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ENR ON) Torr. 

I. 

Proximo quadriennio, quod post Acta Regie Societatis Scientiarum 

Upsaliensis (Ser. III. Vol. X) anno 1879 mense Octobri edita prwteriit 

hi Socii mortui sunt 

Honorarii: 
Adscriptus. Mortuus. 

KRZEMER, Robertus Fredericus a, a. h. Gubernator Up- 
landiarum PRE 235: "NO er Net, Sais =, 018n0 1880. : 

SVANBERG, Eds. Astronomiæ Professor U saliga emeritus 1875 1882. 

Ordinarii Svecani: 

GLAS, Olavus, Medicine Professor au emeritus, R. Soc. Se. 

Ins anne Pac UBI ae n ae) RelA 1880. 

SUNDEWALL, Fredericus Reet Anatomie Professor me 

sal. emeritus, R. Soe. Se. Ups. a. h. Questor. . . 1847 1881. 

MALMSTEN, Petrus Henricus, Medicinæ Professor Holbiisneis 1816 1883. 

Ordinarii: Exteri: 

SCHIMPER, Vilelmus Philippus, Botanie. Prof. Argentoratensis. 1877 1880. 

LASSEL, Vilelmus, Astronomus Britannus ran ste. SST 1880. 

LITTRE, Aemilius, Instituti Parisiensis Membrum . . . . . 1877 1881. 

DECAISNE, Josephus, Bot. Prof., Instituti Parisiensis Membrum 1856 1882. 

HOLMBOE, Christophorus Andreas, a. h. LL. OO. Prof. Chri- 

SUI ADICDSIS UN mp EE moe TUE Hes ES eoa Te on eed hols) STS 1382. 

DARWIN, Carolus, Reg. Soc. Se. Londinensis Membrum . . . 1860 1882. 
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Novi Socii adscripti sunt 

HONORARII PRIMARII 

OSCAR CAROLUS AUGUSTUS 
SUECIAE ET NORVEGLE PRINCEPS HEREDITARIUS. 

OSCAR CAROLUS VILELMUS 
SUECLE ET NORVEGLE PRINCEPS HEREDITARIUS. 

Honorarii: 

Præfectus 

DE GEER, Ludovieus tiniverertatun m et a Cancellanite : 

HAMILTON, : VORNE Ludovicus, Gubernator Uplandiarum 

Ordinarii. Suecani: 

KEY, Ernestus Axel, Anatomiæ Pathol. Prof. Holmiensis . 

RETZIUS, Magnus Gustavus, Histologie Prof. Holmiensis . 

ODHNER, Claudius Theodorus, Historiarum Prof. Lundensis . 

RYDIN, Ludovieus Hermannus, Juris Prof. Upsaliensis 

Ordinarii Eateri: 

MOHN, Henricus, Meteorologie Prof. Christianiensis ; 

BJERKNES, Carolus Antonius, Mathesis Prof. CC CONDIT 

QUINCKE, COUP ERE Heidelbergensis 

BAEYER, Adolphus, Chemiæ Prof. Monacensis Ar 

KRONECKER, Leopold, Membrum Aead. Seient. Berolinensis 

WÜRTZ, Adolphus, Instituti Paris. Membrum. 

LASSEL, Vilelmus, Astronomus Britannus D UNES 

DE LA RUE, Warren, Reg. Instituti Britanni: Secretarius 

NÄGELI, Carolus Vilelmus a, Botanices Prof. Monacensis . 

HANN, Julius, Instituti Meteorologici Vindobonensis Præfectus . 

PAGET, Jacobus, Medicinæ Prof. Londinensis , 

.TRAUTVETTER, Ernestus Rudolphus a, Horti Botanic ponepolt a. it 

Director Date Iss es LR EE 

PASTEUR, le us, M RM Instituti Parisiensis Membrum 

GIESEBRECHT, Vilelmus a, Historiarum Professor Monacensis . 

Adscriptus. 

NORDENSKIÖLD, TL Ericus, Musei Mineralogici Holmiensis 
1819. 

1883. 

1883. 

1880. 

1882. 

1882. 

1882. 

1879. 

1879. 

1879. 

1879. 

1879. 

1879. 

1879. 

1879. 

1880. 

1881. 

1882. 

1882. 

1882. 

1882. 



II. 

AUGUSTISSIMUS HUJUS SOCIETATIS 

PATRONUS 

OSCAR II 
SVECORUM NORVEGORUM GOTHORUM 

VANDALORUMQUE 

REX. 

PRZESES ILLUSTRIS 

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS 

OSCAR GUSTAVUS ADOLPHUS 
SVECIÆ ET NORVEGI/E PRINCEPS SUCCESSOR. 

SOCII HONORARII PRIMA RII 

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS 

OSCAR CAROLUS AUGUSTUS 
SVECLE ET NORVEGLE PRINCEPS HEREDITARIUS. 

SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS 

OSCAR CAROLUS VILELMUS 
SVECLE ET NORVEGIÆ PRINCEPS HEREDITARIUS. 
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IV 

A. Socii Regie Societatis Scientiarum Upsaliensis 

secundum electionis ordinem 

Honorarii: 

PETRUS II, Imperator Brasili«., 

FÂHRÆUS, Olavus Immanuel, Ph. Dr, Regis a. h. Consiliarius, Regg. Ordd. 

Commendator, ete. 

SPARRE, Gustavus Adolphus, Comes, Jur. Utr. et Ph. Dr, ex Proceribus Regni 

unus, Summ:e Rei Judieiarie a. h. Minister supremus, a. h. Universitatum Ups. 

et Lund. Cancellarius, Regg. Ordd. Commendator, etc. 

ANJOU, Laurentius Antonius, Ph. et Th. Dr, Episcopus Dicecesis Wisbyensis, 
Ord. St. Pol. e. m. €r. Commendator. 

WREDE, Fabian Jacobus, Lib. Baro, Ph. Dr, Rei Tormentariæ a. h. Prælectus 

Generalis, Regg. Ordd. Commendator, etc. 

REGNELL, Andreas Fredericus, Ph. et Med. Dr, Ord. Was. Commendator, St. 

Pol. et S. Ol. Ordd. adscriptus. 

ERICSSON, Ioannes, Ph. Dr, in exercitu Svecano a. h. Centurio, Ordd. St. Pol. 

e. m. Cr. et S. Ol. Commendator, etc. 

SUNDBERG, Antonius Nicolaus, Ph., Jur. Utr. et Th. Dr, Ecclesie Sviogothicæ 
Archiepiscopus, Acad. Upsaliensis Procancellarius, Academiæ Svecanæ Octode- 
cimvir, Regz. Ordd. Commendator. 

MALMSTEN, Carolus Ioannes, Ph. Dr, a. h. Gubernator Vestrogothiæ septen- 

trionalis, Regis a. h. Consiliarius, Ord. St. Pol. e. m. Cr. Commendator, ete. 

NILSSON, Sveno, Ph. et Med. Dr, Hist. Nat. Professor Lundensis emeritus, Ordd. 

St. Pol. et S. Ol. c. m. Cr. Commendator, etc. 

CARLSON, Fredericus Ferdinandus, Ph. et Th. Dr, Regis a. h. Consiliarius, 

Academize Svecanæ Octodecimvir, Regg. Ordd. Commendator, etc. 

DICKSON, Oscar, Ph. Dr, Negotiator Gothoburgensis, Ordd. St. Pol. c. m. Cr. et 

Was. Commendator, ete. 

NORDENSKIOLD, Adolphus Ericus, Lib. Baro, Ph. Dr, Professor, Musei Mine- 

ralogici Holmiensis Præfectus, Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator, ete. 

DE GEER, Ludovieus, Lib. Baro, Jur. Utr. Dr, Summe Rei Judiciariæ a. h. Præ- 

fectus, Universitatum Ups. et Lund. Cancellarius, Academiæ Svecanæ Octode- 

cimvir, Regg. Ordd. Commendator, ete. 

HAMILTON, Adolphus Ludovicus, Comes, Ph. Dr, Gubernator Uplandiarum, 

Ord. St. Pol. e. m. Cr. Commendator. 



Ordinarii Svecani: 

ARESCHOUG, Ioannes Erhardus, Ph. Dr, Botanices et Oeconomiæ Practice Pro- 
fessor Upsaliensis emeritus, St. Pol. Ord. adscriptus. 

HUSS, Magnus, Ph. et Med. Dr, Nosocomiorum Sveciæ a. h. Director Generalis, 

Ordd. St. Pol. c. m. Cr. et S. Ol. Commendator, etc. 

HILDEBRAND, Bror Aemilius, Ph. Dr, Regni Svecani a. h. Antiquarius, Acade- 

mise Svecan® Octodecimvir, Ordd. St. Pol. et S. Ol. Commendator, etc. 

EDLUND, Ericus, Ph. Dr, Physices Professor Holmiensis, Ordd. St. Pol. et S. Ol. 

Commendator, etc. 

WACKERBARTH, Athanasius Franciscus Dietricus, Ph. Dr, Professor, St. 

Pol. Ord. adseriptus. 

LILLJEBORG, Vilelmus, Ph. et Med. Dr, Zoologiæ Professor Upsaliensis emeritus, 

St. Pol. Ord. adscriptus. 

ARRHENIUS, Ioannes Petrus, Ph. Dr, Professor, Reg. Academiæ Agric. a. h. 

Secretarius, Ordd. St. Pol. et Was. Commendator, S. Ol. Ord. adscriptus, ete. 

BERGFALK, Petrus Ericus, Ph. et Jur. Utr. Dr, Juris Professor Upsaliensis eme- 
ritus, Ord. St. Pol. Commendator. 

BERLIN, Nicolaus Ioannes, Ph. et Med. Dr, a. h. Collegii Med. Præses, Ordd. St. 
Pol. e. m. Cr. et S. Ol. Commendator, etc. 

LINDHAGEN, Daniel Georgius, Ph. Dr, Reg. Academiæ Scient. Holm. Secreta- 

rius, Ord. S. Ol. Commendator et St. Pol. Ord. adseriptus, ete. 

MESTERTON, Carolus Benedictus, Med. Dr, Chirurgie et Artis Obstetriciæ Pro- 

fessor Upsaliensis, Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus. 

DAUG, Hermannus Theodorus, Ph. Dr, Mathesis Professor Upsaliensis, Reg. Soc. 
Sc. Ups. Preses designatus, St. Pol. Ord. adscriptus. 

STYFFE, Carolus Gustavus, Ph. Dr, ad Reg. Academiam Upsaliensem a. h. 
Bibliothecarius, St. Pol. Ord. adscriptus. 

THALÉN, Tobias Robertus, Ph. Dr, Physices Professor Upsaliensis, Rey. Socie- 

tatis Scient. Ups. Secretarius et Bibliothecarius, St. Pol. Ord. adscriptus, ete. 

AGARDH, Jacobus Georgius, Ph. et Med. Dr, Botaniees Professor Lundensis 
emeritus, Ord. St. Pol. Commendator. 

FRIES, Theodorus Magnus, Ph. Dr, Botanices Professor Upsaliensis, Reg. So- 
cietatis Scient. Upsal. p. t. Preses. 

THORELL, Thord Tamerlan Theodorus, Ph. Dr, Professor. 

LOVÉN, Sveno, Ph. et Med. Dr, Professor et Musei Zoologici Holmiensis Præfectus, 

Ord. St. Pol. Commendator, ete. 

ALMÉN, Augustus Theodorus, Ph. et Med. Dr, Collegii Med. Præses, a. h. Chemise 

med. et phys. Professor Upsaliensis, Reg. Societatis Scient. Upsal. Questor, St. Pol. 
Ord. adscriptus. 

HOLMGREN, Hjalmar, Ph. Dr, Mathesis Professor Holmiensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 



VI 

GYLDEN, Ioannes Augustus Hugo, Ph. Dr, Professor et Observatorii Astrono- 

miei Director Holmiensis, St. Pol. Ord. adscriptus, ete. 

LINDMAN, Christianus Fredericus, Ph. Dr, ad Scholam Strengnesiensem Ma- 
thesis Leetor, St. Pol. Ord, adscriptus. 

WALMSTEDT, Laurentius Eduardus, Ph. Dr, Mineralogiæ et Geologiæ Professor 
Upsaliensis, St. Pol. Ord. adseriptus, ete. 

SCHULTZ, Hermannus, Ph. Dr, Astronomi: Professor Upsaliensis. 

DILLNER, Georgius, Ph. Dr, Mathesis Professor E. ©. Upsaliensis. 

HEDENIUS, Petrus, Ph. et Med. Dr, Anatomie Pathologicæ Professor Upsaliensis, 

Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adseriptus, etc. 

HOLMGREN, Alaricus Frithiof, Med. Dr, Physiologiæ Professor Upsaliensis, St. 

Pol. et S. Ol. Ordd. adscriptus, ete. 

FRISTEDT, Robertus Fredericus, Ph. et Med. Dr, Historie Naturalis et Chemise 

medieinalis Professor E. O. Upsaliensis. 

CLASON, Eduardus Claudius Hermannus, Med. Dr, Anatomiæ Professor Up- 
saliensis, St. Pol. Ord. adseriptus. 

RUBENSON, Robertus, Ph. Dr, Professor et Instituti Meteorologiei Svecani Præ- 

fectus, St. Pol. Ord. adscriptus, etc. 

CLEVE, Petrus Theodorus, Ph. Dr, Chemiæ Professor Upsaliensis. 

NAUMANN, Carolus Frederieus, Ph. et Med. Dr, Anatomiæ Professor Lundensis 
emeritus, Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adseriptus. 

RICHERT, Martinus Birgerus, Ph. Dr, Linguarum septentrionalium Professor 

Upsaliensis. 

SANTESSON, Carolus Gustavus, Ph. et Med. Dr, Chirurgie Professor Holmiensis; 

Ordd. St. Pol. et Was. Commendator, ete. 

SVEDELIUS, Vilelmus Ericus, Ph. et Jur. Utr. Dr, Eloquentiæ et Politices Pro- 

fessor Upsaliensis emeritus, Academiæ Svecanæ Octodecimvir, Ord. St. Pol. Com- 

mendator et S. Ol. Ord. adscriptus, ete. 

MALMSTROM, Carolus G ustavus, Ph. Dr, Archivarius Regni Svecani, Regis a. h. 

Consiliarius, Acad. Svecanæ Octodecimvir, St. Pol. et S. Ol. Ordd. Commendator. 

TEGNÉR, Esaias Henricus Vilelmus, Ph. Dr, Linguarum Orientalium Professor 
Lundensis. 

MÖLLER, Dietrieus Magnus Axelius, Ph. Dr, Astronomi: Professor Lundensis, 

St. Pol. Ord. adscriptus. 

LUNDQUIST, Carolus Gustavus, Ph. Dr, Mechanices Professor Upsaliensis. 

HILDEBRANDSSON, Hugo Hildebrand, Ph. Dr, Meteorologi: Professor E. O. 

Upsaliensis. 

WITTROCK, Veit Brecher, Ph. Dr, Botanices Professor Holmiensis. 

BLOMSTRAND, Christianus Vilelmus, Ph. Dr, Chemiæ Professor Lundensis, 

St. Pol. Ord. adseriptus, ete. 

HAMMARSTEN, Olavus, Med. Dr, Medicin: Professor E. O. Upsaliensis. 



VII 

FALK, Matthias, Ph. Dr, ad Scholam Upsaliensem Mathesis Lector. 

HAMMARSTRAND, Sveno Fromhold, Pb. Dr, Historiarum Professor Upsaliensis. 

KEY, Ernestus Axelius, Med. et Ph. Dr, Anatomiæ Pathologicæ Prof. Holmiensis. - 

RETZIUS, Magnus Gustavus, Med. Dr, Histologie Professor Holmiensis. 

ODHNER, Claudius Theodorus, Ph. Dr, Historiarum Professor Lundensis, St. 
Pol. Ord. adseriptus. 

RYDIN, Hermannus Ludovicus, Ph. et Jur. Utr. Dr, Juris Professor Upsaliensis, 
Ordd. St. Pol. et S. Ol. adseriptus. 

Ordinarii Exteri: 

WEBER, Vilelmus, Physiees Professor Gottingensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 

HÆSER, Henricus, Medicinæ Professor Vratislaviensis. 

GRAY, Asa, Botanices Professor Bostoniensis, Societatis Scientiar. Americanæ Se- 
eretarius. 

AIRY, Georgius Biddle, a. h. Director Observatorii Astronomici Grenovicensis, 
Ord. St. Pol. Commendator. 

OWEN, Richardus, Med. Doctor, Musei Britannici Historie Naturalis Director. 

THOMSON, Vilelmus, Physices Professor Glascovensis. 

RANKE, Leopold, Histor. Professor Berolinensis, Ord. St. Pol. e. m. Cr. Commendator. 

BONSDORFF, Evert, Anatomiæ et Physiologiæ Professor Helsingforsiensis emeritus. 

BUNSEN, Robertus Vilelmus, Chemiæ Professor Heidelbergensis, Ord. St. Pol. 

Commendator. 

STEENSTRUP, Ioannes lapetus Smith, Zoologiæ Professor Hauniensis, St. Pol. 
Ord. adscriptus. 

WEGENER, Casp. Freder., Regi Dan. a Consiliis intimis, Ordd. St. Pol. et S. OI. 

c. m. Cr. Commendator. 

LATHAM, Robertus Gordon, Medicine Doctor Britannus. 

DECANDOLLE, Alphons, a. h. Botaniees Professor Genevensis, St. Pol. Ord. 
adseriptus. 

MILNE EDWARDS, Henricus, Zoologie Professor Parisiensis, Instituti Paris. 
Membrum, Ord. St. Pol. Commendator. 

STOKES, Georgius Gabriel, Mathesis Professor Cantabrigensis. 

HOOKER, Josephus Dalton, Horti Botanici Kewensis Director, St. Pol. Ord. 
adscriptus. 

UNGER, Carolus Richardus, Linguarum Litterarumque Recent. Professor Chri- 

stianiensis, St. Pol. et S. Ol. Ordd. adseriptus. 

STEPHENS, Georgius, Linguarum Angliear. Professor Hauniensis, St. Pol. Ord. 

adscriptus. 

ADAMS, Ioannes C., Observatorii Astronomiei Cantabrigensis Director. 

ARPPE, Adolphus Eduardus, Chemi: Professor emeritus Helsingforsiensis. 



VIII 

VIRCHOW, Rudolphus, Anatomi: Pathologie: Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. 

adscriptus. = 

TYNDALL, Ioannes, Physices Professor Londinensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 

STRUVE, Otto Vilelmus, Observatorii Astronomici Pulkovensis Director, Ord. St. 
Pol. Commendator. 

RAWLINSON, Henricus, Generalis Exeubiarum Præfectus Britannus. 

MADVIG, Ioannes Nicolaus, Philologiæ Professor Hauniensis, Ord. St. Pol. e. m. 

Cr. Commendator. 

MÜLLER, Max., Professor Taylorianus Oxoniensis. 

FIZEAU, Hippol. Ludovicus, Physices Professor Paris., Instit. Paris. Membrum. 

HELMHOLTZ, Hermannus Ludovieus Ferdinandus, Physices Professor Bero- 
linensis, 5t. Pol. Ord. adscriptus. 

REICHERT, Carolus Bogislaus, Anatomi: Professor Berolinensis. 

BUGGE, Elseus Sophus, Linguarum Indo-Europear. Professor Christianiensis, St. 

Pol. Ord. adseriptus. 

JAMIN, Julius, Physices Professor Parisiensis, Instituti Paris. Membrum, St. Pol. 

Ord. adseriptus. 

PAINE, Martius, Medicine Professor Neo-Eboracensis. 

DANIELSSEN, Daniel Cornelius, Medicinæ Doctor Bergensis, S. OI. Ord. adscriptus. 

KIRCHHOFF, Gustavus Robertus, Physices Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. 

adscriptus. 

GÜNTHER, Albertus, Zoologus Londinensis. 

RECKLINGHAUSEN, Fredericus a, Medicinæ Professor Virceburgensis. 

HERMITE, Carolus, Mathesis Professor Parisiensis, Instituti Paris. Membrum, Ord. 

St. Pol. Commendator. 

HUGGINS, Vilelmus, Socius Reg. Societatis Londinensis. 

CAYLEY, Arthur, Mathesis Professor Cantabrigensis. 

SCHERING, Ernestus Christianus Julius, Mathesis Professor Gottingensis, 5t. 

Pol. Ord. adseriptus. 

KOLBE, Adolphus Vilelmus Hermannus, Chemiæ Professor Lipsiensis. 

MARIGNAC, Ioannes Carolus, Chemiæ Professor Genevensis. 

HOPPE, Ernestus Reinholdus Eduardus, Mathesis Professor Berolinensis. 

HENLE, Fredericus Gustavus Jacobus, Anatomiæ Professor Gottingensis. 

LUDVIG, Carolus, Physiologiæ Professor Lipsiensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 

HUXLEY, Thomas Henricus, Anatomi: et Physiologie Professor Londinensis, 

St. Pol. Ord. adseriptus. 

BRÜCKE, Ernestus, Physiologie Professor Vindobonensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 

STEINTHAL, Henricus, Philologiæ Professor Berolinensis. 

SARS, Georgius Ossian, Zoologie Professor Christianiensis. 

BERKELEY, Miles Josephus, Botanicus Britannus. 



IX 

GÖPPERT, Ioannes Henrieus Robertus, Botanices Professor Vratislaviensis, 
St. Pol. Ord. adscriptus. 

Du BOIS-REYMOND, Aemilius, Physiologie Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. 
adseriptus. 

WEIERSTRASS, Carolus, Mathesis Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. adscriptus. 

KJERULF, Theodorus, Mineralogie Professor Christianiensis, St. Pol. Ord. ad- 
seriptus, ete. 

DE BARY, Antonius, Botanices Professor Argentoratensis. 

PANUM, Petrus Ludovicus, Physiologie Professor Hauniensis, Ord. St. Pol. 
Commendator. 

WIEDEMANN, Gustavus, Physico-Chemiæ Professor Lipsiensis. 

NEWCOMB, Simon, ad Observatorium Washingtoniense Mathesis Professor. 

COHN, Ferdinandus, Botanices Professor Vratislaviensis. 

PRINGSHEIM, Natan., Socius Academiæ Scient. Berolinensis. 

SIEBOLD, Carolus Theodorus Ernestus a, Zoologie Professor Monacensis, 
St. Pol. Ord. adscriptus. 

DONDERS, Franciscus Cornelius, Physiologie Professor Trajectinus, St. Pol. 
Ord. adseriptus. 

BAMBERGER, Henricus a, Medicinæ Professor Vindobonensis. 

SCHIAPARELLI, Ioannes Virginius, Director Observatorii Mediolanensis. 

BUCHAN, Alexander, Societatis Meteorologicæ Scotorum Secretarius. 

DEgs CLOISEAUX, Alfredus Ludovieus Oliv., Instituti Paris. Membrum. 

CORNU, Alfredus, Physices Professor, Instituti Paris. Membrum. 

PARIS, Gaston, Professor, Instituti Paris. Membrum. 

BILLROTH, Theodorus, Chirurgie Professor Vindobonensis, Ord. St. Pol. Com- 
mendator. 

MAREY, Stephanus Julius, Historie naturalis Professor, Instit. Paris. Membrum. 

MAURER, Conradus a, Hist. Juris Septentrionalis Professor Monacensis. 

WAITZ, Georgius, Historiarum Professor Berolinensis. 

WHITNEY, Vilelmus D., Linguæ Sanscritze Professor Novoportuensis. 

ASCHEHOUG, Torkil Halvordsen, Juris Professor Christianiensis, Ord. St. Pol. 
Commendator, ete. 

MOHN, Henricus, Meteorologiæ Professor Christianiensis. 

BJERKNES, Carolus Antonius, Mathesis Professor Christianiensis. 

QUINCKE, Gustavus, Physices Professor Heidelbergensis. 

BAEYER, Adolphus, Chemi: Professor Monacensis. 

KRONECKER, Leopold, Membrum Academiæ Seientiarum Berolinensis. 

WÜRTZ, Adolphus, Instituti Parisiensis Membrum. 

DE LA RUE, Warren, Reg. Instituti Britanniæ Secretarius et Vicepræses. 

NÄGELT, Carolus Vilelmus a, Botanices Professor Monacensis. 

II 



x 

HANN, Julius, Instituti Meteorologiei Vindobonensis Præfectus. 

PAGET, Jacobus, Medicinæ Professor Londinensis. 

TRAUTVETTER, Ernestus Rudolphus a, Horti Botaniei Petropol. a. h. Director. 

PASTEUR, Ludovicus, Professor, Instituti Parisiensis Membrum. : 

GIESEBRECHT, Vilelmus a, Historiarum Professor Monacensis. 

Litterarum commercio juncti : 

KOREN, Ioannes, Medicinæ Doctor Bergensis. 

MÜLLER, Ferdinandus a, Horti Botanici Melbournensis Director. 

TUCKERMANN, Eduardus, Botanices Professor Amherst. 

ANGER, Ioannes, Medicine Doctor Carlsbadensis, St. Pol. et Was. Ordd. adscriptus. 

B. Socii Regie Societatis Scientiarum Upsaliensis 

secundum disciplinas 

Ordinarii Svecani 

I. In Classe 

Physico- Mathematica : 

EDLUND) Etc 1858. HOLMGREN, H. ... 1870. CLEVE; B. T. . 2221809: 
WACKERBARTH,A.D. 1858. GYLDÉN, J. A. H. . . 1872. MÖLLER, D. M. A.. . 1876. 
BERLIN IN Wb 6 5 oo 1859.. LINDMAN, C. F. . . . 1873. LUNDQUIST, C. G. . . 1816. 

LINDHAGEN, D. G. . 1859. WALMSTEDT, E. . . . 1873. HILDEBRANDSSON, H. 1816. 
DAUG EIS er 186252] SCHUERZSE HE er 1873. BLOMSTRAND, C. V.. 1878. 
DHADEN Di R, 2. = 196385 DIELNER, (Gas NUITS MATE MEME EE 1878. 
ALMEN, AM. 0... 1870. RUBENSON, R..... 1875. 

II. In Classe 

Medica et Historie Naturalis: 

ARESCHOUG, J. E. . 1848. THORELL, T. T. T. . 1866. SANTESSON, C. G.. . 1816. 
HUSS) MER et 18507 TOyEN, SEE E 1869. WITTROCK, V. B. . . 1877. 

LILLJEBORG, V.. .. 1858. HEDENIUS, P. . . .. 1873. HAMMARSTEN, O. . . 1878. 
ARRHENIUS, J. P... 1858. HOLMGREN, A. F.. . 1873. KEY, E. A." 1880. 

MESTERTON, C. B. . 1860. FRISTEDT, R. F.... 1873. RETZIUS, M. G. . . . 1882. 

AGARDH, J. G. + . . 1805: (OEASON SEC SED 22.1873. da ME 

ERTES, i Mo. 72 1866. NAUMANN, O. 02.221870. 

III. In Classe 

Historico- Archeologica : 

HILDEBRAND, B. E. . 1856. SVEDELIUS, V. E. . . 1876. ODHNER, C. T. . . . 1882. 

BERGFALK, P. E.. . 1858. MALMSTRÖM, C. G.. 1876. RYDIN, H. L. .... 188255 
STYEFE, 407 G00 1863. DEGNÉER, Es He V. 2.1876. | 
RICHERT, M. B. . . . 1875. HAMMARSTRAND,S F. 1879. | 



WEBER: Voss 1844. 

EINTRAG Bro. ert 1851. 

IDHOMSON,V...... 1852. 

BUNSEN, R. V.. . . . 1856. 

STORES, GG: 2... 1865. 

ADAMS, J. €. .... 1866. 
APE N. Bi... 1866. 

EYED ATP] ess 1866. 

STRUVE, O. V. 1868. 

Birma Hol. 2... 1870. 

HELMHOLTZ, H. L.F. 1872. 
JAMIN ne 1813. 

HÆSER, H. 1844. 

(IBAN BR 1850. 

OWENER. . 00.0, 1851. 

BONSDORFF, E. . . . 1856. 

STEENSTRUP, J. J.S 1856. 

MBH Ge. . . 1859. 

DECANDOLLE, A. . . 1860. 

MILNE EDWARDS, H. 1860. 

HOOKER, J. D. 1865. 

VIRCHOW, R. leo: 

REICHERT, C. B. . . 1872. 

PAIN MER. ee: 1873. 

RPANIRE le 1852. 

WEGENER, C. F. . . 1857. 
UNGER CRs 3 7 1865. 

STEPHENS, G. . ... 1865. 
RAWLINSON, H, . . . 1868. 

Ordinarü Exteri 

I. In Classe 

Plysico-Mathematica : 

KIRCHHOFF, G. R.. . 1873. 

HERMITE, KOR Ss op oe 1874. 

EVUG GINS VAN 1875. 
CANDEV AS täta, öda 1875. 

mr SCHERING, E. C. J. . 1875. 

KOEBRFABSV HT IST" 

MARIGNAC, J. C. . . 1875. 
HoPPE, E. R. E. . . 1875. 

WEIERSTRASS, C. . . 1816. 

ROERUDE MINER 6. SIS TG: 

WIEDEMANN, G. . . . 1877. 

NEWCOMB, S. .. . . 1811. 

IL In Classe 

Medica et Historie Naturalis: 

DANIELSSEN, D.C. . 

GUNTRER PA I VL: 

RECKLINGHAUSEN, F. 1875. 

HENDE Le Gad. 1810: 
IDUN BIN (EA Er 1875. 

EIU XE DSL ENST: 

BRUCKE Hin la 
SARS GMO leas E 1875. 
BERKELEY, M. J. . . 1875. 

GOPPERIE J He RIS: 

Du bors-REYMOND,E. 

DE Bary, A. 

III. In Classe 

Historico-Archæologica: 

MADVIG, J. N. ... 1868. 

MÜLLER, Max. 1869. 

BUCGB ES. 2.2: 1872 
STEINTHAL, H. 1875. 

PARIS MOMENT E 1878. 

1873. 

1876. 
"SIS. 

SCIAPARELLI, I. V.. 1878. 

BUCHAN PAT PRE 1818. 

DES CLOISEAUX,A.L. 1878. 

CORNU, Ar. 1878. 

MONS EEE 1819. 

BJERKNES, C. A. . . 1879. 
QUINCKE AG: EE 1879. 

BAEYER, A. ace JUSTOS 
KRONECKER, L. . : . 1879. 

WIÜRDZ PASSES 1579. 

DELARUE, W. ... 1879. 

HANNS, ne, 1881. 

PANUM, P. L. STE 

COWEN I gg ob Geno 1877. 

PRINGSHEIM, N... . 1877. 

SIEBOLD, C. T. E: . 1877. 

DONDERS, F.C.... 1877. 

BAMBERGER, H.... 1877. 
BILLROTH, TH. . . ./1878. 

NUNN ISH Je RSS: 

NAGELL CV 1880. 

PAGE go n en. 1882. 

TRAUTVETTER, E.R. 1882. 

PASTEUR, lt. 22. . 11882. 

MAURER Oh see eee 1878. 

WERT (5-5 Sus ion i d ote: 

WIHPENEYASV DAS SISV8: 

ASCHEHOUG, T. H. . 1879. 

GIESEBRECHT, V. . . 1882. 

Litterarum. commercio juncti: 

In Classe 

Medica et Historie Naturalis: 

1859. 

1862. 

TUCKERMANN, E. . . 1867. 

ANGER, J... 1867. 

XI 



IH. 

Academiæ et Societates, quibuscum Acta Regie Societatis 

Boston , 

» 

Buffalo, . 

Cambridge, 

Chicago, . ME. 

Columbus, . . . 

Davenport,. . . 

. Wisconsin State, Agric. Society. Madison, . . 

New-Haven, . 

New-Orleans, . 

New- York, 

» 

Philadelphia , 

» 

» 

Saint-Louis, . 

Salem , 

» 

» 

San-Francisco, 

Washington, . 

Scientiarum Upsaliensis communicantur. 

In America: 

American Academy of Arts and 

Sciences, 

Society of Natural History. 

. Society of Natural Sciences. 

. Museum of comparat. Zoology. 

Academy of Sciences. 

Ohio State, Agricult. Society. 

Academy of Natural Sciences. 

. Connecticut Academy of Arts 

and Sciences. 

Academy of Sciences. 

. Lyceum of Natural History. 

American Geogr. a. Statistical 

Society. 

. Aeademy of Natural Sciences. 

American Philosophical Society. 

Entomological Society: 

Academy of Sciences. 

. Americ. Association for the Ad- 

vancement of Science. 

Essex Institute. 

Peabody Academy of Science. 

California Academy of Natural 

Sciences. 

Departement of Agrieulture. 

National Academy. 

Naval Observatory. 

Smithsonian Institution. 

Surgeon General's Office. 

Alger, . 

Batavia, . 

Tokio, . 

Melbourne, . 

Sydney, . 

Cambridge, 

» 

DU cts c 

» 

» 

Edinburgh, 

Greenwich, . . . 

London, . 

Manchester, 

Oxford, 

In Africa: 

Société de Climatologie. 

In Asia: 

Magnetical and Meteorological 

Observatory. 

. University. 

In Australia: 

Roy. Society of Victoria. 

. Linnean Society. 

In Europa: , 

. Observatory. 

Philosophical Society. 

. Natural History Society. 

Roy. Dublin Society. 

Roy. Irish Academy. 

. Botanical Society. 

Geological Society. 

Physical Society. 

Roy. Observatory. 

Roy. Society. 

Roy. Observatory. 

. Linnean Society. 

Microscopical Society. 

Roy. Astronomical Society. 

Roy. Institution of Great Britain. 

Roy. Society. 

Zoological Society. 

Literary a. Philosoph. Society. 

. Radcliffe Observatory. 



Amsterdam,. . Kon. 

Harlem, 

» 

Bruxelles, . 

» 

» 

Luxembourg, 

Bordeaux, 

Cain, . 

Cherbourg, 

Dijon, 

Lyon, 

» 

» 

» 

Montpellier, 

UNT CU s 

Paris, . 

» 

» 

» 

» 

» 

Bern. 

» 

Geneve, . 

Lausanne, 

Akademie van Weten- 

schappen. 

Kon. Zoologisch Genootschap. 

(Natura Artis Magistra). 

Soeiete Teyler. 

Société Hollandaise des Sciences. 

Académie Roy. des Sciences, des 

Lettres etc. 

Observatoire Royal, 

Société Entomologique. 

Soc. Malacologique de Belgique. 

Société Roy. de Botanique. 

Institut des Seiences naturelles 

et Mathématiques. 

Société des Sciences physiques 

et naturelles. 

. Soc, Linnéenne de Normandie, 

. Soe. des Sciences naturelles. 

Académie des Sciences, Arts et 

Belles-Lettres. 

. Académie des Sciences, Belles- 

Lettres et Arts. 

Musée Guimet. 

Société d'Agriculture, d'Histoire 

naturelle ete. 

Société Linnéenne. 

Académie des Sciences et Lettres. 

Société des Sciences naturelles. 

Académie des Sciences. 

Ecole polytechnique. 

Museum d'Histoire naturelle. 

Observatoire Astronomique. 

Société Mathématique de France. 

Société Philomatique. 

Naturforschende Gesellschaft. 

Société Helvétique des Sciences 

naturelles. 

. Société de Physique et d'Hist. 

naturelle. 

Société Vaudoise des Sciences 

naturelles. 

XIII 

Genova, . . . . Museo civico di Storia Naturale. 

Milano, . . . Istituto 

Scienze e Lettere. 

Reale Lombardo di 

Modena, . . . R. Accademia di Scienze, Lettere 

ed Arti. 

Napoli,. . . . R. Accademia delle Scienze. 

Palermo, . . . R. Istituto "Tecnico. 

Pisa, . R. Scuola Normale Superiore. 

» Società Toscana di Scienze 

Naturali. 

» Università Toscana. 

Roma, R. Accademia de’ Nouvi Lincei. 

Torino, . R. Accademia delle Scienze. 

Dorpat, . . . Meteorologisches Observatorium. 

» Observatoire impérial. 

Helsingfors, . Finska Vetenskaps Societeten. 

» Societas Pro Fauna et Flora 

Fenniea. 

Kiew, Université imp. de St. Wladimir. 

Moscou, . . . Société des Naturalistes. 

Pulkowa, . . . Observatoire impérial. 

S:t Pétersbourg, Académie imp. des Sciences. 

» Commission archéologique. 

» Observatoire physique central 

de Russie. 

Berlin, . K. Preus. Akademie der Wis- 

senschaften. 

» K. Sternwarte. 

Physikalische Gesellschaft. 

Redaktion des Archiv der Ma- 

thematik und Physik. 

» 

» 

Braunschweig, Verein für Naturwissenschaften. 

Bremen , Naturwisseuschaftl. Verein. 

Breslau, Schlesische Gesellschaft f, Vater- 

làndische Cultur. 

Brünn, . Naturforsch. Verein. 

Buda-Pest, . . Société Roy. Hongroise des Sci- 

ences naturelles. 

. Verein für Naturkunde. 

. K. Leopold. Carol. Akademie der 

Cassel, . 

| Dresden, . 

Naturforscher, 

Dürkheim, . . Pollichia, 



XIV 

Frankfurt am Main: Redaktion der Zeitschrift: 

Giessen, 

Greifswald, . 

Göttingen , 

Halle, 

Hamburg, 

Innsbruck, . 

Jena, . . 

Kiel, . 

Konigsberg, . 

Leipzig, 

» 

München, . . 

» 

Prag, 

Presburg,. . 

Regensburg, 

. Oberhessische 

. Naturwissenschaftl. 

. K. Gesellschaft 

. Naturwiss.-medizin. 

Zoologischer Garten. 

Senckenbergische Naturforsch. 

Gesellschaft. 

Gesellschaft für 

Natur- und Heilkunde. 

Verein von 

Neu-Vorpommern und Rügen. 

der Wissen- 

schaften. 

für 

haltung. 

Verein Naturwiss. Unter- 

Verein. 

. Medicin. Naturwissenschaftliche 

Gesellschaft. 

Naturwisseuschaftl. Vereiu. 

. Physikalische und Oekonomische 

Gesellschaft. 

Astronomisehe Gesellschaft. 

Fürstlich Jablonowskische Ge- 

sellschaft. 

K, Sächsische Gesellschaft der 

Wissenschaften. 

. K. Bayerische Akademie der 

Wissenschaften. 

K. Hof- und Staats-Bibliothek. 

. K. Böhmische Gesellschaft der 

Wissenschaften. 

Verein für Naturkunde. 

K. Bayerische Botanische Ge- 

sellschaft. 

(ON AS AS 

Wien, 

Wiesbaden, . . 

Kjöbenhavn, . 

| Reykjavik, 

BERGEN, om vs 

» 

Christiania , 

» 

» 

Trondhjem, . . 

Goteborg, . . 

Dundee. 

Stockholm, . . 

— eo  — 

. K. K. Akademie 

Verein. für Kunst u, Alterthum. 

der Wissen- 

schaften. 

K. K. Geologische Reichsanstalt. 

K. K. Sternwarte. 

Verein zur Verbreitung natur- 

wiss. Kentnisse. 

Verein f. Naturkunde in Nassau. 

Carlsbergs Laboratorium. 

K. Danske Videnskabernes Sel- 

skab. 

K. Nordiske Oldskrift-Selskab. 

Naturhistoriske Forening. 

Universitets Bibliotheket. 

Islands Stifts-Bibliothek.* 

Museum. 

Observatorium. 

. Observatorium. 

Universitets Bibliotheket. 

Videnskabs Selskabet. 

K. Norske Videnskabs Selskabet. 

. K. Vetenskaps- och Vitterhets- 

Samhället. 

. K. Fysiografiska Sällskapet. 

Geologiska Byrån. 

K. Biblioteket. 

K. Vetenskaps-Akademien. 

K. Vitterhets-, 

Antiqvitets-Akademien. 

Historie- och 



NOVA ACTA 

REGIE SOCIETATIS 

SGEBNTIARUM 

UPSALIENSIS. 

SERIEI TERTLE VOL. XI. 

FASCICULUS PRIOR. 

2CT^AM 

rat CRY 
A NO Reh i 
: X NAP 

UBBZSTASLEIEZEN, 

EXCUDIT EDV. BERLING REG. ACAD. TYPOGRAPHUS. 

MDCCCLXXXI. 



SS \\ 
2 Y. N, 3 1 A T 

j x d - 

IR 

E 

S ea 

PATTES 

"Ws 
AS 

, 7 HI S { 

Zn INS 
IF Np 

= 

T3E4 bI M 



IG 

IT. 

III. 

INDEX 

HUJUS FASCICULI. 

A. Berger: Sur quelques applications de la fonc- 

tion I’ à la théorie des nombres ..... 

R. Hurt: Recherches sur les phénomènes pério- 

diques des! plantes s Aie 2 gr 

H. HILDEBRAND HiLpEBRANDsSON: Marche des iso- 

thermes au printemps dans le nord de 

IE umo eur UN acer qusc Mee doe ne 

Gustar Eisen: Eclipidrilidæ and their anatomy. 

A new family of the limicolide Oligochæta 

OLor HamMARSTEN: Ueber Dehydrocholalsäure, ein 

neues Oxidationsproduct der Cholalsäure . 

Herman ALMkvisrT: Die Bischari-Sprache TU 

BEDAWIE in Nordost-Afrika, beschrei- 

bend und vergleichend dargestellt, I. . . . 

Pag 

1—87. 

1—51 

1—10. 

1—10 

1—31. 

1—122. 

Tab. 

I—IIH. 

I—V. 

I—II. 





te 

iM > 

Re 

mu er M a 

UN A 3 

OS Ah CX 
j "E efe 

yas TES 
NUE y 

e FENA 

> ft ee PE | ; 

4 Uds 

ar Fu 

9% o 22 
bis 
LAND 

d eg sii 



- AL > 

| MUS 
Nr i 



SUR 

QUELQUES APPLICATIONS 

DE LA FONCTION GAMMA 

A LA THEORIE DES NOMBRES 

A. BERGER. 

(PRESENTE A LA SOCIÉTE ROYALE DES SCIENCES D'UPsAL LE 23 AVRIL 1880.) 

UAPIS TANT 

ED. BERLING, IMPRIMEUR DE L'UNIVERSITÉ. 

1880. 





DE LA FONCTION E: 

uy. 
mÓ 

Definition de la fonction V. 

Par I(x +1) nous désignons le produit infini 

| 
k=1 

ie; I 

| (1) r@+1)= 

qui est convergent pour toutes les valeurs de x, qui sont plus grandes 

que —1. L'équation (1) peut se mettre sous la forme 

= - 9 9 — I» 

COR Gr 1) = lim (e+ 1.1.2.8... (DA pour k — oc. 
BE EEK) 

En divisant l'équation (2) par celle, que l'on aura en y remplaçant x par 

* —1l, on obtient 

(3) EEE CEE 2 
D (a) bete 

Si æ est un nombre entier, on obtient de (3) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 



2 A. BERGER, 

P(e + 1) = eT (2), 
re) =(e—1)r(e—b, 

r(3) = 2r(2), 

r(2) = 1.7m), 

et de (1) 

r(1) = 1. 

En multipliant ces équations, nous trouvons 

(4) le ns (a—1)e. 

En supposant que 1 > z >—1, on déduit de (1) 

k=n iL 

ril+a2).rd—a)= fl =? 
k=1(/1 5) 

k? 

ou 

5 I(l ger N) = En 

©) ae > sinz 

ou d’après (3) 

(6) Die, Der) eee 
sina 

Pour x a cette formule donne 

P Sh = 

Dans le cas où x est un nombre entier, on obtient de (3) et (4) 

à Val MO RR) QM. ced (8) Tir +5) = («— 3) (#5) Sos dus ue 

Les formules (4) et (8) donnent les valeurs de la fonction T pour tous 
3 1 5 

les multiples de =" Si nous mettons 



SUR QUELQUES APPLICATIONS DE LA FONCTION I etc. 

NINE M zov (#+5)-P@ SEN 

I'(2z + 1) 
Pla) = 

nous trouvons facilement en appliquant (3) 

ie 4 
e(« zt 5) = p(x). 

Par suite la fonction $(x) est une fonction périodique de >, qui 
AMAT 1 Sy. 

a pour période 5; sa valeur pour x= 0 étant yz, il en résulte que 

sen Sn 21 (x de 2 (eee d) E 

(9) TOP 

: > 1 
si z est un multiple de =. 

> 

un bo 

Logarithme de la fonction |. 

De (1) on tire 

(10) logF(z 1) = 
i 

14! eos (1+2) be +9) k=1 

et en différentiant 

dioc Pcr sy ss 1 I) 
= &l 1 = |) oe d ES Sem (11) 

Si nous désignons par C la somme de la série 

2 l d LE 5 
aes OS aa 0 TR 

| jd 

(2)  1—logi-tg—leg 
3 

z 2 

qui est convergente, puisque ses termes décroissent, et les signes sont 
alternativement positifs et négatifs, nous aurons 

five fi —logk pour k = 00. 
L [SCH = 

CN + 
~ lé 



A. BERGER, 4 

En mettant maintenant (12) sous la forme 

k=n jl 1 

14 C= À 3 —log(1+-\ ce 2m e 

et en ajoutant (11) et (14), on obtient 

E il zn), mr 
T£ UE zd k) 

(15) dlog I(x + 1) ?t 

da Ban 

Si æ est un nombre entier, l'équation (15) se réduit à 

À dlog D(x 1 te an! iL 1 il fi 
(16) sy AS DE use Le das ee === LS: 

da Tau 27.9 4&—l x 

9 3) et (16) nous trouvons Des équations (1 

ge | = 0 pour 2=& DR (Ese, ( da 

En différentiant l'équation (15), nous obtiendrons 

—1F dlogT (x + 1) fa 1 il JL 

er BE m cr 
(18) = m I(u) dax 

dans laquelle w signifie un nombre entier, qui est supérieur ou égal à 2. 

S9 

Les nombres de DgnNovLLI. 

Si dans la formule 

er Fe 1 4 22 2x hs 2a ai 

AE UE c foe le ee LO E } 
(19) nn 

en 

laquelle subsiste pour toutes les valeurs réelles de +, nous mettons 

a — 2, elle se réduit à 
2 

Weder AC 1 
—Y 2 y = Ohm)? TIERE 2 y =1 (kr) y = lee) 

e 

il 

a 



SUR QUELQUES APPLICATIONS DE LA FONCTION I’, etc. 5 

ou en developpant en serie 

1 il lj Es \ 2 2y* Du 90? 
2 S ee JR i K— Hy LT PS n 

Um "E em Gat 9 CMS (Qha) * 2? IEEE d TS 

dans laquelle 9 est une fonction de y, dont la valeur est comprise entre 

0 et 1. Après avoir substitué une quantité B,, déterminée par l'égalité 

B De ast 1 1 
21 a E jc er D ses n UN 
(b quao 340 ON (Zmry?" TEE st Jen "s 9n at 2 

nous tirerons de (20) 

Ihe a iy By Dre B,» 
29 Sax) Ee ATIS e ES 2e PAT n, 

(4 mu 2,1 1.2 ig inp e 

D. = NE Oy” 

..(2n«9 ) 

dans laquelle © est une moyeune des quantités 9, et par suite une fonc- 

tion de y, qui est comprise entre 0 et 1. Si nous désignons par A la 
valeur absolue du dernier terme de (22), nous aurons 

+(- D'4 T 

2n 

Be y R ; 
Se Ser) 

ou d’apres (21), puisque 

|= 

RC 
Dans le cas où y est numériquement plus petit que 27, le reste À con- 
verge vers 0 pour n= co, et le second membre de (22) se transforme 

en une série infinie, que nous irons employer pour l'évaluation des nom- 
bres B (les nombres de BERNovLLI. Ainsi en mettant l'équation (22 
sous la forme 

l(e#+e RCE TN Bay B,y: ) 

iar» "^ poe oa ae 

et en égalant les uns aux autres les coéfficients de y” dans les deux 

membres, et si nous désignons par (m), lexpression 
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m (m—1)....(m—k + 1) 

NOSTER | 
nous obtiendrons 

(24) LL (os. 1, B, — (9n. D, B, (9-1), B,— .. 1. Ent) B, 

Si dans cette formule l'on égale n successivement à 1, 2, 3, 4..., on 
aura les valeurs des nombres de BrmNovLLI; les dix premiers sont: 

1 I aed 1 5 691 7 
IB = B, = -. B, = = = 9 D. = Jb. = y JD 

EX N RA TAR 

BT og eer nA 
510 798 330 

$. 4 

En mettant 

(25) Fe) = 

on aura en differentiant 

(26) Fa) = — | ) ln y 8l e dy, 

et 

» ies 1 ay 2 ee re: (27) Fa) = | y = SE ex dy: 

Si la série (22) est arrétée déjà au terme premier, nous voyons que la 

valeur de la quantité, qui se trouve en parenthèse dans les intégrales de 

(25), (26) et (27) est comprise entre O et s d'où résulte 

0 

(28) 0< Fa) < | e" dy , 
tol ^ 



SUR QUELQUES APPLICATIONS DE LA Foncrion I, etc. 

(29) 0 « Fs) < = i yet dy. 
Or 

(30) | &*dy =, 
0 HH 

de cette égalité on déduit par différentiation 

(31) | ee DA (n--1) , 
x 

Si nous appliquons ces deux formules à (28) et (29), nous aurons 

‘ = Jl 
(32) ORF x) = TEM 

(33) 0 «—F(2) € 15-3; 

et, par conséquent, pour æ = oo 

(34) lim F(z) = 0, 

(35) lim F (x) 20. 

De (27) on obtient en développant en série 

72 . D —y(r+2 yx 1 —yr F (x) = | jye SECRET u FRAC enr UL 2 (dy 

vo 

et, par conséquent, en s'appuyant sur (30) et (31), 

7 1 1 i il 1 

Be) ee iy t (met gy t er: 

et par application de (18) 

T d” log P (x + 1) MU à IL AMI 

> da? au z 2a? 

En integrant, on obtiendra de (36) 

7 dlogT(x + 1 tp 1 (37) g > Eee 35 
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A cette intégration on n'a pas besoin d'ajouter de constant, puisque les 

deux membres de (37) s'évanouissent, si l'on fait «=o. En intégrant , 5 

(37), on obtient 

(38) logT'(x + 1) = aloga—-a n loc AE INDISKE 

Pour déterminer le constant A, nous substituons dans l'équation (9) les 
valeurs de la fonction P qui sont tirées de (38); en faisant x converger 

vers l'infini, nous trouvons en nous s'appuyant sur (34) 

(39) K = logy2z; 

il suit de là, que l'on peut mettre l'équation (38) sous la forme 

(40) logr (a 4-1)  zloge—zJ- Llogz + logy2z 4- | 11 E horny, 
2r n = Ji SUR 7 2\ : 

ou d'aprés (22) et (31) 

(41) logr(e+ 1) = logo logi 4-logy27 +. E = De 

n Jy n b, + x —WL 4 ,2n , 

sl) (2n—1)2n a! mise BRONCE / oc Pig ag 

dans laquelle @ est une fonction de y, qui est comprise entre 0 et 1. 
Puisque la derniere intégrale de (41), comme on peut le voir, est plus 
petite que 

2 

DUT , 2n | CRE) dan, 
vo 

nous aurons par suite de (31) 

(42) logl(æ+1) = «loga—#+ Loge + log Ver re ES ee 
2 hots see 

n D, n 6 B, 

—( 1) 2n—1 + ( 1) yz = 2n+1 ? (2n—1) 2nx (2n +1) (2n + 2)a* 

dans laquelle 9 est une fonction de x, qui est comprise entre 0 et 1. 

En différentiant (41) on obtient, par application de (31), 
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ee ie. S 
(43) "c loga + Orga aL Met Se ini 

n n n 0, De 

m o Uo E 
où 9, est comprise entre 0 et 1. En différentiant l'équation (41) p fois, 
nous aurons une expression pour 

Si nous comparons ceci à ce qui résulte de l'équation (18), nous 
aurons d’après l'équation (21) 

BETE 1 1 
ae c ewm "m 2.1.2.3...2s (2s—1)a^-i tage 

kon et Le 

FAN res. FE De pest 

PRU DENS MÖR IG SIN =| n—1 n+1 

dE ( ) T(2s) 5 T(2n EU 3).a nt” 

Les formules (16) et (43) donnent ensemble 

Hebr | 1 vn ads teri 
(45) unos ne los: bee +.. 

le) las! aud en pev 

Au moyen de l'équation (45) la valeur du constant C est facile- 
ment évaluée; par exemple pour z — 10, » — 2 on trouve 

(46) (CE VR 22 

Nova Aeta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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I 

DU SYMBOLE [xx 

§. 5 

k—n 

De la somme 2 |^ |\f(k). Xo 
Si z est une quantité réelle, nous désignons par [x] le plus grand 

des nombres entiers, qui ne sont pas supérieurs à z. Cette définition 
est renfermée dans les inégalités 

(41) Le < 2% 

Sin et p sont des nombres entiers, et p « », chaque terme dans 
la série de nombres entiers 

2 Fes jJ [ = 5] nr culi | 

est égal ou supérieur au suivant. Si nous désignons le premier de ces 
termes par a, les termes de la série ne sont autres que les nombres 

9 2 a, a—l, a—2, .... 3, 2, 1. 

Si At) signifie le nombre de ceux, qui sont supérieurs ou égaux 

à t, il en résulte que 

n 
4.5) 

7 REIT MERE 
p-Q0- PpP+ 0) —+1 

ou 

n x5 pc 0041, 
c'est-à-dire 

(49) e =P 
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Done le nombre des termes de la serie (48 ul sont égaux 5 ; 8 8g 
a, est 

ss le nombre de ceux, qui égalent à t, si t <a, est 

ot) — e(t 4- 1), 

c'est-à-dire, d'aprés l'équation (49) 

DE t (ES | 

On déduit de là, si f(x) est une fonction quelconque, 

60 — Ep e-apme-nee--e) (p 

+o—)\f (e 1) Hs)! 
^ 

ur ee +f (131) 

rie)... V 
En posant 

Fa) = f) -- (2) HM +... f, 

nous aurons d'après l'équation (50) 

X[;] 6 = — alr) +2 F(2]): 
pti k 

et par suite 

65 — $e -S[* e$ (2) ann). 
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Prenons maintenant 

p=[Vn]; 
puisque 

nous aurons les inégalités suivantes: 

(52) ao SUE 

(53) PEVn <p+1, 

et par conséquent 

(54) a -— Yn 5 

E = Yn 5 nl : (55) a > Vn PRES 

Ici nous voulons distinguer deux cas: 
a) Si a < Vn, a > Yn — 1, c'est-à-dire 

ax Vn <<a} + 1 9 

on aura 

«= [Ynl=Pp; 

et la formule (51) se réduit à 

e» — S[2]-3peir()-»rne 

c’est-à-dire DNS ann en 

a+l1<yn<a+2, 

on aura 

a+1=[Yn], 

ou 
" 

a=p—], 

ou d’apres la formule (51) 
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| SP? 1) =3/2 FO 4 IE PAGE) (SSE e) X =2[ 7] +2 F (5) 2707 ([5]) ro. 

Puisque a = p—1, nous aurons d’après les inégalités (52) et (53) 

n 

P= ap arg 
Pp 

et par conséquent 

Done les deux derniers termes du second membre de l'équation (57) s'é- 
vanouissent, et la formule (56) subsiste aussi dans ce cas. Il est dé- 

montré par là que: 
Si n est un nombre entier, et p = [Vn], et 

F(x) = (D +F2)+----+70@-D4+f@), . © 1 
AG\CA > 

on a 
KS j 4 > 

[RI og P 2 ; A Was y, 

e — Xi]e-Z[e-ir()-»m. Re 

S 6 AR 

55 am VM 

De la somme X[2^,]. 

Nous introduisons maintenant deux symboles 5, I D(n), que nous 
définissons de cette maniere: 

69) Can ger 
(60) D(n) = XL] 

L'équation (59) donne 

(61) ea 27]-: ze]; 

ou d’apres l'équation (60) 



14 A. BERGER, 

i 2n 

n+1 k 

puisque les n termes de la somme, qui se trouve au second membre, 
égalent tous å 1, nous anrons 

(63) X [26] = D(2n)—2D(n)—n. 

I Us 

De la somme > [35]. 
1 

D’apres les formules (59) et (60) on a 

n 3n 

(64) 2 [35,] = D(8n) —3.D(n)— 2 [| : 

1 n--1 k 

Les 2» termes, qui se trouvent sous le signe de sommation dans 

le second membre de l'équation (64) n'ont d'autres valeurs que 2 et 1. 
Nous désignons par z, le nombre de ceux, qui sont égaux à 2, et par 
z, le nombre de ceux qui sont égaux à 1; ainsi nous trouvons 

(65) 2,-4-2, = 2n, 

(68) c x lul! 

L'équation' (66) donne 

LES ER a mH A cd 
nd un Lu É 

9. 

en mettant ces inégalités sous la forme 
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Des équations (65) et (67) on tire 

(68) z, —2n— B 

et 

an n 
(69) LT 34-24 = 2n + Bt 

nol pe, 

et enfin d'aprés la formule (64) 

(70) 1 [35,] = D(3n) — 3D(n) — 2n—|5| 

$8 

De la somme X|4.]. 
1 

Des égalités (59) et (60) on conclue 

(71) X [45] = Dean) — 4D) — 32]. 
1 

n+1 

Si parmi les termes de la dernigre somme dans l'équation (71) z, 
sont égaux à 1, z, égaux à 2, z, égaux à 3, nous aurons 

exam. 19 XO EIS SERA TES i a 
(73) Zz +3 +2 =3n, 

(74) Ling > 3, ESA ns «2; 
n+2 SA, de ll 

(15) 4n >2, An 2 Er E o PAPA ZI 

n + z; + 22 n-Ez,--2 +1 

Des inegalités (74) on déduit 
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c'est-à-dire 

(16) AE BL 

et des inégalités (75) 

at, <en<z, +2, +1, 

et par consequent 

(77) MEI me 

Done les équations (73), (76), (77) donnent les valeurs suivantes 

des quantités 2: 

(79) 2, = [5]; 

0 +] 
En substituant ces valeurs à l'équation (72) nous aurons 

a iine) 
et par suite d’après la formule (71) 

(82) E(45,] = D(4n) — 4D(n) — 4n— E . 

8 9. 

De la somme X|65,]. 
1 

On déduit des formules (59) et (60) 

(83) S 6b] = Dn) GI X Ear 
1 n+1 k 
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Si parmi les termes de la dernière somme de l'équation (83) z, 

sont égaux à 1, z, égaux à 2, z, égaux à 3, z, égaux à 4, z, égaux A 

5, on aura 

6n 6; ; x 

(84) D | Ha +22 + 3e + 42 +52, 
n+1 k 

(85) 3 +3 +3 +2 +3, = Mm, 

(86) | bn a. 6n | 

n-Ez, - n+2, +1 

(87) " 6n Sacs On 

N + 2 +2, n+2,+%,+4+ 1 

(88) On — On | 

Car 2; + 2, +2, n + 2 +2 +2 +1 

(89) 6n 9 On. 
>2> = 1 

"+3, +3, +3+3% — "+3, +3, +3+%+1 

Des équations (86), (87), (88), (89) on déduit 

(90) 2, = [=| ; 
5 

ae n (91) ä + 5-|s|: 

(92) | 3, +4 +5= N, 

(93) Rue I CILE 

De ces quatre équations et de l'équation (85) on obtient par éli- 
mination 

(94) z= 3n, 

(95) Z, = mn, 

(96) Ze -3-[;]: 

Nova Acta Reg. Soc, Sc. Ups. Ser. III. 3 



18 A. BERGER, 

om [2-1 
Q x n (98) De BH 

(99) y =] = &[2]-- [2]: 
n--1 o 

et par conséquent, d'aprés la formule (83), 

(100) X [65,] = D(6n) — 6D(n) — 8n EE] = EI 
1 Zz J 

I: : 

DES DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER. 

Sl, 

Des fonctions symétriques des diviseurs d'un nombre entier. 

Dans le cas, où h et k sont deux nombres entiers positifs, d'a- 

prés la définition (47) l'expression 

[=] = 
» A 2 | er 

k k 

est égale à 1, si & est un diviseur de A, mais égale à 0, si k ne divise 

pas h. Si les diviseurs du nombre A sont 

d d d. OUO WO du 3 
152. 27 39 

et f(x) est une fonction quelconque, il en résulte 

; 5 = hae h Wale 
Q0) ++ E) = 2 Iz] - D NR. 
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Puisque le premier membre de cette égalité est une fonction de 

h, nous le désignerons par X(h). En ajoutant les équations, qu'on ob- , 3 l j | G0 

tient de la formule (101) en attribuant à L successivement les valeurs 
D E | ^ 7A I. 4,..... n, on trouve 

h=n NS n A 

2 LG) = X|[7]&9, 
h=1 k=1 

ou, si dans le premier membre £ est substitué à la place de h, et 

puisque pour k>n on a 

k= SS n 

k= = 

De cette formule et de l'équation (58) on obtient le théorème 

suivant: 

Si les diviseurs du nombre k sont 

24H = 3 

GMT qd. rm Sens eer 

et si 

V (E) = f(d,) + fa) + (ds) +... + a) 

et Supposons que m soit un nombre entier positif, et 

Dale 
et enfin 

Fe) = f() +72) 4/8) 4-6. G2, 
il en résulte 

(102) X46- X[]0. 
et 

(103) Ym = 2 [2] + i F([*]) — pF). 
=i k 
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Spalt: 

Du nombre des diviseurs d'un nombre entier. 

Si dans la formule (103) l’on substitue 

JG) = il; 

et par suite 

Fl) =0, 

on obtient 

dans laquelle formule X(k) signifie le nombre des diviseurs de k. Puisque 
d'aprés les inégalités (47) | 

n n 

[= rs, 0<o<D, 

il en résulte 

ou d'après l'équation. (45) 

SL) — 2n (logp 2 (0 LT = m d 
1 op 2p" 

) Pape 

et par conséquent, puisque 

P<VYn<p+1l, 

on aura 

n cA 1 a= À 
V n DI \ rV 1 ) / 2 20 « 2n }ogy db (Oot aval) (N. 

et 

| 1 : ! a 9 yn . v E ey Mise in a | i kc x. 
X40) P jog n 1) Bis C P 2Yn 120 Ze) 
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Ces deux inégalités donnent, aprés quelques réductions faciles, 

(104) YA) = nlogn + (2C— 1) n + ayn, 
1 

où la quantité A est comprise entre —4 et + 4. 
Designons par 7(a,b) la moyenne arithmétique des valeurs, que 

la fonction Y(k) obtient pour 

parma rea pr bs 

ou ce qui revient au méme 

(105) Tab) = blogb—a loga ne A, Vb—A, Va, 

=a 

Soit t une telle fonction de n, que pour n = oo 

limi = 0 ; 
n 

lim Yn =0, 

on obtient de la formule (105), en posant 

a=n—t, b=n-+t, 

(106) lim { T{n—t, n + t) —logni = 2C, 

c'est-à-dire: Les nombres entiers environnant m ont en moyenne chacun 

logn + 2C diviseurs. 
Pour a = o, b= ne on obtient de l'équation (105) 

(107) lim } 7(0, ne)—logn} = 2C , 

et ainsi des équations (106) et (107) 

(108) lim $ 7Z(n—t, n + t) — TO, ne)} = 0, 

c'est-à-dire: Les entiers environnant m ont en moyenne chacun autant de 

diviseurs que tous les nombres compris entre l et ne. 

On obtient de l'équation (105) pour s = o 



22 A. BERGER, 

(109) me TA AD ED aloe LO) = 4280 

c'est-à-dire: Les nombres entiers 8 chiffres ont en moyenne chacun 

lociim. cos 
S log10 + m = + 2C—1 

c'est-à-dire 

2,30258 .... s + 0,41027.... 

diviseurs. 

Des équations (60), (102) et (104) on déduit 

D(n) = nlogn + (2C—1)n + avn; 

à l’aide de cette égalité les équations (63), (70), (82) et (100) sont 
transformées en 

(110) Dehn dost") ar, 

(111) Y [35] = n (10827 = 2) +2, Va, 
1 a 

(112) Sh Se (108256 — 53) en 
1 o 

dE LK soit gn = 
(113) > [65,] = n (10846656 — 37) -EA V8. 

1 10 

Les quantités A, qui entrent dans ces formules 
toutes les valeurs de m. 

, sont finies pour 

&. 12. 

De la somme des diviseurs d'un nombre entrer. 

En substituant dans l'équation. (103) 

nous aurons 

Ka) = ol Ge + 1) 

EU 
dd 
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et par suite 

S $n]; 1 ST a1). VG) = 2(F]F+5 2/5]; 
1 1 = i 

où XL) représente la somme des diviseurs du nombre 4. D'après les 

inégalités (47) on obtient de l'équation (114) 

x jeu gl )? Mee il ^ ) E nmel or n tiic 1 Z 2 2 9 

^ Pone eps P TDi 

Puisque, conformement aux formules (44) et (45), 

al 775: dl 1 f 
re Re DETTA Each 
a Le Op 2p 60, 

21 1 9 > ee a (0 es 1 

n Sept 2p 125 

on obtient des équations (115) et (116) aprés quelques réductions 

(117) SEG es ae — 4 logn — 4n, 
1 - 

et ] 

(118) Ay ty bg logn + 4n, 
1 a 

lesquelles formules peuvent &tre réduites à une seule: 

Sel 
Tn 

119 y E) = + An logn , = 1 9 D 
1 - 

oli A désigne une quantité, qui est comprise entre 

1 4 1 4 

4 n logn on la em) 

Designons par 7(a, b), comme dans le paragraphe précédent, la 

moyenne arithmétique de la fonction ak) pour 
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so ONA DR 

24 

k=a+tl, a+2, 

il résulte d’après l'équation (119) 

t t ee re 
5 T(n—t, n-pt) 7 ( a 3 OB +1) ( xi og 

(120) | + - ; 
n 6 2t 

de n, que pour n = 00 Dans le cas, où t est une telle fonction 

MNT 
lim 2 —0, 

n 

. logn 
lm = = 03 

on obtiendra de l'équation (120) 

6 

Tat nt) 5 Ur 
lim 

n 
(121) 

c’est-à-dire: La somme des diviseurs d'un nombre entier est en moyenne 
9 

— fois plus grand que le nombre lui-même. 

De la somme des valeurs inverses des diviseurs dun nombre entier. 

Si dans l'équation (102) nous posons 

5 1 
f@ ==: 

HH 

nous obtiendrons 
n "rn 1 

(122) 240 = X[l 1 ıLklk 

où alk) signifie la somme des valeurs inverses des diviseurs du nombre 

k. On déduit de l'équation (122) 

1 d .E4d0 <3 5 
1 yee 

(123) 
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(124) iND>ni ei 
1 1 = 

et par suite, en appliquant les équations (44) et (45), 

(125) X48) < =, 
» D 

(126) IL) > TE logn — 2, 
1 6 

et, par conséquent, 

(127) Su ges S den 
1 ) 

où A est une quantité positive, qui est finie pour toutes les valeurs de 

n. En donnant à 7Xa,b) la méme signification que dans les paragra- 
phes précédents, on obtient 

WD Toc me) = a DLE 
D 

Si ¢ est une fonction de x telle, que pour n = oo 

lim 2 = 9 ; 
n 

. logn 
lint 222 = 0 

t 

on déduit de l'équation (128) 

199 lim 7! en (129) im7(n—t, n+ t) = 6 

c’est-à-dire: La somme des valeurs inverses des diviseurs d'un nombre entier 
2 

7 
est, en moyenne, égale à A 

D 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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8. 14. 

De la somme des puissances impares inverses des diviseurs d'un 
nombre enter. 

Si nous désignons par s un nombre entier, qui est supérieur ou 
égal à 2, en substituant dans l'équation (102) 

JG D == 2 

nous obtiendrons 

(130) oq) ll 

240 = X]ge 
4(K) signifie la somme des (2 

seurs du nombr 

1)*"* puissances inverses des divi- 
e k. De l'équation (130) on déduit 

À n n 1 

(131) I0 en > ia ) 

(132) ADD RES EM. 
4 3 ks i ka 

Au moyen de la formule (44) on obtient de ces deux inégalités 

(133) ye zu En 
1 éd LI . 

dans laquelle A est fini pour toutes les valeurs de m. Si t est une telle 

fonction de n, que pour n = oo 

lim E = (0 I n 

lim t = oo 

la fonction 7(a,5) ayant le même signification que dans les paragra- 
phes précédents, on aura pour n = oo 

€ . 7 D, (27) (134) ne CI oe 
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c'est-à-dire: La somme des (2s—1)""* puissances inverses des diviseurs d'un 

nombre entier est, en moyenne, égale à 

Pes ub 
ON CNET 

AN al: 

De la somme des puissances imparres des diviseurs d'un nombre enter. 

Si les diviseurs du nombre # sont 

(135) dis ds di ed, 

il est clair, que les quantités 

(136) k k Ek k 
ry) 
d, 

sont des nombres entiers; elles sont aussi diviseurs de k; de plus, 

puisque elles sont toutes inégales, les groupes de nombres (135) et 
(136) sont identiques. Par conséquent 

= = = ul: 1 1 
eee d,s aed, Th gie 

u 
2s—1 2. 

d, 2 

Enfin, en désignant par ¥(k) la somme des (2s—1)""* puissances 
des diviseurs du nombre k, et en donnant à {(k) la méme signification 
que dans $. 14, nous aurons 

(137) PH) = prt. 

De la formule (137) on déduit 

(138) X wD-G-r6y 3 1H, 
n—t+1 n—t4+1 

dans laquelle —1 < 9 — +1. Désignons par 7(a, b) la moyenne arith- 
métique des valeurs de la fonction ¥(k) pour 

ala cet Ol CO 

et supposons, que ¢ soit une telle fonction de n, que pour n = =» 
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iu 2 est 
n 

lim £ = oo 

nous obtiendrons des équations (133) et (138) 

(139) Em d ncs B,(27)" 

Nm: OE DIES 

c'est-à-dire: La somme des (2s—1)*"* puissances des diviseurs d’un nombre 

entier est, en moyenne, 

B,(27)" 

ZI DEPT orae cod 

fois plus grande que la (2s—1)""* puissance du nombre lui-même. 

8. 16. 

De la somme des valeurs de la fonction exponentielle pour les diviseurs 

d'un nombre entier. 

Si les diviseurs du nombre £ sont 

d A datu bmc qus 

et 
fla) = a", 

et par conséquent 

Lk) = ah + adi + ....+ au, 

on obtient de l'équation (102) 

40 = gre. 
Done d'aprés l'équation (47) on aura, si « est une fraction propre, 

n c k zu k n 

(140) ZY > nin ET Za, 
1 1 2 n+1 1 

i n Oo må 

(141) Xd) <n il: 
1 



SUR QUELQUES APPLICATIONS DE LA FONCTION T, etc. Zo) 

Maintenant, puisque 

k zz i) 1 
> — = log , 
a d 1—2a 

$ at 1 3 n art! 

= 7 <= - a 

n+1 k Monta n(1—a) 

n n+1 
; a—a ja = | 

1 1—a 

nous concluons de l'équation (140) 

il a 
— LT 5 

a 
(142) Ik) > nlog 

1 1— 1—a 

et de l'équation (141) 

(143) Seip e YO o EE 
1 1—a 

Les formules (142) et (143) peuvent se réduire à une seule 

(144) XE ES logi MM 
1 1—a 

a 
dans laquelle A est compris entre 0 et Maintenant si nous dé- 

signons par 7Xa, b) la moyenne arithmétique des valeurs de la fonction 
AE) pour 

Baba 201,20, 

et supposons, que ¢ soit une telle fonction de n, que pour n = oo 

lim £ — 0 ; 
n 

lim t =o, 

nous obtiendrons de l'équation (144) pour n = co 

(145) lim ut, n + = log + : 
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entier, 

LA 

CHE du sont tous les diviseurs dun nombre 

et si a est une quantité positive, qui e: qui est plus petite que l, la somme 

Sid ede 

ad + ad: + ads ae rad 

est, en moyenne, égale à log 
—— 

€ 

1 : 
Pour le cas spécial « — 1 — — on obtient le corollaire suivant 

US E SK Og ög de. 

somme 
d, sont tous les diviseurs dun nombre entier, la 

1\4 1\4 q CPE e 2 eee pb 
en moyenne, é , égale al est, 

SUE 

De la somme des logarithmes des diviseurs d'un nombre entier 

Posons dans la formule (103) 

Fa) = loge ; 

d'aprés l'équation (4) nous aurons 

F(x) = 

et par conséquent 

logT(x + 1) 

a4) — X40 -2[7] logk + > 2 Y logr M 1 ) — plogr(p +1), 

nombre k. 

dans laquelle Y(£) signifie la somme des logarithmes des diviseurs du 
En appliquant les formules (3) et (47) à (146), on obtient 

24 > 
1 

Zfogr(? te 1)—Flog 7 TE logn 37 — plogn—plogr (DE 

34) « Éllegr(z -E1)— 7 108% zT n logn 

1 

iE plogr(p4- D). 
1 
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En employant les formules (42) et (45) on obtient de ces inégalités 

(147) — S45 = 2 (logn)? — (1—0C) (n logn—n) + A yu logn, 
1 di 

dans laquelle A est, pour toutes les valeurs de n, une quantité finie. Si 

nous désignons par X(n) les deux premiers termes du second membre 

de l'équation (147), 7(a, b) ayant la méme signification que dans les 
paragraphes précédents, nous aurons 

(148) T(n—t, n--t)— X(n +?) = X(n—t) 
T 

_ A Va +tlog(n + t)—A, Vn — tlog(n—t) _ 
2t 

D'après le théorème de TAYLOR 

ERE io o ipe) i rn (E ER 
2t 

Puisque 

X'(n) = 5 dogn)? + Clogn, 

40) = logn + C. 
n 

les seconds membres des équations (148) et (149) convergent vers 0 
pour n =o, la quantité t étant une telle fonction de n, que pour n =o 

lim yn logn —0, 

lim t logn = (|): 
n 

Cette condition faite, on obtient par l'addition des formules (148) 
et (149) pour n = oc 

(150) im { 7(n—4, n + — 1 logn)*— Clogn] = 0, 
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c'est-à-dire: La somme des logarithmes des diviseurs d'un nombre entier aux 
; SL 

environs de n est, en moyenne, égale à „ loan) + Clogn. 

$ 18. 

De la somme des valeurs de la fonction xa‘ pour les diviseurs d'un 

nombre entier. ; 

Si les diviseurs du nombre & sont 

OPO denen, 

on obtient de l'équation (102), en substituant 

fla) = wa’, 

(151) Th) = Z[T] ka, 
1 1 

dans laquelle 

Lk) = dat + dad: + .... + duade , 

et par conséquent d’apres la formule (47) 

n 

(152) XX) nEc—Xh, 
1 jl 1 

(153) SUH <n dat. 
1 1 

En supposant, que la quantité a est une fraction propre, et en 
appliquant la formule 

n Sand n+2 kat _ — + Da + na 
E a (—ay ? 

on obtiendra des inégalités (152) et (153) 

154 vy p E na s a 

ee) DO ees Aa)” 



SUR QUELQUES APPLICATIONS DE LA FONCTION I’, etc. 33 

l—a 
(155) X4) <=. 

1 

Les formules (154) et (155) peuvent étre réduites A une seule: 

Am A 
na 

1 a 
(156) X40 = 

en : a 
dans laquelle A est positif et plus petit que en 

— ze 

Si lon donne à 7Xa, b) la méme signification que dans les para- 
graphes précédents, et qu'on fasse t représenter une telle fonction de m, 
que pour » = 00 

lim 5:0 ; 
n 

lim t = oO, 

on obtient de l'équation (156) 

(157) lim 7(n—t, n+t) = a 

1—2a 
, 

c'est-à-dire: Si d,, d,, d,, .... d, sont tous les diviseurs d'un nombre 
entier, a étant un nombre positif, qui est plus petit que l'unité, la somme 

d,adı + d,ad: + d,ads 4.....4 d, ade 

est, en moyenne, égale. à 
l—a 

1 5 ; à 
: Rour a = 5 on obtient le corollaire suivant: 

Si d,, dy, d,, .... du sont tous les diviseurs d'un nombre entier, la 
Somme 

d då d 
d, 

od, = 9d, + 
9d; + G der + 9d, 

est, en moyenne, égale à 1. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5 



34 A. BERGER, 

&. 19. 

: 1 See 
De la somme des valeurs de la fonction LS pour les diviseurs d'un 

e I 

nombre entier. 

Si nous posons 

; 1 
f(x) = x L y ’ 

et, par suite, 

1 k Hep chet ais tes 
iis icu unes ep 

dans laquelle 

sont les diviseurs du nombre k, on obtient de l'équation (102) 

ou par application de la formule (47), si g > — 1, 

a 1 a un 158 OC s y eee es ne Y 
C a Tm EU EL 

n 

(159) XA) «n ii 
1 

il 

EE + 9) 

Maintenant puisque 

x = 1 EM 
ae k(k + 9) - 9) E CLD) zy Dea 

et d'aprés l'équation (45) 

3 E c c degno 
ı ktg E. 

et d'aprés l'équation (15) 
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= 1 1 (dlogr(g + 1) 1 À 
o =E Be EN Be. C 

meu So S | dg 2g is 

on tire des inégalités (158) et (159). 

(160) abs CE RA C lus en 
1 4 dy \ 

dans laquelle À est positif et plus petit que 

ES. 
lon pi 

Jg 

Donnons à Z(a,b) la méme signification qu'auparavant, et suppo- 

sons que t soit une telle fonction de n, que pour n = co 

lim em On 
N 

lim logn —-0, 
t 

nous tirerons de l'équation (160) 

(161) lim 7(n—t, n + t) = u) E Ci , 
g dq 

c'est-à-dire: Si d,, dy, dy, .... du sont tous les diviseurs d'un nombre 
entier, et si g > — 1l, la somme 

1 1 il 1 

a, aly 
est, en moyenne, égale à : 

gr ; a (y 4D i äl 

J dy 

; > u ) Pour g — 0 le second membre de l'équation (161) a la forme x 

LÄ 

d'après la règle générale pour évaluer de telles fractions, on trouve que 
la valeur en est égale à 
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lim Z1ogi(g + 1) our g — 0 
dg* p J ? 

c'est-à-dire d'aprés les équations (18) et (21) égale à s la formule (161) , 

5 
se réduit ainsi dans ce cas à celle que nous avons démontrée ci-dessus 

(129). Des formules (16) et (161) on obtient ce théorème: 
Si d,, dy, d,,....d4 sont tous les diviseurs d'un nombre entier, et & 

un nombre entier positif, la somme 

1 1 il 1 
— = — +... o 
d, +9 p dy IE gj uU ay LG) HE du + 9 

est, en moyenne, égale à 

QW Sp edt 1 
lot) 

En posant g successivement égal à 

3 1 I ae 
re c 

nous trouvons le corollaire suivant: 
Sad de dx sont tous les diviseurs d'un nombre entier, en 

moyenne, 

1 1 1 T 
i-e == est,egale à NOG IE ae ee uve Uu er 

1 1 1 ; N 
IPS He 15 ES Ve Xy E est égale à log2, 

dam CHAT PE 

E 1 a ie 
amem ay +..... + 7 2 est égale a loges , 

1 2 

1 1 1 1 à 
6-0- D^ QVO m COST ale (DANSE) 

EN TEE a In 

1 1 ; \ T 
is a= pt gale a, A (o Ss 

ial AE RAT E EE 
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1 1 1 ; : 
Ma aes est coole a i s 1002 4d 43 4d 8 * Va a 

il Il 1 À T 
gel eii EE — SF Cie lo = © 413 44:3 Nes 7 ga une 

Puisque d’apres la formule (18) 

d logl(x + 1) 

da? 

est une quantité positive pour toutes les valeurs de x, qui sont plus 

grandes que — 1, par suite 

d logl (a + 1) 

da 

croît en méme temps que z; comme cette fonction, d'après l'équation 
(15), est negative pour x — 0, mais positive pour z = 1, il faut, qu'elle 

devienne nulle pour quelque valeur de x, comprise entre 0 et 1. En 

désignant cette valeur, pour laquelle F(x + 1) est ainsi un minimum, par 

y, nous obtiendrons de léquation (161) le corollaire suivant: 
Si dj, dj, 2.2... d, sont tous les diviseurs d'un nombre entier, et 

y désigne la valeur de x, comprise entre 0 et 1, pour laquelle la valeur de 

I(x +1) est minimum, la somme 

1 1 1 
Sate he ne ET at PRE 
A+t+y d+y du + Y 

5 .€ 
est, en moyenne, égale à — - 

& Ad: 

: g e. 
De la somme des valeurs de la fonction x log(1 +?) pour les divi- 

seurs d'un nombre entier. 

Si les diviseurs du nombre £ sont 

ee dur 
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et 

f) = #log(1 4.4), 
et, par conséquent, 

py dy log | ee enge d Kb) = d, log (147) + de log (1-4 À) + tdi +) 

nous en concluons d’apres la formule (102) 

en) 
Y k= a} = +, E \ g—k log TE 
PR Xj] aval s( -t 

et par suite, en appliquant la formule (47) 

buo > 9 Sf] onn (243) one ae) 
XA) > 9 EIE 

—ng Xj; log (1 + ae i 

2 x <9 BF] —n | ates (14 ;) los 1 +5) 
— 

¥$g—klog (1472). +20 k log ( r£ 

Maintenant, puisque d’après $. 11 

n 

DES = n logn + (2C—1)n + Ayn , 
1 

on obtient des inégalités, qui se trouvent ci-dessus, en appliquant les 

equations (10) et (14) 

(162) YA) = gn logn—n (logr(g + 1) + 9—Cy! + A, Yn 

En donnant à (a, b) la méme signification qu'auparavant, et en 

désignant par t une telle fonction de n, que pour n = oc 

lim n — 0, 
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RL 
lim - —0, 

n 

nous avons pour n= oo 

(163) lim { 7(n—t, n + t)—g logn} = Cg—logr(g + 1), 

c'est-à-dire: Si les diviseurs dun nombre entier aux environs de n sont d, , 
eee - 4542 1d,2,)/a@, somme 

d, lc lo he olde g 143 A log(1- 7) + da log( is + dulog(1 + ) 

est, en moyenne, égale à 

g logn + Cg—logr(g + 1). 

Pour g = 1 et g= : on obtient le corollaire suivant: 

Si les diviseurs d'un nombre entier aux environs den sont dy, d;,...d,, 

la somme 

d, log(1+7) + d; log(1 as =) Jus dulog(1 + =) 

est, en moyenne, égale à 

lopn +0, 

et la somme 

1 1 1 
lose er ga EN Tog öl log I= ——— Tos lt Bo + gr] + 2dulogl uc 

est, en moyenne, égale à 

logn + C + log 4 : 
7 
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IV. 

DES RESTES, QU'ON OBTIENT EN DIVISANT UN 
NOMBRE ENTIER PAR TOUS LES NOMBRES 

ENTIERS INFÉRIEURS. 

8. 21. 

Des rapports des restes au dividende. 

Par r, nous désignons le reste, qu'on obtient en divisant le nom- 

bre entier n par k, et qui satisfait aux conditions 

(164) (en ik. 

Désignant le quotient obtenu par q,, on a 

(165) n=n.k+r- 

Des équations (164) et (165) on tire 

q XL 

ou, en appliquant la définition. (47), 

(166) di ET 

et, par conséquent, des équations (165) et (166) on obtient 

(167) r= n—k | 3 

Par laddition des égalités, obtenues de l'équation (167) par les 
substitutions 
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nous trouvons 

"n 2 n n 

(168) Erst y QUE 
1 

et, par conséquent, en nous s'appuyant sur les formules (102) et (119) 

(169) Er 2n ( jl 13) — An logn, 
1 "m 

et pour n = .00 

- cnt PTE gu cn ee T 
(170) lim Mate echa ; u ER ae 

n 12 

c'est-à-dire: La moyenne arithmétique des vestes, qu'on obtient, en dévisant 
: 

. . 5. "or TAN SL 
un nombre entier par tous les nombres entiers inférieurs, est MR fois plus 

a 

grande que le nombre lui-même. 

§. 22. 

Des rapports des restes aux diviseurs. 

Supposons, que r, désigne, comme dans le paragraphe précédent, 
le reste, qu'on obtient en divisant le nombre entier n par k. En posant 

7 N; 
(1 ( 1) b; = n I 

et en appliquant l'équation (167), nous obtiendrons 

172 4-7 —-[7|- (172) Seh 

Donc, la quantité 5, signifie d’après l'équation (171) le rapport du 
reste, qu'on obtient en divisant le nombre x par 4, au diviseur 4; d'a- 

n 

jt 
entier inférieur le plus approchant. De l'équation (172) on obtient 

près l'équation (172) 5b, est la fraction propre, dont > excède le nombre 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6 
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T ll o r2 
3 DD a cem ES 
o) 5 z "m k BEI 

et ainsi, par application des formules (45), (102), (104), pour n = oo 

(174) ne a LER in 
TL 

c'est-à-dire: Si un nombre entier est divisé par tous les nombres inférieurs, la 

moyenne arithmétique des rapports des restes aux diviseurs respectifs est égale 

a 1 — (Ce 

Cette proposition peut aussi s'exprimer de la manière suivante: 

La moyenne arithmétique des fractions propres, dont les quantités 

7L N n N 

1 Go po oS 
1772755 n 

excedent les nombres entiers inférieurs les plus approchants, est égale à 1—C. 

Nous examinerons ici de plus prés la manière dont les fractions 

propres b sont distribuées entre O et 1, et nous désignons dans ce but 
par B(a,8) le nombre de celles de ces fractions, qui sont supérieures 
ou égales à a, mais plus petites que /4. Puisque 

[2^] = 0 pour 0 ^ « 1, 

mais 

[20] = 1 pour LE Deal, 

il est évident, que 

(175) B E 1) = 3 [20], 
1 

et par suite, d’après l'équation (110), pour n = œ 

(176) lim ^ = log4—1. 

Puisque 

2 (o, sS 1)=n, 
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on obtient pour n = ce 

B (0, =| 
(Gli) lim =" 2 2—log4. 

n 

Les formules (176) et (177) donnent le théoréme suivant: 
Si un nombre entier positif n est divisé par tous les nombres entiers in- 

férieurs, à (2—log4)n de ces divisions le reste est plus petit que la moitié 

du diviseur, et aux (log4—1)n divisions, qui restent, le reste est plus grand 

que la moitié du diviseur. 

Cette proposition peut aussi s'exprimer de la manière suivante: 

Parmi les fractions propres, dont les quantités 

Nn LU JL 

ES NS) QUE 
JU em uum n 

excèdent les nombres entiers inférieurs les plus approchants, (2—log4)n sont 
3 jl : : : 

plus petites que 5, et les (log4—1)n fractions, qui restent, plus grandes que . 
2 à 9 

Si la fraction propre b satisfait aux conditions 

ona 

3l 
[3] = 0 ; 

si, au contraire, 
2 
=U al, 
e 

nous aurons 

3b e 2 
Cela donne 

a 2&1)-30% 
Puisque l'expression 

est égale à 1, si 
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1 

= 3 

mais, en d'autres cas, égale à 0, il vient 

(179) B (0, 3 ) -- $9 37]. 
Go] -- 

Des équations (178) et (179) on obtient pour n = co, si la formule 
(111) est appliquée, = 

or, 5 cb «Ul ont 

De là nous coneluons 

3 of 4d 1 Bil, LENE 
QE) : (i ) 2 5l 

Pour 0 — 5 = - la quantité 

1— [46] + 201+[%| 

est égale à 1; si ES < 1, cette quantité est nulle; par conséquent 

n 

(182) B (0, )-^-iun.i
pu.l [S 

Au moyen des formules (110) et (112) on obtient des équations (181) 
et (182) pour n = 00 
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On = Bie 
(183) lim - t i (7 ) 3 log64 . 

Sid<hbe 2 il en résulte 
ES D 

2]-° 
: ; 5 

sl, au contraire, mes b <1, nous aurons = 

= 
de là nous concluons 

ass 6G 0-30] 
On trouve aussi facilement, que la quantite 

1— [65] + [35] + 26) + [7] 
est égale à 1, si 

1 

=E 6 

mais égale à 0, si 

1 
c ees need tg 
Öl 

il en résulte 

n n n n 6b- 

G85)  B(0, = = n— 2 [69] + 2136] + 3120] + 2[]- 
6 1 E 1 ıL5 

Par application des formules (110), (111), (113) on obtient des équations 

(184) et (185) pour n — co 

eu — 
Im 

See 

CU 
GTS OS] © 

, 1 2 

) Soin 
J 

(186) lim 
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Les résultats, que nous avons obtenus dans ce paragraphe, nous 
les résumons dans le théoréme suivant: 

Si chacune des quantités 

est mise sous la forme: 

un nombre entier -- une fraction propre, 

et que Bla, ß) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 
prises entre 2 et B, nous aurons pour n = © 

em JC De 
lım - loe432 , 

7L o 

ii D 5 
Pire ere IR 9 

lim (s » = HEUS z E log 2, 

n 5 

ale DES 

ner mer lim = en 
n 

lig sll L9 
Pie ee a= bd quu E 

n 2 Sm 

Aprés avoir déterminé la valeur de l'expression 

Bia, 8) — BA—B, 1—e) 

pour quelques valeurs spéciales de 2 et 8, nous démontrerons une mé- 
thode pour évaluer B(2,/9) pour des valeurs quelconques de a et A. 
Puisque 

(187) B(a, 8) = B(0, 0) — B(0, a) , 

le probléme se réduit à déterminer la valeur de l'expression B(0, e) pour 
Ver SI 

0 << b < 0, 

on a 

— Pole 35 
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Or sl 

ENN 
on a 

[bg] = 0; 
de lå résulte 

BO, 0) = — X[b.—o] , 
1 

ou d’apres l'équation (172) 

(188) BQO, ¢) = Xz]-X[;—-«] 

Si p désigne un nombre entier, compris entre 0 et n, la dernière 
somme du membre second de l'équation (188) est égale à 

St-«] e ål] 
Maintenant, si nous posons 

189 (189) A 
la somme 

se 
il | 

Si nous désignons par Q(t) le nombre de ceux de ces termes, qui 
sont supérieurs ou égaux à f, nous trouverons 

n 

p+ 00 tt 
TEE Ar: 
HE TONNES 

ou 

P(t) < 2 —p< Ot 7 zm 1 (t) + 
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ou d’apres la definition (47) 

Par conséquent le nombre des termes, qui sont égaux à a est 

[ex 
et le nombre de ceux, qui sont égaux à t, au cas où t < a, est 

De là résulte 

ou 

190 N er es Ye TERN 

En posant n 

p es [Vn] , 

nous aurons d'aprés la formule (58) 

n q p 4 

7-22] |, LM ^E = Jb 9) 

i Lk i Ck 

et, par conséquent, d’apres les équations (188) et (190) 

a9) BE n 

T 
[+ app. 
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Puisque 2 
JSM << fö 

et d'après l'équation (189) 

n 
OS Hear], 
pci 

nous aurons 

a -— Yn, 

a>Yn—3; 

par suite on obtient de l'équation (191) 

3 e (1 1 2 (192) BQO, 0.) =n 2 (;— n An, 

ou la quantité A est fini pour toutes les valeurs de n. Des équations 
(15) et (192) on obtient pour n = 00 

(193) Vic RENE) ctm 
n de 

En vertu de ce qui précède nous aurons le théorème suivant: 

Si chacune des quantités 

nn n n n 
en oo ce 
107273 n—l m 

est mise sous la forme: 

un nombre entier -- une fraction propre, 

et que B(a, (8) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et ß, il S'en suit que pour n = co 

BO, @) .dlogrü-g 4 ¢, 
n do 

lim 

et, par conséquent, 

Bia, B8)  dlogr(1--8)  dlogl'(1 + a). 

n 1 Vp s 
lim 

De la formule (192) on obtient pour 9 — t 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III 7 
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B(0 t) ea jl E il A 
194 cB Ne EN > ICE 
ce) nt uk: E (Em) at tVn 

Si nous substituons dans l'équation (192) 

ne 

et si nous retranchons l'égalté, ainsi obtenue, de l'identité 

n =n £( — el 

nous obtiendrons 

1 A 9 (195) B(=4, |) = er a) E. 
nt ı(k+1) a (EE D'(b4-1—1 — tyn 

De méme on obtient de l'équation (192) 

B( greg) (196) 34 D. NNNM 
nt i (£+o) 1 (k+0) (ko) —] © tyn 

Maintenant si t est une telle fonction de n, que pour n = =» 

limt=0, 

lim t yg = 00, 

on déduit des formules (18), (21), (194), (195), (196) 

(197) lim B(0, 1) = = 
nt 6 

t t 
B OQ 0) Sr o 9 = 

(198) lim ( 2: 3 = d'logl (1 + @) 

nt de? 

(199) Be i 
nt 6 

De ces formules, qui montrent, comment les fractions b sont di- 

stribuées dans des régions différentes entre 0 et 1, nous trouvons, qu'elles 
sont plus nombreuses dans le voisinage de 0, que leur densité diminue 
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dès lors, jusqu'à ce qu'elle atteint un minimum dans le voisinage de 1. 
Aux environs de la quantité o,, qui est déterminée par l'équation 

1 il 1 

(oy teers Gass 
MS E 

la densité est égale à la densité moyenne pour toute la série des nom- 
bres entre 0 et 1. 

Si nous désignons par y la valeur de x, pour laquelle I(x + 1) 
est minimum, nous obtiendrons de l'équation (193) pour n = cc 

> 
(200) EES 

Nn 

* En supposant, que 

2 4n B = il , 

on obtient des équations (3) et (5) 

; : maß r(1 +). T +4) = D 

et par différentiation logarithmique par rapport à 8 

dlogr(1 + 9) dlogr(1 4 a) _ 
en) dB da 

+ Feotmß. 

Maintenant si nous posons 

1 
CI Sen 

et par suite 
1 B=>+e, 

nous obtiendrons de l'équation (201) pour n — oo 

(202) lim = = ff ne ns , 

laquelle formule montre, comment les fractions b sont distribuées dans 
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les regions, qui sont placées symétriquement autour de a Si nous po- 

sons dans la formule (202) e successivement éeal à 5 

ee en! 

gods qp n 

nous obtiendrons pour n — co 

3 y d 5 
DAR RUNS eR (203) lim Yen 

n 5 

fil 8 
Den 

(204) fs (Ga) mor 
n 3 

1009. 
Bl5,5 : 

(205) lim (33) Re 2 
n v3 2 

foro 
B ( RS s | EC an 200 e DE ee )6) lim = ( ) TA 

9 2 

ipi so M 2 
| oe 5 

(207) lim (s 5) = ee) — 9 
n y 10 + 2 J Le] 6 

Dy U 

ake we 2) =, 24 (208) lim re) 35 ? 
n Ir 

im 2d 

c . R 94" 24 T. > 9 48 . (209) lim T = # (y6—y3 + y2—2) — TE 

Si ¢ désigne une telle fonction de n, que pour n = oo 

tin t = 0, 

lim ty» = ©, 
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on obtient des formules (18) et (198) 

ee ta 

Ban sts) „ 
(210) lim ; = 3 —4, 

n 2 

formule, qui indique, qu'elle est la densité des fractions b dans le voi- 
a 

sinage de 3- 
dd 

En retranchant de l'identité 

un) 
n 

=1 

légalité, qu'on obtient en substituant dans l'équation (202) 

1 
Cis aes de 

on trouve pour n = oc 

(211) lim 20,0) + B(1—e, 1) __ 1—e- @® 
uM > 7 cotz. 

n DE 

En faisant maintenant dans l'équation (211) @ successivement égal à 

H Ir 1 
6? 4° 3° 9? 

et en combinant les égalités, ainsi obtenues, entre elles et avec les for- 
mules démontrées ci-dessus, on obtient les formules suivantes pour la 
distribution des fractions 6 entre 0 et 1: 

1 

219 1 B(0, 6) a 1 € T ,— 

(212) lim Suv am Dre log432 — 2 V3, 

I. 3 LN 4 

(213) lim E 4, =S = log 2! + S 3-5 
n 2 4 

afi Il 

(214) Se 10 E 
on aa 2n 9 LE a) 
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(215) lin e a 5 log 35 uet 

(216) lim 3 5 i) = : 5 log : == IE , 

(218) lim "Gs = — E = : log =! Je Az) : 

(219) lim ^( t = =: a 5 10g432 —3 93. 

Sin est un nombre entier positif, et si chacune des quantités 

nn m n n 
A ARTS D Tp SEE 
[5 79579 "n—1l. mn 

est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

et que e 2) désigne le nombre de celles de ces fractions 5, qui sa- 

tisfont aux conditions 

Te» < 3 
4— 4 

nous avons d’après la formule (204) pour m = oo 

Q3 GO 

. 

7L 

€ 
Am > 1 3 , J . . 

Si B, (5) i) représente le nombre de celles des fractions b, qui 

satisfont aux conditions 
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on peut facilement s'assurer, que pour n — oo 

ar um G US 
n 

Par suite, dans le cas des grandes valeurs de n, on aura à peu pres 

L8 
(220) ee 

Nn 

Je démontrerai, qu'on peut déduire de l'équation (220) les valeurs 

approchées de 7, aussi bien celle trouvée par ARCHIMEDE que celle 
d'ApRIEN MÉrivs. 

1. Posons » = 21; donc les fractions b sont 

3 1 
quU qa 

et par suite on a 
NES Bala oN 0h. 

: (i ij 

et de l'équation (220) on obtient 

2. Si l’on pose n = 339, on trouvera 

1473 B, (i =) = 61, 

et, par conséquent, on déduit de l'équation (220) 

355 
Te 

113 
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M: 

DES RESTES, QU'ON OBTIENT EN DIVISANT UNE 

PUISSANCE Z-IEME D'UN NOMBRE ENTIER PAR 

TOUTES LES PUISSANCES Z-IEMES INFÉRIEURES. 

Préliminaires sur les rapports des restes aux diviseurs. 

Par Tg , NOUS désignons le reste qu'on obtient en divisant le nom- À D I 

bre n° ar el qui satisfait aux conditions 
? 1 

(221) O<r,.< k. 

En attribuant A r, la méme signification que dans le chapitre 

précédent, on a 

Ti = sv 

En désignant par qo, le quotient obtenu, on a 

(222) n? — qo, + K° + To = 

Des formules (221) et (222) on tire 

NE 
del) Ges 

ou d’apres la formule (47) 

| n° (223) des = | |) 

et, par conséquent, 

(224) ro, = n° — ko [5.] 
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En désignant par bo, le quotient 

(à 95) Dp Vow 
249 i ko 1 

nous aurons d'après l'équation (224) 

c 109 n° 
(226) bs rp=S- — | — 19 

y ke ko 

et, par conséquent, 

n n 1 n n° 

(227) vo ten Sy | s 
Cc (LI EC = fo - ko 

T I 1 

Nous désignerons dans ce qui va suivre par Bo, a, £) le nombre 
des fractions propres 5,,, qui sont supérieures ou égales à a, mais plus 
petites que B, d'où suit 

(228) BGs, a,ß) = Bio, 0, B) — BG, 0, 2). 

Si la quantité o satisfait aux conditions 

0 — p < 1 

.on a 
—[b—g] = 1 pour 0<b — e 

—([b—9|j = 0 pour o 5 — 1, 

et, par conséquent, 

n 

y 
B(e; 0, e) = — Z[bor—0] ; 

1 

ou d’apres l'équation (226) 

e[ n°? of 2° 229) B0, = XI |-X| — el 
ike 1 LA9 

Avant d'aller plus loin nous évaluerons les sommes, qui se trou- 
vent dans les seconds membres des formules (227) et (229). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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ene 
De la somme 2-8 |: 

1 

En designant par o, une quantité, qui satisfait aux conditions 

0 € e = 1, 

et par p un nombre entier, compris entre 0 et n, on a 

i no P rn n n9 

230 X L-a|- S[— | v p | 
( ) m ho S1 E ko 01 d ko e 

81 nous posons 

là somme 
= I b 
7 2 p+1 

n'a évidemment d'autres termes que les quantités 

UP ee Am te VO RL 

En désignant par Q(f) le nombre de ceux de ces termes, qui sont 

supérieurs ou égaux à f, nous aurons 

n? 
ee e eet > Om 
ip+ P0 

n m 

ipeo--irp * 
ou 

VO = Ot 

(+) 

ou d’après les inégalités (47) 
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Nn 
== /, 5 a) = 

(t är 9) 

Par conséquent le nombre des termes, qui sont égaux à 4, est 

n 
—— |-?, 

0 

(a ar y) 

et le nombre de ceux, qui sont égaux à t, au cas où t — a, est 

n er Nn 

epa ET iE 1 
o 0 

(t + e) (t + +1) 

De là résulte 

n n Em 
1 S e. ern? 

H «7-3 
E 5 5 7 | (a 4-2 ote") [ea | 

ae 42] E ; e n — BON — n I 

ee oi Gee) era] 
ou 

(232 er een ofer 
) on E e ] T4 : 

(k+ 01) 

et par suite 

peur hag dS e 
2s a |+È 1 

(E + a)”. 

(233) > 
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En posant 

(234) p= ls Fi, 

nous aurons 

MUCH 

Oss (eer me a 1, 

De ces inégalités on tire 
oO 

aye n? n? o+1 
(235) a < e Et 

= NG 2 ? 

| (p+1)° = 
QU 

et 
oO oO E. p [Mm 2o «3 

9 o 

Cp + 1) ei 
n SE il 

ou 
oO 

on 
2 a ec 

nes 
non 

De cette inégalité on obtient 

6 

041 c E 
a>n 11-2, 

not 

ou 
RUM 

92 6-1 
(236) DST, Me 

(237) an nr 

où A désigne une quantité, qui est finie pour toutes les valeurs de m. 

De l'équation (234) on obtient 
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où A, désigne une quantité, qui est comprise entre 0 et 1. En substi- 
tuant dans l'équation. (233) les valeurs de a et de p, données par les 

s 997* a 2 ey ^ x - " formules (237) et (238), nous aurons pour o, = o 

Eu Sf (wn? E n M 
(239) X[L-e|- re + —e]+2] = SJ nears, 

1l 1 = z 

(bre) 
et pour o = () 

(240) 

Dans ces deux formules les quantités A, et A, sont finies pour toutes 
les valeurs de n. En substituant les valeurs des sommes 

tirées des équations 

tiendrons 

20 6 
n p o 6 x = 3 n , TLS 

5 e n n 6l e] ip o+1 
(241) Xbox =X male HA + ny — — 21/7] -4n vos ko ko IN Lo i 

1 1 4 : p+1 ^ 1 k? 

Mais d'aprés la definition (47) la quantité 

n? n° 

E 

est comprise entre 0 et 1, et par suite on a 
r 

ou, d’apres l'équation (234), 
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0 

P (50 0 DEE eon E it ol 
242 ec ae 5 o (242) = Lge] 

où la quantité A, désigne une fraction propre. De la méme manière 

on trouve 
oO 

1 » , ofl 
Nn c N 

PEETER 
(243) I i 6 
eras 1 Lk? 1 ke 

l’equation (241), on ob- En appliquant les formules (242) et (243) a 

tiendra 

o—l 

l4 PES) QoS M EH A (244) Tyne IO I ya 
a Ng oce] 

D i 

Par application des formules (239) et (240) à l'équation (229) on 

obtient 

ern? n? en en "an 

(245) BG, 0,0) = X1 —-|-|-—e|\ +21] —- 2— i | tAgn ; 

5 | i | d de iu 

ou en vertu de la définition (47) et en divisant les deux membres par n 

(246) GUO) a Re a E 
n 1 pe (Bo) ne 

Nous passerons maintenant à la détermination des limites, vers 

lesquelles tendent les seconds membres des équations (244) et (246) 

pour nm = oo. 

8. 25. 
: Sl 

De la somme 2 =. 
pti k 

La somme 

1 il 1 1 feet, 
n 

Ae eer a 
Ad (ply pt 2 
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qui se trouve dans le second membre de l'équation (244), est évidem- 
ment moindre que 

mais plus grande que 

= dx 5i ies da + n Es da j 

— = Chat © pars = ) 

v pel xe v pt2 xe un ue 

on aura done 

n 2 " = i e da 

= ke p 
pci c a 

v | E ey da PH ga ml da 

= ke Fi | TE " | P pi Jp. * Jp œ Jn e 

ou 

n 1—6 1—6 

(241) SEP Rum 
Cr REN pi % Ui 

(248) & I nius 1 te Jl 
a al — I 

poi ke Gp (+9) (n +9) 

et, par suite, en multipliant ces inégalités par ne", 

B 

g—]1 n ji 1 n 

249 n AERE e = = 
( ) £u ke l—c 1— 

DI 
| 1 3 ne! Tio 

250 2 Py NET : : 
eo 259. aa l—oc Gace ye id Gate 

Si la quantité ¢ est moindre que l'unité, on obtient des formules (249) 
et (250) pour n= co, en se rappellant que 

(251) limon U^» qe 
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Si la quantité = est plus grande que l'unité, on aura d’après les for- 
mules (249) et (250) 

(252) n Y—=—_—_ + £, 

où € désigne une quantité, qui s'évanouit pour n =o. 

8. 26. 

cx 
De la somme 2 —. 

"ta 

Dans le cas, où « < 1, cette somme est égale à 

Mais la somme 

3 I 
= 1 
P+1 fo 

est moindre que l'intégrale 

Rede 

n en a 

dont la valeur est 
zr 

Ig 
© 

(1— 6p 

On a done, pour e <1, 

; eu S dr c wv w 

(258) Cem ccm nu mem u 
1 1 
ke bh s(üuü—op 

où la quantité 8 est comprise entre 0 et 1. Dans le cas, où c — 1, 

on a identiquement 
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1 2 
Aue epe 
1 _ 2 _ 

k* k? 
ou 

pet 
a eu ? dy 2l DS 
254 De SN he ER 

( = D (| 2 3 )+ ae c—1 
ke v? ke [n 

En désignant par A la différence 

oO 

54-1 
À — not Lj 9 

on sait d’apres l'équation (234), que A est une fraction propre, et en 

appliquant la formule de binóme à l'expression 

rb , x 1-6 

ip 7 je 
6 6 

nor, wits 
= à 

1 = 1 ur l—oc 

= 

on trouvera, que cette quantité peut se mettre sous la forme 

2A q 

lue ess! 
Re gta 

où la quantité q est finie. Par suite on aura 

( as js A eee Ser o—1 
ee) eas - 3) T CURED EL 

ou 

(255) f+ 2 = 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9 
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Des formules (254) et (255) on obtient 

Gill P la 

cal | eri in 2A Sees "rye T RUE PNE - (256) aie dl a a 
ke p? ke not! 

8. 27 

? 
De la somme X m = ee 

1 = = 

E^ egy 
Cette somme peut se mettre sous la forme 

S n espe yit esee 
= | 1 = 1 
1 - = p+1 - E 

ko (ke ke (bo 

que 

1 — 

(p+ 1 

ou, d’apres la formule (234), moindre que 

1 
SUR 

not! 

Par suite on aura 

[s ] 1 1 € ll i A 

(257) 2( i Ve 1 Va EU 

es ir a nt 
où A désigne une quantité, qui est comprise entre 0 et 1. 
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Suite sur les rapports des restes aux diviseurs *). 

D'aprés l'équation (244) on a 

9—1 
n n p 1 A 

OR by = Cnil CUS, I V 
(258) = bu =n Tn “To on ere ann) 

na ptt 1 = x 

[ee ee! 

où la quantité A est finie pour toutes les valeurs de n. Nous distingue- 
rons ici deux cas, selon que ¢ est plus grand que lunité ou plus petit 

que l'unité. 
a) Dans le cas, où 

ae 

on obtient, en appliquant les formules (251) et (253) à l'équation (258), 

pour n = oo 
1 n 1 = il 

2 Aem Saga T ue e E (259) lim = = bou Be, 

ko 

On a donc le théorème suivant: 

Si chacune des quantités 

De 
est mise sous la forme: 

un nombre entier Lune fraction propre, 

et que c est moindre que l'unité, la moyenne arithmétique de ces fractions est, 

à une quantité infiniment petite près, égale à 

*) Voyez $. 23. 
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1 : : 
, s désignant un nombre entier 

Zs 
Dans le cas, où c a la forme 

positif, on obtient en s'appuyant sur l'équation (21) ce théorème: 

Si chacune des quantités : 

PEERS Def 2/5 2s / i " eh n v4 n 7 n 
1 , 3 P 3 girl x 

est mise sous la forme; 

un nombre entier Hune fraction propre, 

et que s est un nombre entier positif, la moyenne arithmétique de ces frac- 

tions, est pour m — oo égale à 

28 B, (27) 
2 wo quomm 

Pour s = 1, 2, 3, 4 on obtient ces corollaires: 

Si chacune des quantités 

ve n ve we 
1? 9" se = 

est mise sous la forme: 

un nombre entier tune fraction propre, 

a 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, pour n= ce, égale à 

est mise sous la forme: 

un nombre entier tune fraction propre, 

* . à D , \ 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, pour n = ©, égale à 

4 a" 

3 90 
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Si chacune des quantites 

' ve VE En ft 
1? 5) VA ze: : 

est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

la moyenne arithmetique de ces fractions est, pour n — oo, égale à 

6 T° 

5 945 

| chacune s té. Armen Si chacune des quantités AC A 
A A, 

— = 3 y= — ID’ A $ 
Ve In wn : /n (SN "c 

DM; gue "UNA "m 
 ILIBRARF 

| a 
D H - RA. 

est mise sous la forme: v 
\ Z NÅ 2 A" 

pm "a Ar = . i E 
un nombre entier p une fraction propre, Tow i 

IW 5 eh. 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, pour n=, égale à 

T 

945 -1| O00 

8) Pour «> 1 on obtient, en appliquant les formules (252) et 
(256) à l'équation (258) 

l2 gres 
VA EN ms v 
bu | eri e cR) 

1 Ja = 2007 
2° n 

où la quantité ¢ s'évanouit pour » =o. Par suite on aura pour n =o 

a 25] ee : ^p dr 2d 
(260) lim = X5,, = lim | Eee 

9i PENNA = 2 p 
1 

c? ke 

En transformant le second membre de la formule (260) en une 

série infinie, on aura ce théoréme: 
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Si chacune des quantités 

est mise sous la forme: 

un nombre entier 4- une fraction propre, 

et que o est plus grand que l'unité, la moyenne arithmétique de ces frac- 
tions est, à une quantité infiniment petite près, égale à 

p p 
. da 2 = 
lim | zu se 
an - ge (E 

m? ke! 

ou égale à la somme de la série infinie: 

? da 1 3 da 1 4 dp 

S NE Ee ah Uy = = 
a? 29 v? BY p? 4° 

Pour c —2, 3, 4 on obtient les corollaires suivants: 

Si chacune des quantités: 

2 2 2 2 n? m* m n 
ao) aa to LCA ccm 
[E24 2500852 n° 

est mise sous la forme: 

un nombre entier -une fraction propre, 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, à une quantité infiniment petite 
ès, égale à pres, egate a 

lim }2vyp—2- u... |, 
p» 

ou égale à la série infinie: 

TUE 1 ne 1 9(y3 9 ze AVES NR) = D OO + 2(y3—V2) vat (y4—y3) DT 
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Si chacune des quantités 

n nens n? 
mi mx SUMA es 
Je e e n? 

est mise sous la forme: 

un nombre entier - une fraction propre, 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, à une quantité infiniment petite 
A , ] x 

près, égale à 

ar. 1 1 1 | 
lima pe es Se 
»=» | 2 2 A2 8 3/3 x » | 

OU égale a la serie infinie: 

bono UH S NEM ME Reel 
= / mu = SA Oo E E. 3/15 3/0 £m 

aCe V1) ata OR esce Deer cR 

Si chacune des quantités 

(09 i “We n* 
ai) amit) zus) OOO 7 
le 94 SE n* 

est mise sous la forme: 

un nombre entier -une fraction propre, 

la moyenne arithmétique de ces fractions est, à une quantité infiniment petite À : , 1 
près, égale à 

lim EA ee d. cuc ue 

gem 3 NE LE Vy | 

ou égale à la série infinie: 

À y em UE Jl 2 di ru z MENS = 1 
= (AAD = Se Nee Son oe B en Vea Se Eur 

Nous passerons maintenant à l'examen de la manière, dont les 

fractions propres 5,4, sont distribuées entre 0 et 1. D’après les équa- 

tions (246) et (257) on a 
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(261) Blo, 00) _ $(1 
1 

où la quantité A est finie pour toutes les valeurs de n, et par consé- 
quent on a, pour m = oo, 

(262) lim Bla, 0, 0) 24 I Æ I 
n px 1 [ 

i (E gy 

De ce qui précède on conclut ce théorème: 

Si chacune des quantités 

GG Gi Gy — , — E] = yo... TE , 

1 2 3 n 

ou a désigne une quantité positive, est mise sous la forme: 

un nombre entier Lune fraction propre, 

et que B(e, a, B) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et ß, il s'ensuit que pour n = co 

(263) in ee » D dh e A 
N 1 = 

1 

ke (Exo 
et, par conséquent, 

(264) fra ee AE D 
; n 1 

(kay? — (py 
: JI : 

Dans le cas, où c est de la forme =, où w désigne un nombre 
"^ 

. . A 

entier, on obtient, en s'appuyant sur la formule (18), ce théorème: 

Si chacune des quantités: 

= noc = Bu 
We En 2 N | T or gre j | | 

n 

oh pe désigne un nombre entier positif, est mise sous la forme: 
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un nombre entier Lune fraction propre, 

> 1 po li > . A 
et que B[-, a, (9) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et B, on aura pour n— 00 

1 
B 064 e u u u 

(265) lim en joe) ye oe Tse 
n I da“ ag" ie 

Nous passerons maintenant à la démonstration de quelques pro- 
prietés, relatives à la fonction D, dont nous ferons usage dans ce qui 

va suivre. Nous démontrerons d'abord que la formule (9) subsiste pour 

toutes les valeurs de x, qui sont plus grandes que — =. En effet, d'a- 
c 

près la définition (2) on a pour k= co 

Ge Des 1.2. BS. (El) E 
(266) Me + 1) = lim Ban er : 

(267) re = 2) uisi ue Eit se N , 

MEME 
(268) I(2a 41) — li 

De ces formules on obtient 

rer M Ep A d — = 2 (e s) ret) det CV 2204388 
(269) Tz +1) ms e 1.3.3.5... er) (PED 

En appliquant la formule de Warzıs à l'équation (269) on aura 

qe INE 
ge (« + 5) 1 (a + 1) 

(270) re pu B = ym, 

formule, qui est vraie pour toutes les valeurs de z, qui sont plus gran- 

jl 1; . m , B n \ > 5 

des que — =. De l'équation (270) on déduit, en ayant égard a la formule (3), 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III 10 
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1 E 
slog4—log (+5) -+ logr(2+35) +logi(a+- 1)—logr(22 - 1)—logyz, 

et, par différentiation, 

door 
(271) og (+5) dlogr(x +1) > dlogr(1 + 2x) 2 ? , 

Zz 
_9 = 4) _ | | val 

W(e-+5) dar d(2x) 2x +1 

Une autre proprieté de la fonction LP, relative à ses derivées 
d'ordre impair, nous déduirons de la manière suivante. En posant 

bol — 

1 
—&9 B = aan 

nous aurons d’apres les formules (3) et (5) 

3 4 1 ill (272) logr(14-6)-4-logr(1--a)— log(5—e)+log(5+e) an 

+logr —logcosag , 

d’où l'on obtient, en différentiant par rapport à o, 

(213) dlogr(1+ß)  dlogr()-pe&) —— 1 T Las + ztgmo. 
18 "m 1 1 

) Dil Sar lh 

En désignant par s un nombre entier, et en différentiant l'équation (273) 
2s fois par rapport à o, nous obtiendrons 

on, d*UlogI(1--0) d'"logr(l-pa) 1.2.3...28 1.2.3...28 
(274) a = en ) =. 1 TEL 2s+1 Ar 

a.) gd 
d*tg@ are 

p de” 

Apres ces développements nous reviendrons aux formules (264) et 
(265). Si l’on pose dans l'équation (264) 

1 
= HON B=e+s5, 

“ 
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on aura ce théorème: 

Si chacune des quantités 

(=) (5) (3) (=) 

DAC EU N? 

oh a désigne une quantité positive, est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

et que b(e, a, (9) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et on aura pour n P 1 
1 

=, en supposant que D<o< =: 

p—— - 
1 

im a = i I 1 - I 

(2E Bc 20 M ac 

En posant dans cette derniere formule g successivement égal à 
c 

0, —, 2, on aura ces formules: 
4 2 

Bic, 0, 5 J 
lim DOCE TEN ied 

n Li a N L 
lo» Zo 4° p? 

13 B(e, zs 2) 2 
4 4 smt 1 1 1 

lim : pis ub à ps i 

DUM T 02 "ls 

1 
Poe 1) 1 

2 en 1 1 1 lim ; ism E i pues : 

90 4? 5° 6° 

Pour c — 1 on obtient les trois formules 

1 Mia es 

rums ; B(1, 53) 8 ee = 2 lost | lim ig ey er 
n n 3 
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B bm 
lin Sloe 

n 

qui sont démontrées dans le chapitre précédent. 

Pour c = 2 on aura ce corollaire: 

Si chacune des quantités 

2 9 [ ä 2 

& Öl (5) B 
STO Wo SMS Odio o 3 
1 2 3 n 

est mise sous la forme: 

un nombre entier + une fraction propre, 

et que B(2,a, B) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre « et ß, on aura pour n = c 

M XT 
IBA On = 

En ; Der 1 , 1 loa | 
n D NE at E 

it 3 b (2, 4, =) 
4’ 4 föl Ne | | 

] ———— = 2 = = = ae Heo » 

i n "So ow*yv y^" | 

dug em | | 
enr M CU TUTTI EU 

Pour s — 3 on aura le corollaire suivant: 

Si chacune des quantités 

tob RR) Lu , = , TN Simtel ele, = 

1 2 3 n 

est mise sous la forme: 

un nombre entier Lune fraction propre, 

et que D(3, a, 8) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et ß, on aura pour m = oo 
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Ero den e SN 1 EE AE = = bic SUR | Pa ug cale 

pets 

eal ya! ig ee 
D CAN JE TNT RE ONE Re 

en 
lim SET ) 3l I i + i l | 

Ln uc meruit ei] 

Pour w — 1 on obtient de l'équation (265) ^ | 

Bd,@,8)  dlogr(l-- 8) dlogr(i + a) 

n dB da 

De l'équation (275) on déduit, 

(215) lim 

comme nous l'avons trouvé plus haut. 

en s'appuyant sur la formule (271), 

1 
bil, 2e, e += A b 

(216) lim | | :) BA, 20) | =; z log4 . 
n n 2o--1 

Pour 9 — 0 et o zo on déduit de l'équation (276) 

Bl, 0, =) 
(277) lim 5 — = 2—log4, 

Bob oa 
(278) linn) NN re ES Ny; 

n 

formules, qui sont démontrées dans .le chapitre précédent. De l'équation 

(276) on déduit pour o -i et 9 = - des formler 

INGE BEE a 
1 € 0 n 

(279) 
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Dur 1 2 
i-r ua =) 

(280) Ded | ( 5 m) * ( 5 2l u 19 M log 

n n 

"En posant 
il 1 

i= — = 

lost 122 

on obtient de l'équation (276) 

2 1 ill 1 2 
BU Nl IBN eae = ee 

ODE | | log4 Kai) ( log4 2’ log4 ) EE. 
n n i 

En substituant dans l'équation (264) 

2 2 EU gu — 9 
> 2 Zs 

où la quantité s est un nombre entier positif, on aura 

nf I 1 
Bs 0, 5) 

(282) lim - 1 
| T dE ddl 1 

= Tat ont gn tré gut pat at e 
Nn H 

En posant 

: 1 il 
28 —— 1?: => 9 Ar 92 an ? 

on a 

1 1 1 ' See 
3% ae ph + rns TIL Du 1— Ses 

et, par conséquent, on obtient de l'équation (282) pour n = % 

(283) linn eee ee) 
n 

En employant la formule (21) on obtient de l'équation (283) ce 
théorème: 

Si chacune des quantités 
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est mise sous la forme; 

un nombre entier tune fraction propre, 

il 1 : ee 5 
et que Ble 0, 5) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont eom- 

9, 

a 1 
prises entre 0 et = on aura pour m = oo 

Bl Lt >) ? 19 > (92s—1 € 2s 
lim 2s 2 [55 22s zt B,(2 —1) (27) 

n 15395 Ols AS 

Pour s — 1, 2, 3, 4 on obtient les corollaires suivants: 

Si chacune des quantités 

VE mE T5 OE ae = 

est mise sous la forme: 

un nombre entier tune fraction propre, 

t B l 0 1 designe le nombre de celles de ces fractions Ls et que b 3 19 desig e n 2 € celles de ces fractions, qui sont 

2.2 1 * 
comprises entre O et 5, On aura pour m = oo 

lim = À . 

Si chacune des quantités 

= A AT NE EE 

VE ve ne ve = Am = OO = 
il? 2 a n 

est mise sous la forme: 

un nombre entier tune fraction propre, 
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1 1 ER RR ; 
et que B(5> OF 5) designe le nombre de celles de ces fractions, qui sont 

“a 

oe ill À | comprises entre O et 57 OM dura pour m = oo 

(d 
[uri aco OG (fue 

n 45 

Si chacune des quantités 

n 8 /n a 45. 5, V... f 
est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

: 1 1 T : : : 
et que B(-,0,=) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont 

5 il 
comprises entre O et 91 on aura pour m — oo 

Beto. 
lim 

Si chacune des quantités 

ED A A E 
est mise sous la forme: 

un nombre entier Lune fraction propre, 

fal 1 2 DN M S Sr 
et que B| —,0, —| désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont 

= sa | comprises entre 0 et >, on aura pour n = co 
a 

al 1 

BE 
Mn NA ER EEE IE 

n 17: 25 
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En désignant par s un nombre entier positif, et en substituant 
dans l'équation (264) 

SET 
on aura 

Fee z 
(284) lim +1 44 SAUT Lal 

7i 

De la formule connue 

IR bm 
285 secz = T us NT FE ST LIT ER 
( ) T 2 5 3% 2 ; == 5% 2 3 

. = — ÿE || WR —— — WwW ERN 
on obtiendra, en développant en série les fractions du second membre, 
et en employant la signification 

PP CN qood ste DE e Dl 1 I (Sm Er. I mmc gör gap 

E,x° Pt JEDE 
287) seca = HE : = £ MC 
en Cite IE Pe RO A USUS t 

En mettant l'équation (287) sous la forme: 

E one en 

et en égalant les coéfficients de 2" dans les deux membres, et si nous 
désignons par (m); le coëfficient binôme 

m(m—1)....(m—k +1) 

NEO i 

nous obtiendrons 

(288) E,=1, 

et,sik>1, 

Nova Acta Reg. Soc, Sc. Ups. Ser. III. 
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(289) Hobbs (2k), E, seb Br 07 

Si dans cette formule on égale successivement k à 1, 2, 3, 4,...., 

on aura les valeurs des coéfficients E; les cinq premiers sont 

BE AE, —5, 2 = 61, E,- 1385. 

Des équations (284) et (286) on déduit le théorème suivant: 

Si chacune des quantités 

Vi Vs 2s+1 

est mise sous la forme: 

un nombre entier Lune fraction propre, 

) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont D 1 5 
et que Bs. SE 1 j 1° 7 

: 3 
comprises entre et T on aura pour n — © 

4 

1 ll & 
B A a — 

lh (. Jp A 1] E or) rus qn (1 1 

de n EI WR I Xr ( a) 

Pour s — 0 on aura la formule 

Hp?) 
linm zm E 

qui a été démontrée dans le chapitre précédent. 

Pour s — 1, 2, 3 on aura les corollaires suivants: 

Si chacune des quantités 

est inise sous la forme: 
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un nombre entier +une fraction propre, 

113 3 Wr : 
et que B(. 2.1) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont 

comprises entre 7i et 7 on aura pour n — 2 

lim D 

Si chacune des quantités 

est mise sous la forme: 

un nombre entier tune fraction propre, 

13 ae Safe 1 
5) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont et que Les 2 

comprises entre 1 et 7’ on aura pour m — © 

LOIS BEN 
lim Gi i) . l0z* 247808 

3 243 n € 

Si chacune des quantités 

vu VE, JE 2? : n 

= 

est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

D I3 ie o. AEQ 
et que ke. i 5) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

> 3 
prises entre — et T on aura pour m = 00 

Le 
m (11) 2447" 35815424 | 

45 2187 
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Pour les substitutions 

1 1 
p=2s+1, Bd; B=-+0, 

on obtiendra de l'équation (265), en ayant égard à la formule (274), ce 
théoréme: 

Si chacune des quantités 

2s+1 y— 2s+1/— dc EE 

i n n 
=) =~) ae e 

2 3 n 

est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

s 2s+1 

29 EI as 

3x 8) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont et que h( 

comprises entre a et B, on aura pour n = co 

. (mp sesto) 1 il 
Im " = ae 5 p 3b ü Fr ay = 

2 pre 

T d tgo 

iv. 
- Bises dee) 80 
lim = mapu ro 

que nous avons démontrée dans le chapitre précédent. 
Pour s — 1 on aura ce corollaire: 

Si chacune des quantités 

we RE ve VE D V9? Vs AI 

est mise sous la forme: 
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un nombre entier + une fraction propre, 

iL , . * . . : 

et que Blas a. B) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

rises entre a et (3, on aura pour m — 00 b 

1 1 
D. i2—e5-4e UM , 

lim D 2 à 2 ) = 329(3 + 497) n: Tig : 

n "T REED COS To 

ET 3 : 
Pour 9 = 2, 2,5, = on aura les formules suivantes: 

3 468 

Well © BS E 
. BAT à 26784 zt 

ue n fe Be au dcm 

Uu 
domes 344 en, 

Nn a 

B(5 3 3 189 , 4z? 
Tus n pans 3y3 

128 5 
B 3972070 ~ - 

lim Ainsi) x I + 22* (3y8—4). 

Pour s = 2 on aura ce corollaire: 

Si chacune des quantités 

Ja Ne Le ve 
qu VERSNS NE n 

est mise sous la forme; 

un nombre entier -une fraction propre, 
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1 ; re * 
et que B(z, 46) designe le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et ß, on aura pour n — co 

lim 52 _ _ 128e(5 + 409° sls 169") = T^tgze(3—cos"mo) | 
n (1—49*) y 3cos'zo 

Håret) 
KAT RN > ‘ 

Pour o = =,-,-,- on aura les formules suivantes: 
3'4'6'8 

E I = 
52626 24999994 . 447^ 

lim = - 7 

n 3125 v3 

Br 2) | 
li 5/4 4 247808 107° 
im = at 

n 243 3 

il it 2 
Ble. 5? 5) 

e 5 

li 533 7533 47 
FT OR ENE ERA Ar, 

7i 39 3] 3 

EC 3 - 
AGAS 94437376 , 2z*(57y9—80) 

n s 159315 3 

Pour s — 3 on obtient ce corollaire: 

Si chacune des quantités 

VEN ZEN: Vom 2°? 3 SIS 

est mise sous la forme: 

un nombre entier +une fraction propre, 

1 5 : ; 
et que Ble. a, 8) désigne le nombre de celles de ces fractions, qui sont com- 

prises entre a et B, on aura pour n= oo 
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MS 1 
B = — = 10. = + 0 C = 2 DD ) in (s 19 +2 _ 5126(7 + 1400? + 3360" + D) 

n (1—49°)" 

z'tgzo(45—30cos*zg + 2cos"mo) 
45cos'o i 

bk Sk) : : 
Pour 9 = op gg On aura les formules suivantes: 

sy Ie, x 

Tem AG» g 5) _ 21869720004 , 24087 
n U 78125 15y3 ' 

TRS 
THE NE 

i (7 4° a) 35815424 , 2447” im dues pn ; 
n 2187 45 

fal DT: 
: (ai 3) 277749 567! 
1m = d ———} 

n 128 45y3 

p(i,3 2 
lim (7 8'8/ 159253528576 | 4z'(2163y2— 3904). 

n s 170859315 45 

Remarque. Parmi les résultats, que je viens d'exposer, les for- 
mules (51), (106), (121), (176), (177) sont démontrées par M. LEJEUNE- 
DIRICHLET, et l'équation (202) se déduit facilement d'une formule, dé- 
montrée par M. V. A. LEBESGUE *). 

*) Voyez Journal de Mathématiques pures et appliquées par J. LIOUVILLE, 

2° série, tome 1°, 1856, pag. 353 et 377. 
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I. HISTORIQUE. 

Les phenomenes périodiques, qui se produisent dans le monde 
végétal, ont attiré l'attention des météorologistes aussi bien que des bo- 

tanistes. Les premiers y ont vu l'expression de toutes les actions cli- 
matériques, qui agissent pendant toute l'année sur une région; les seconds 

ont cherché à en déduire les lois, qui président aux transformations 

- successives de la vie des plantes et à leur distribution géographique. 
ADANSON a le premier émis une hypothése pour essayer d'expli- 

quer la périodicité de ces phénomènes. Il croyait, que l'épannouissement 
des bourgeons était déterminé par la somme des températures moyennes 

journalières depuis le commencement de l'année. Bien que sa théorie eut 
trouvé quelque opposition, notamment de la part de A. P. pe CANDOLLE"), 
elle se maintint pendant longtemps. 

M. BoussinGauLr *) la modifie de façon à ne pas calculer les tem- 

pératures de l'aunée, mais seulement depuis le commencement de la période 

végétative; il prit la moyenne de ces températures et la multiplia par le 

nombre des jours, que dure cette période. Il calcula de cette façon les 

sommes de température pour la période végétative d'un certain nombre 
de céréales à différents degrés de latitude et à différents altitudes. Il 
trouva une correspondance remarquable entre les sommes de température 

!) A. P. DE CANDOLLE, Physiologie Végétale, Paris 1832, I, pag. 433. 

*) Comptes rendus de l’Acad. des sciences 1837. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 
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de différentes espèces, malgré les différences dans les températures 

moyennes et dans la longueur de la période végétative aux différents 
points, où il observait. Il en conclut, que le longueur de la période 
végétative est inversement proportionelle de sa température moyenne. 

La théorie de M. BoussinsauLrt fut généralement adoptée. Des 

l’année suivante M. GmisEBACH ') en tirait les conséquences les plus 
importantes pour la géographie des plantes, en proposant les theses 
suivantes : 

»Im Allgemeinen kann die Vegetationszeit gewisser Pflanzen bei 

einer höheren Temperatur verkürzt werden, aber es findet hier eine 
bestimmte Gränze statt, die von der Natur der Pflanze abhängt, und 
somit tritt die Aequatorialgriinze einer Pflanze mit dem Minimum der 

Zeit ein, in der sie sich bei einem Maximum der Temperatur entwic- 
keln kann.» 

»Eine Verschiebung der Entwickelungszeiten ist die gewöhnlichere 
Erscheinung, in der das obige Gesetz in Wirksamkeit tritt.» 

»Die Polargränze einer Pflanze tritt mit dem Maximum der Zeit 

ein, in der sie sich bei einem Minimum der Temperatur entwickeln 

kann.» 
Les théories successivement émises dans la suite, basées sur l'ob- 

servation des phénomènes périodiques, ne furent que des modifications 
de la théorie de la proportionnalité, proposée par M. BovussicNAULT. 

QUETELET *) crut pouvoir supprimer les déviations entre les som- 

mes de température en multipliant le nombre de jours par le carré de la 

température moyenne; mais cette méthode ne donna pas les résultats 

quon en espérait. 
M. A. pe CANDOLLE *) adopta la méthode de M. BoussienauLt; il 

admit un Zéro spécial pour chaque espece et en faisant les sommes des 

températures moyennes, il @vita de considérer toutes celles, qui étaient 

inférieures au zéro special. Pourtant il constatait encore des déviations 

importantes entre les sommes de chaleur correspondantes en différents 

lieux. Il les expliquait soit par des erreurs d'observation, soit surtout 

1) Linnea 1838, pag. 188. 

2) Querezer, Climatologie de Belgique, Bruxelles 1846. 

3) A. DE CANDOLLE, Du mode d'action de la chaleur sur les plantes &c., Biblio- 

thèque universelle de Genève 1850. — Géographie botanique raisonnée, livre premier, 
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par l'influence perturbatrice des conditions particulières du climat ou 

du sol”). 

Le procédé de M. pr CawpoLLE fut employé dans la suite par un. 
grand nombre d'observateurs habiles, parmi lesquels il faut placer en 
première ligne M. Hermann HOFFMANN à Giessen et M. Carz Fritsch à 

Vienne. Ils se sont efforcés surtout de dégager autant que possible les 

sommes de températures des erreurs, qu'elles présentaient sous linflu- 
ence des autres facteurs. 

CARL Linsser ”) soumit à un nouveau travail tous les matériaux, 

que ces derniers avaient connu. Il apporta le plus grand soin à éliminer 
toutes les erreurs que présentaient les observations, et il soumit les 

vues de M. pe CANDOLLE et de QUETELET à une critique rigoureuse. 

ll demontra par cette étude, que les sommes de température pour les 
mêmes phénomènes à Bruxelles et à Pulkowa ne sont pas identiques, 
suivant que lon emploie le procédé de M. pe CAnDoLLE ou celui de 

QUETELET. Les différences étaient même si grandes, quil ne put les 
attribuer à linfluence des agents secondaires. Les sommes de tempé- 
rature, qu'il obtint en partant du zéro thermométrique, mettaient en évi- 

dence un »rapport très singulier», comme il dit lui-même: »Die an zwei 
verschiedenen Orten der gleichen Vegetationsphasen zugehórigen Sum- 
men von Temperaturen über 0° sind den Summen aller positiven Tem- 
peraturen beider Orte proportional.» 

Cette loi présente de nombreuses exceptions, comme cela ressort 
des chiffres de Linsser lui-même; cependant il chercha à l'expliquer par 

la théorie suivante: »jedes Pflanzenindividuum besitzt die Fähigkeit sei- 
nen Lebenskreis so zu durchlaufen, wie es die Wärmesomme seines 

Heimathortes erfordert, und wie es seine vorausgegangenen Generatio- 

nen gewohnt geworden sind, indem Individuen gleicher Art an verschie- 

denen Orten zu gleichen Entwickelungsstadien gleiche Portionen der 
ihnen gewohnten Wärmesummen verwenden.» 

Sa loi des quotients constants de température a reçu dans son der- 

nier ouvrage une application encore plus générale. Il donne à ces quo- 

1) M. DE CaNDOLLE rapporte une proposition du physicien BaBrNET sur le calcul 

des sommes de température, fondé sur l'hypothèse, que l'influence de la chaleur s'exerce sur 

les plantes de la méme facon, que la gravitation agit sur la chute des corps. Sa méthode 

ue parait pas avoir jamais été appliquée, et ne donnerait pas d'ailleurs des résultats satisfaisants. 

?) CARL Linsser, Die periodischen Erscheinungen des Pflanzenlebens, I, Mémoires de 

l’Academie des Sciences de St. Pétersbourg, Tome XI, 1867. ——, Die periodischen 

Erscheinungen der Pflanzen, IT, ibid. Tome XIII, 1869. 
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tients le nom de constantes physiologiques; il émet l'hypothèse, que ces 
constantes ne s'appliquent pas seulement à la température, mais qu'il en 
existe de cette nature pour un nombre illimité de facteurs. »Wirken 

nun anstatt der Wärme mehrere Kräfte oder Faktoren auf die Pflanze, 
und ist der Eintritt derselben ebenfalls an periodische Cyclen gebun- 
den, wie die Würme, so wird die Pflanze auch unter den Einflusse von 

ihnen ihrer physiologischen Constanten gemäss leben.» 

Du reste il eroit par exemple, qu'une somme de température de 20" a 
toujours la méme valeur pour la vie d'une plante, sous quelque forme qu'elle 
se produise; qu'elle résulte de 5° x 4 ou de 10° x 2 ou encore de 20° x 15. 

M. GmisEBACH *) considère la loi de Linsser comme une confirma- 
tion et une exposition mathématique plus rigoureuse des théses, que 
lui-même a déduites de la théorie de M. Boussinsauut (page 1).  Ce- 
pendant je ne puis adopter cette opinion. 

M. BoussinGauLt cherche à déterminer d'après sa méthode la quan- 

tité de chaleur, dont une plante a besoin pour son développement com- 

plet ou celui d'une de ces parties; il croit, que, toutes conditions égales 

d’ailleurs, cette quantité de chaleur est constante et aussi grande dans 

une contrée peu favorisée par la chaleur, que dans une contrée plus 

chaude. M. GRISEBACH, qui adopte complétement cette théorie, dit: »dass 
die mittlere Temperatur irgend einer Vegetationsperiode multiplieirt mit 
der Zahl der Tage, die darüber verflossen sind, für dieselbe Art stets 

dasselbe Produkt giebt, während beide Grössen innerhalb gewisser Grän- 
zen warlabel sind.» 

LINSSER a montré au contraire, que la quantité de chaleur west 

pas constante, mais qu'elle varie à peu pres dans la méme proportion, 
que la quantité de chaleur pendant tout le temps, que la température 
est au dessus de 0°. 

Du reste M. GmisEBACH fait observer dans le méme ouvrage 5, 
qu'on obtient les mêmes valeurs (ou quotients constants), »wenn man 

nur die Tage einer Vegetationsperiode mit der Summe der Tage der 
ganzen Vegetationszeit dividirte», cette observation n'est pas absolument 

1) LiwssER, Op. cit., II, pag 16; pour comprendre, comment il consilie cette opi- 

nion avec la théorie des constantes physiologiques, voy. ses ouvrages. 

2) GriseBacn, Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung, Leipzig 

1872, erster Band, pag. 567. 

3) Linnæa, 1838, pag. 188. 

3) GnursEBACH, Die Vegetation der Erde, I, pag. 568. 
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exacte, et ne peut être consiliée rigoureusement ni avec la théorie de 
M. BoussinGAULT, ni avec celle de Linsser. 

Sept ans avant la première publication de LiwssER sur cette que- 

stion, M. J. Sacs avait déjà cherché par la méthode expérimentale à 
découvrir l'influence de la chaleur sur le développement des végétaux; 
il a montré avec la précision, qui lui est propre, que '): 

1° chaque fonction est déterminée par certaines limites de tempéra- 

ture; il établit, qu'elles sont différentes non seulement pour chaque espèce, 

mais méme pour chaque phénoméne, qui a ainsi son minimum de tem- 

pérature ou son zéro spécial; 

2° les fonctions des plantes sont accélerées, leur intensité augmente à 

mesure que la température s'élève à partir de la limite inférieure; il y a un 

certain degré de température plus favorable que tous les autres à l'activité 

des fonctions, un optimum; enfin à mesure que la température s'élève encore, 

l'activité fonctionnelle diminue jusqu'à atteindre une limite supérieure de tem- 

pérature, au delà de laquelle les phénomènes ne se produisent plus. 

Ces deux lois, pleinement confirmées par des recherches ultéri- 

eures ?, sont en complete opposition avec les théories de ceux, qui ont 

étudié les phénomènes périodiques, comme M. Sachs lui-même le montre 
dans le travail publié par lui sur ce sujet dans »Pringsheims Jahrbücher». 

La théorie de M. BoussisaaULT, quoique n'admettant pas, que les 

degrés au dessus de loptimum retardent l'activité fonctionelle des plan- 
tes, parait cependant avoir reçu en général un appui dans les calculs 

faits avec l'aide des observations directes, ainsi que les résultats obte- 
mes par MM. DE CANDOLLE, QUETELET, HOFFMANN et DE ÖETTINGEN °) l'ont 
montré. Cette contradiction disparaît seulement dans le cas, où l'opti- 

mum de température n'est pas surpassé durant le progrès du phénomène. 

Ceci posé la méthode des sommes de température peut être employée 
pour déterminer approximativement le temps de l'apparition du phéno- 
mène, mais elle est nullement l'expression d'une loi physiologique. 

1) Juntus Sacus, Ueber Abhängigkeit der Keinung von der Temperatur, Pringsheims 

Jahrbücher II, 1860. —--, Ueber den Einfluss der Temperatur auf das Ergrünen der 

Blätter, Flora XXII, Regensburg 1864. ——, Experimental-Physiologie der Pflanzen, Leip- 

zig 1865. — — , Lehrbuch der Botanik, 4 Auflage, Leipzig 1874. 

?) Franz Krazan, HUGO DE Vries, Koppen &c. (Voy. Sacus, Lehrb. der Bot., 

4 Aufl, pag. 688 &oc.). 

3) A. J. vos ÖETTINGEN: Phänologie der Dorpater Lignosen, Archiv für die Natur- 

kunde Liv-, Est- und Kurlands, Dorpat 1879. 
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Plus loin je serai à méme de démontrer, que les »quotients con- 

stants» de Lixsser dépendent des lois formulées par M. Sachs, et en 
outre, que ces mêmes lois expliquent aussi les cas, où les quotients ne 

sont pas constants. Par conséquent les quotients de LiwssER peuvent 
être employés pour déterminer la période de la développement d'un cer- 
tain phénomène dans des lieux différents, si l'on admet, que ces »con- 

stants» ne sont pas »physiologiques», ne sont pas le résultat d'une »Fä- 

higkeit» inhérente aux plantes, mais une circonstance casuelle, déterminée 

par la marche des variations annuelles de la température. 
Ayant l'intention de chercher à établir dans les pages suivantes 

les relations, qui existent entre les phenomenes périodiques et les vari- 
tions annuelles de la température, je veux résumer encore les résultats, 

auxquelles M. Sacus est arrivée dans l'étude de cette question, l'opinion, 
quil a émise, et les efforts, qui doivent contribuer le plus puissamment 
A résoudre la question. 

Si l'on fait germer des graines à une température voisine de leur 
minimum de germination, mais un peu plus élevée, la germination s'ac- 

complit, mais la végétation s'arrête ensuite Jusqu'à ce, que la tempéra- 

ture s'élève; M. Sachs en conclut, que le développement des organes 

végétatifs a un zéro plus élevé, que la germination; il croit en outre, 

que la température maximum de la floraison est inférieure au maximum 

de la végétation. M. Sachs tire cette conclusion de ce fait, que nos 

céréales, cultivées dans des contrées à la fois chaudes et humides, ne 
fleurissent pas, mais continuent à végéter. Il présume, que beaucoup 

de plantes spontanées en Allemagne fleurissent à l'automne sous l'influ- 

ence d'un abaissement de température; il croit cependant, que ce seul 

fait ne suffit pas à le prouver, mais quil faut le déterminer par l'expé- 
rience. L'épanouissement hätif des fleurs printanieres montre, que la 

température minimum de la floraison peut être extrémement basse dans 
certains cas, plus basse méme que le minimum de l'épannouissement des 

feuilles chez quelques plantes. 
La succession des phénomènes périodiques montre, que la ger- 

mination et la floraison peuvent se produire en général à des basses 
températures, que le développement des feuilles et la maturation des 

fruits en exige de plus élevées. 
La floraison n'a lieu cependant à une basse température, que 

chez les plantes, dont les fleurs sont déjà formées l’année précédente, et 
qui ont à leur disposition des réserves nutritives. En cela, la floraison 
est une phénomène analogue à la germination; dans les deux.cas il n'y 

a pas de formations nouvelles, mais seulement développement d'organes 
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antérieurement fondés; il y a toujours au moins des réserves nutri- 

tives accumulées, aux dépens desquelles ces organs peuvent se former. 
Ces deux phénoménes se ressemblent encore par ce fait, que ni l'un, 

ni l'autre n'ont besoin de l'intervention de la lumière, qui est absolu- 
ment nécessaire à l’accroissement des feuilles et à l'accomplissement de 
la fonction assimilatrice '). 

Le manuel de Botanique de M. Sacs nous fournit quelques ren- 
seignements sur des températures minima, optima et maxima détermi- 
nées par lui. Il n'a pas trouvé pour la germination un minimum infé- 
rieur à + 5° C. (Triticum vulgare); d’après un de ses élèves ce minimum 

serait cependant inférieur à cette température, mais il ne l'indique pas’); 
d'après M. pe CANDOLLE la température minimum de la germination se- 
rait souvent inférieur (0° C, pour Sinapis alba); d'autre part M. Kerner *) 

a reconnu, que la plupart des plantes, principalement les plantes alpines, 
germent en général au dessous de + 2° C. 

Les expériences de M. Franz Krazan ') ont démontré l'exactitude 

de l'opinion de M. Sachs; la température maximum de la floraison du 

Colchicum autumnale et de différentes plantes printanieres très hätives 
est si basse, qu'elle ne pourrait avoir lieu pendant les mois d'été. 

Ill a aussi mis en relief ce fait remarquable, que le Colchicum 

exige pendant sa période de repos des températures, qui dépassent la 

maximum de la floraison, que c'est à cette condition seul, que, cette pé- 
riode écoulée, la floraison peut avoir lieu. Ses expériences sur les Salix 

ont montré aussi, que les températures de l'hiver ne sont pas du tout 
indifférentes à l'égard du développement ultérieur. De méme que les 

températures élevées de l'été sont nécessaires pour le Colchicum autum- 
nale, de méme le froid de lhiver est nécessaire pour le complet déve- 

loppement des Saliw. Il a trouvé notamment, que les réserves nutriti- 

ves assimilées par ces plantes peuvent se présenter sous trols états dif- 

ferents: 1° au printemps elles sont liquides ou presque liquides; 2° après 

lépanouissement des feuilles jusqu'aux gelées elles sont plus ou moins 
solides, mais se dissolvent facilement dans leau et s'y coagulent ensuite; 

1) Sacus, Pringsh. Jahrb. 1860. 

*) Sacus, Experim.-Physiol, pag. 54. 

3) Sachs, Lehrb. der Bot., 4 Aufl. pag. 699. 

4) Franz Krazan, Beiträge zur Kentniss des Wachsthums der Pflanzen, Sitzungs- 

bericht der K.K. Akademie der Wissenschaften in Wien, Abtheil, I, Band. 67, 1873, pag. 

143 & 252. ——, Beiträge zur Physiologie der Pflanzen, Sitzungsber., Abtheil. I, Band 

68, 1874, pag. 195. 
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3° en hiver elles sont solides, et fort peu ou pas du tout solubles dans 
l'eau. Cette métamorphose des réserves nutritives, nécessaire pour le 
développement normal de la plante, a pour cause l'abaissement de la 
température; si cette n'a pas lieu, le développement est empéché, ou 

bien reste anormal et incomplet. Il croit, que le développement de dif- 
férentes autres plantes printanieres nécessite aussi ces métamorphoses 
dues à l'action du froid. Il admet, que les réserves nutritives subissent 

cette sorte de maturation dans le bulbe du Colchicum, mais par l'influ- 
ence de la chaleur, et non sous l'aetion du froid. 

Ces résultats l'uméssent à faire une distinction entre les tempéra- 
tures nécessaires pour le développement complet des matieres nutritives 
et les transformations chimiques de ces matières (zeitigende Temperatu- 

ren) d'une part, et d'autre part les températures, qui excitent, pour ainsi 
dire, la plante, et la déterminent à se développer, ou à accélérer son 
développement (anregende Temperaturen). Les premières peuvent être 

plus basses ou plus élevées, que les secondes, ou être identiques 

avec elles. 

M. KRazaN a montré encore, que le temps du développement des 

phénomènes est extrêmement variable. La germination du Triticum vul- 
gare peut dans des conditions favorables avoir lieu dans l'espace de 
quelques heures. Le développement des fleurs du Galanthus nivalis se 

produit au contraire si lentement, que tout en commençant en Autriche, 

lorsque apparait la temperature d’excitation (anregende Temperatur), qui 

arrive à la fin d’Aoüt, la floraison ne peut pourtant avoir lieu pendant 

l'automne mais seulement pendant l'hiver sous la neige ou au premier 

printemps pendant la fusion des neiges. : 

M. Krazan a observé aussi, que d'autres espéces fleurissent sous 

la neige, comme l’Anemone hepatica, Crocus vernus et Primula acaulis; 

cette dernière espèce porte même des feuilles nouvelles anormales et 
étiolées; cette observation d'une façon frappante en faveur du paralle- 

lisme, établi par M. Sacns entre les conditions de la germination et 
celle de la floraison des plantes printanières (pag. 6). 



Ne) PHENOMENES PÉRIODIQUES DES PLANTES. 

II. DISCUSSION PRELIMINAIRE SUR LES RELATIONS ENTRE LES 

PHENOMENES PERIODIQUES ET LES VARIATIONS DIURNES ET 

ANNUELLES DE LA TEMPERATURE. 

1. Soit 7 le maximum de température d'un phénomène, 9 son 

optimum, ? son minimum (fig. 1); supposons, que son accomplissement 

le plus rapide s'effectue en x jours; les 4 courbes e, e, 6, 

la marche de la température annuelle; nous négligeons complétement 
pour le moment ses variations diurnes. 

La courbe c atteint en a la limite minimum du phénomène. C'est 

c, indiquent 

à ce moment, quil commence à se produire; mais sa marche doit étre 

trés lente en raison méme des faibles différences de température, qu'ex- 
prime la courbe; la courbe n’atteint pas l’optimum du phénomène, il 

doit done se produire en un nombre de jours plus grand que n, lorsque 

la température est inférieure à 4 (de a à e, par exemple). 

La courbe e, atteint la limite minimum du phénomène en f; cette 

limite minimum étant considérée comme ligne des abscisses, les ordon- 

nées augmentent plus rapidement, que pour la courbe e; par conséquent 
l'aecélération journalière du phénomène est plus grande, il peut s'accom- 

plir en un temps plus court (de 8 à @,). Ce point @, correspond à une 

température plus élevée que a. 
Si les ordonnées (températures moyennes journalières) augmentent 

encore plus rapidement, comme en c,, il peut arriver, que le phénomène 

arrive pas à s’accomplir complétement, avant que la courbe n'ait dé- 

passé l'optimum. 

Dans ce cas, le phénomène s'accélère successivement entre 7 et 

6, mais subit ensuite un retard de plus en plus grand, jusqu'en 54, où 

il s’accomplit. 
La courbe c, indique une élévation de température si rapide, que 

le phénoméne ne peut pas se produire pendant le temps trop court, que 

la température moyenne diurne passe entre le minimum 7 et le maxi- 
mum 7; il est alors retardé jusqu'à ce, que la courbe en s'abaissant 

successivement revienne à ces températures favorables. 

Nous sommes amenés par là à nous occuper des phénomènes, 
qui se produisent à la fin de l'été ou à l'automne. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. $9 
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Supposons, qu'un phénomène ait les températures limites, que 
nous venons de considérer, que son accomplissement le plus rapide ait 
lieu en n jours, mais que pour une cause ou pour une autre le phéno- 
mène ne puisse commencer avant que la courbe n'ait atteint son point 

le plus élevé, m, mj, m,, m, (fig. 1). 
Le point m est situé entre les limites de température du phéno- 

mène; aussi celui-ci peut-il se produire aussitôt; mais m est inférieur à 
l'optimum; aussi le phénomène est-il retardé d'autant plus, que les or- 

données sont plus faibles; cependant ce retard est si petit, lorsque la 
courbe a pour ordonnées des valeurs peu variables, qu'il est insensible; il se 
produit alors en un point a, toujours plus ou moins voisin de l’optimum. 

Le point m, est aussi compris entre les limites du phénoméne; 
celui-ci commence done aussitót; mais la courbe s'approche successive- 

ment de l'optimum; le phénoméne est accéléré, et se produit en un point 
G,, qui est situé entre m, et la température optimum. 

La courbe €, a son point le plus élevé au delà du maximum du 

phénoméne, qui ne peut par conséquent se produire avant, que la courbe 

ne se soit abaissée de nouveau jusqu' à la température maximum 7’; 
c'est là quil commence, mais au raison de l’abaissement rapide de la 

courbe, il ne peut s'accomplir, que lorsque la température est descendue 

au dessous de loptimum; mais à partir de l'optimum il subit un retard, 

sous l'influence duquel le phénomène ne s'accomplit qu'à une tempéra- 
ture inférieure y,. 

Enfin les ordonnées de la courbe e, diminuent si rapidement, que 
le phénomène, qui commence, où elle coupe la ligne maximum 7, ne 
peut s’accomplir avant d'atteindre le minimum. Si la nature de la plante 
le permet, l'accomplissement du phénoméne est retardé jusqu'au com- 
mencement de la période végétative suivante, sinon la plante meurt. | 

On peut imaginer beaucoup d'autres variations du méme ordre, 
mais qui ont tous les mémes caractéres communs. 

A mesure que les températures s’elövent plus rapidement, le phéno- 

mène tend à se manifester à une température plus haute, mais elles peu- 

vent s'éléver assez rapidement pour qu'enfin le phénoméne ne puisse 

plus se produire à cause de la trop grande élévation de température. 
Le phénomène inverse se manifeste à mesure que les températures 

s'abaissent. 

2. Supposons, que les températures d'un phénomène périodique 
soit comprise entre un minimum ¢ et un maximum 7’ (fig. 2); soit c une 
partie de la courbe des températures moyennes annuelles; Mm,, repré- 
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sentera les variations diurnes de température de part et d'autre dela 
courbe, qui en représente la moyenne. 

Avant que la courbe moyenne ¢ ait atteint le minimum du phé- 
nomene, les maxima se sont trouvés chaque jour pendant un temps 

plus ou moins long entre t et 9; par conséquent le phénomène a réelle- 

ment commencé à s’accomplir avant, que la courbe moyenne ait atteint 

le minimum; aussi est il possible, que dans certaines conditions le phé- 

nomene s'accomplisse avant, que le minimum ne soit atteint par la 
courbe moyenne. Si celle-ci agissait seule, le développement du phéno- 

mène serait accéléré d'une façon continue depuis le point, ou la courbe 

c a dépassé le minimum 7, jusqu'à ce, qu'elle ait atteint 9 (l'optimum). 

Les variations journalières déterminent done une accélération, mais une 

accélération interrompue par un retard, que cause l'abaissement journa- 

lière de la température. Il est donc possible, que pendant les premiers 
jours, où la température moyenne reste basse, l'accélération causée par 

la courbe des variations journalières soit plus rapide que celle, que la 
courbe moyenne causerait sans ces variations. En 4/, les températures 
journalières maxima atteint l'optimum du phénomène. A partir de ce 
moment il se produit chaque jour deux retards causés par les oscillati- 
ons de la température autour de l'optimum. Ces retards affaiblissent 
l'effet de la température moyenne, laquelle est la plus favorable pour 
la fonction, dont il s'agit; par conséquent l'avantage, que trouve le déve- 
loppement du phénoméne entre M, et M, est de plus en plus petit. 

Lorsque la: courbe c a dépassé 9, le développement est par la 

méme de plus en plus retardé. Les oscillations de la courbe Mm,, aug- 
mentent au commencement ce retard, tandis que ses extrémes sont re- 
parties de part et d'autre de 6; mais quand le minimum journalière de 
température a dépassé cette ligne, l'effet de ces oscillations peut devenir 
successivement inverse; dans ce cas le retard peut étre diminué, de 

méme que l'accélération est augmentée, quand la température moyenne 

est proche de t. Le phénomène peut done s’accomplir plus tôt et à une 

température inférieure, qu'on ne serait amené à le croire par l'examen 
exclusif de la courbe moyenne c. 

Enfin la courbe c dépasse 7 (maximum), mais les minima de 

chaque jour restent encore pendant quelque temps au dessous de cette 
ligne; il.en résulte, que le phénomène peut se produire, méme lorsque, 
là température moyenne a dépassé le maximum, pourvu toutefois, que 

les températures, qui dépassent le maximum, ne soient pas préjudiciables 
aux organes en vole de développement. 
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Lorsque la courbe s'abaisse, les choses se passent absolument de 
la méme facon; le phénoméne commence, avant que la courbe moyenne 
n'ait atteint 7, mais cet avantage diminue à mesure, que l'aecélération 
est plus lente. Lorsque la courbe dépasse 9, que le phénomène com- 

mence à subir un retard, celui-ci s'affaiblit suecessivement gráce aux 

variations journalières de température. Enfin le phénomène peut encore 
s'accomplir, lorsque les températures moyennes se sont abaissés au des- 

sous de f, par ce que les maxima journaliers peuvent encore passer 
chaque jour un certain temps au dessus de cette ligne. 

Quant à la valeur de l'influence modificatrice, qu'exercent les va- 
riations journalieres de température, on peut les résumer de la façon 
suivante. 

Toutes choses étant égales d'ailleurs, 

1° l'influence s'exerce plus puissamment, quand les variations sont 
fortes, que quand elles sont faibles; 

2* elle s'exerce aussi puissamment, lorsque les élévations et les 
abaissements de température sont lentes, que lorsqu' elles sont rapides. 

Quant à leur nature, on peut les résumer ainsi: 

l' Lorsque les températures s'élévent, les variations sont en op- 
position avec la tendance du phénoméne à se produire à des tempéra- 
tures moyennes plus hautes; 

2° lorsque les températures s'abaissent, les variations sont en op- 

position avec la tendance du phénomène à se produire à des températures 

plus basses; 

3° dans certains cas les variations des températures journalières 

permettent, qu'un phénoméne se produise, lorsque les températures 

moyennes sont au dessus du maximum ou au dessous du minimum de ce 

phenomene. 
Plusieurs conditions sont nécessaires pour celà; la premiere, c'est, 

que lamplitude des variations soit si grande, que la température soit 
périodiquement pendant plusieurs heures chaque jour au dessous de son 

maximum ou au dessus de son minimum; la seconde, c'est, que l'éléve- 

ment où l’abaissement de la température moyenne soit assez lente pour 

qu'elle ne soit pas comprise entre les limites du phénoméne, avant que 
celui-ci ne soit accompli, et qu'elle ne s'en écarte pas assez, pour que 

les extrêmes des variations cessent de dépasser ces limites; en troisième 
lieu, il faut, ou bien que le phénomène ait atteint pendant une période 

précédente de végétation, un dégré de développement trés avancé, de 
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facon à pouvoir s'accomplir en un temps très court, ou bien que le phé- 

nomène soit tel, qu'il puisse opérer son développement complet en fort 
peu de temps. 

L'amplitude des variations annuelles de température a pourtant à 

ce point de vue une iufluence opposée à celle, qu'exerca l'amplitude des 

variations journalieres. 
Une contrée, où l’amplitude annuelle est trés grande, présente 

presque toujours une amplitude journaliére considérable; toutes deux 

appartiennent aux climats continentaux; une amplitude annuelle faible 

(dans les zónes tempérée et froide) correspond à une faible amplitude 
journalière, car toutes deux caractérisent le climat maritime. Ces faits 

rendent difficile la production du phénomène, tant que la température 
moyenue est en dehors des limites de température du phénomène, et 

doivent contribuer puissamment à rendre ces cas assez rares. 
Les températures moyennes se modifient le plus rapidement au 

commencement et à la fin de la période végétative (au printemps et à 
lautomné), mais pendant l'été ses modifications sont lentes. Les va- 
riations journalières sont moins grandes en hiver, elles augmentent 

rapidement au printemps (c'est à cette époque, qu'elles atteignent leur 

maximum dans le nord de la Suede); elles sont encore trés fortes en 

août; mais ensuite elles diminuent rapidement de façon à être très 

faibles pendant tout l'automne ^). 
Nous pouvons présumer de là, que les températures moyennes 

journalières peuvent, lors de l’accomplissement d'un phénomène à l'automne, 

dépasser à peine ses limites de température; au printemps il est probable- 
ment rare, qu'elles écartent de ces limites, et ne s'en écartent que faiblement; 

en été elles se peuvent produire plus souvent, qu'à toute autre époque de l'an- 

née. Ces cas doivent être pourtant plus ou moins rares et exceptionnels; 
on peut donc admettre comme très probable, qu'ils sont éliminés, si l'on 

considère le temps moyen pour la production d'un phénomène dans une 
région étendue pendant une longue suite d'années, et si l'on cherche 
la température moyenne normale du jour, oà le phenomene s’accomplit; 

le dégré qu'on trouvera ainsi ne devra pas se trouver en dehors des 

limites de température du phenomene. 
3. Deux fonctions de la vie d'une plante, indépendantes l'une 

de l'autre, peuvent avoir lieu en méme temps; tels sont l'épanouissement 

1) R. Rupenson, Om storleken af temperaturens dagliga variation i Sverige, Kongl. 

Vet. Akad. Handl., Band. 14, M 10, Stockholm 1876. 
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des feuilles et la floraison, la maturité des fruits et la chute des feuilles, 
la floraison et la formation de nouveaux bourgeons, ete. Si les condi- 

tions nécessaires à deux de ces phénoménes sont identiques, ils se pro- 
duirent toujours en méme temps, mais si quelques unes des conditions 

sont différentes, en quantité ou en qualité, il peut se faire, que l'époque 
du développement differe en partie ou complétement entre eux. 

Comme je ne me propose que de chercher à reconnaitre l'influ- 
ence des températures, je ne veux pas entreprendre une discussion sur 

les changements, qui surviennent dans la succession des phénoménes 
sous l'influence d'une humidité anormale, d'un manque ou d'un excés de 

lumière ete., tout en reconnaissant, que ces agents ont aussi une fort 

grande importance. 

Une faible différence dans la forme de deux courbes de tempé- 
rature peut dans certains cas produire un changement dans la succession 
de deux phénomènes chez une même espèce, ou même chez un même 

individu. La fig. 3 montre les limites de température #7 pour la flo- 

raison d'une plante et f, 7, les limites de température pour l'épanouis- 

sement de ses feuiles, comme aussi deux courbes, qui représen- 

tent l'élévation de la température moyenne, C et C,. AB et DE sont 
des courbes déterminées par la durée du développement et par la marche 
de la courbe C, de façon que le point A indique le moment, où la flo- 

raison aurait lieu, si les températures moyennes ne dépassent pas le 

minimum 7; a, indique le moment, où le phénomène aurait lieu, si les 

températures moyennes, aprés s'étre élevées jusqu'au point a, ne dépas- 

salent pas ce degré; 6, indique le point, où la plante fleurirait, si les 
températures moyennes, après avoir suivi la courbe C jusqu'au point b, 

ne dépassaient pas ce degré, etc. Le point e, où les courbes C et AB 
se croisent, determme, quand et à quelle température moyenne la flo- 
raison a lieu. 

De méme l'épanouissement des feuilles et sa température sont dé- 
terminées par le point 8, où se croisent les courbes C et DE. Pendant 

que se développe la courbe C, la floraison de la plante se produit ainsi 
avant que ses feuilles ne s'épanouissent. 

C, représente une partie d'une autre courbe de température, dont 

la marche diffère extrêmement peu de la précédente, si peu, qu'aucun 
changement notable ne se produit dans la situation reciproque des cour- 
bes AB et DE. Cette courbe croise les courbes AB et DE aux points 

a, et (9, en ordre inverse de celui, que nous avons observé pour la 
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précédente (C). On voit done, que dans ce cas l'épanouissement des 

feuilles précède la floraison. Pour une courbe (,, tracée entre C et €, 

les deux phénoménes se produiraient simultanement. 
4. Un phénomène ne peut pas toujours commencer à se pro- 

duire, aussitót que la température est comprise entre son minimum et 

son maximum. Des obstacles mécaniques ou physiques peuvent entraver 

l'influence de la température; c'est ce, qui arrive, si le sol est encore 
gel& et couvert de neige quelque temps après, que la température a dé- 

passé le minimum du phénomène, ou encore si la sécheresse est très 
grande, quand la température descend au dessous du maximum; il peut 

méme arriver, qu'un .état antérieur de développement, nécessaire pour 

l'aecomplissement du phénoméne en question, n'ait pu encore tre atteint, 

lorsque la température est favorable au développement du phénomène. 

Ces faits peuvent facilement se produire dans les contrées, qui 
ont une température annuelle trés variable. Il en résulte comme con- 

séquence immédiate, que le phénomène s’accomplit en un point situé 

‘plus avant sur la courbe, c'est-à-dire à une température moyenne plus 

élevée que la normale, tant que les ordonnées grandissent, et à une 
température inférieure à la normale, lorsque les ordonnées diminuent. 

Dans les contrées à climat maritime, dont les variations de tem- 

pérature annuelles ont peu d'amplitude, le fait peut se produire d'une 

façon inverse. ll peut arriver, que la courbe s'y élève si lentement, que 

le phénoméne puisse se manifester avant, que n'ait été atteinte la tem- 

pérature favorable au développement du phénomène suivant; il y a alors 

nécessairement un temps d'arrét momentané dans le développement, qui 
peut ainsi se produire par étapes successives avec des repos intermé- 

diaires. Il s'en suit naturellement, que chaque phénomène se produit 
aussitót, que les changements de température le permettent, c'est-à-dire 

à une température moyenne aussi basse que possible, tant que les ordon- 

nées s'élévent, et aussi haute que possible, quand les ordonnées s'a- 

baissent. 
Si dans une contrée, dont la période végétative est courte, et dont 

les courbes de température ont une amplitude relativement grande (climat 
continental), les phénomènes périodiques se produisent au printemps et 
au commencement de l'été à des températures moyennes plus élevées que 
les normales, tandis qu'au contraire ils ont lieu à la fin de l'été ou en 

automne à des températures moyennes plus basses que les normales, 

cela est suffissamment expliqué par ce, que nous avons dit en 7 et 4. 
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Si au contraire dans une contrée, où la période végétative est 
longue, et dont les températures annuelles varient relativement peu (climat 
maritime), on voit les phénoménes se produire à des températures plus 

basses que les normales, pendant que les ordonnées s'élévent, à des 
températures plus élevées que les normales, lorsque les ordonnées s'a- 

baissent, ce fait s'explique. fort bien par ce, que nous avons dit en 
2 et 4. 

Si l’ordre de succession de deux phénomènes est différente en 
différentes contrées, cela peut provenir soit de la forme différente des 

courbes de température dans ces regions, soit de l'influence différente 

exercée par les autres agents climatériques. 

III. EXPOSE DES AGENTS CLIMATÉRIQUES EN SUEDE. 

Je vais m'efforcer de reconnaitre, dans quelle mesure les lois 
énoncées précédemment peuvent expliquer la marche générale de quel- 

ques phénoménes périodiques. 

J'ai eu à ma disposition des matériaux importants; ils con- 

sistent dans les observations des phénoménes périodiques, qui ont été 

réunies en Suède pendant les six dernières années (1875— 78); la moitié 

de ces observations a été employée et appliquée par M. ARNELL)). 
J'ai moi-même traité les observations des trois dernières années absolu- 

ment de la méme façon que M. ARNELL a traité la série de trois pre- 
mières ?); j'ai pu reconnaître par là, que les deux séries étaient absolu- 

, 

ment comparables, et qu'on pouvait les réunir en une série homogene 

d'observations; c'est ce, que j'ai fait; de cette facon j'ai obtenu les 

moyennes de six années pour l'apparition des phénomènes périodiques 
dans les différentes provinces de la Suede. Ces moyennes sont expri- 

mées dans le tableau I; la carte montre les limites des provinces. Tous 
les nombres, qui représentent des moyennes de moins de six ans, sont 

mis entre parenthèses. 

1) H. W. ARNELL, Om vegetationens utveckling i Sverige åren 1873— 75. 

2) ——. Op. cit., pag. 5. 
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"Pendant les six années 1873—78 les observations relatives aux 

phénoménes périodiques de la végétation ont été faites en moyenne dans 
157 localités de la Suède. Voici d'ailleurs le nombre exact de lieux - 

d'observation pour chacune année: 

En 1873 il y en a eu . ... . 218, 

D USTED io ecd tg Syn Seo" 151, 

DIOR OVE sker lee So ers 155, 

USA TU RN 118 

m MGW og too 2 0 010 0 159 

DENT Gog Gos 6 She oe 143 

Comme les dates du tableau I sont des dates moyennes pour des 
régions plus ou moins étendues, il est nécessaire, que les données sur 

les températures, qui leurs correspondent, soient rapportées aux mêmes 
regions, et non pas aux localités isolées. Pour y arriver, voici le pro- 

cédé, que j'ai suivi. 

M'aidant de quelques travaux sérieux '), jai tracé sur des car- 

tes de la Suède les isothermes moyennes pour chaque série de cinq 
jours; j'ai déduit aussi exactement que possible de ces isothermes 

les températures moyennes pour chaque période de cinq jours dans cha- 
cune des provinces comprises dans la carte. J'ai pu ainsi déterminer 
la courbe de température pour chaque province; on peut lire sur ces 
courbes toutes les températures, qui ont servi de base à ce mémoire; 

dans le cas, où les renseignements sur les températures ont été obtenus 
autrement, j'aurai soin de le signaler. La figure 4 représente quelques 

unes de ces courbes. 
Le tableau II montre, à quelle température moyenne les phéno- 

ménes périodiques ont lieu dans les différentes provinces et les diffé- 
rentes zónes de la Suede. Pour le construire, j'ai placé sur le tableau I 

les températures moyennes correspondantes à chaque jour et à chaque 
contrée considérés; tous les chiffres placés entre parenthèses dans le 

tableau I ont été négligés, pour ne pas rendre moins certains les résul- 
tats obtenus; on a négligé aussi les Nymphéacées. 

Avant d'entreprendre la discussion des données fournies par ce 
tableau, je dois exposer les circonstances, qui agissent le plus puissam- 

1) E. EprvNp, Bidrag till kännedomen om Sveriges klimat, Kongl. Vet. Akad. Handl., 

Band 12, 1873. A, V. Tıpsrom, Einige Resultate aus d. Meteorol. Beobachtungen in Lund 

1741—1870. Pour La Cour, Femaarsberetning fra det Kongl. Landhusholdningsselskabs 

meteorologiske Comitée for 1866—-70, Kjóbenhavn 1872. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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ment sur la marche différente des phénoménes dans chaque province, 
notamment la longueur de la période végétative, les modifications de la 
courbe de température pendant cette période, l'amplitude des variations 
journalieres de température, le régime des pluies aux divers moments de 
cette période. 

Dien que dans les années normales la végétation ne soit pas inter- 
rompue en Suede par la sécheresse, la température n'est pourtant pas 

le seul facteur, qui détermine la longueur de la période végétative. 
La température printaniere, s'élévant trés rapidement, doit tout 

d'abord faire fondre la neige accumulée pendant l'hiver, dégeler le sol, 
avant que les plantes ou les organes, qui y ont subi le repos hivernal, puis- 
sent commencer leur développement. Les arbres et les arbustes, qui ne 
sont pas recouverts par la neige, peuvent seuls se développer, dés que 
la température s'éléve. Nous avons done à déterminer deux points dif- 
férents pour le début de la période végétative, l'un pour les plantes, qui 
subissent un repos hivernal sous la neige, lautre pour celles, qui sont 

entièrement ou presque entièrement découvertes pendant lhiver, grâce a 
leurs grandes dimensions. 

Puisque la neige persiste encore, puisque la terre est encore gelée, - 

lorsque les températures moyennes s'élèvent en Suède de plusieurs degrés 
au dessus de 0, c'est le moment, où la neige a disparu, où le sol est 

dégelé, qui détermine le commencement de la période végétative pour 

les herbes, les graminées et pour la germination. 

On n'a pas encore observé directement ces moments; on peut 
cependant les déterminer approximativement. Les observateurs, qui ont 

fourni des reinseignements sur les phénomènes périodiques, ont aussi 
pu recueillir des renseignements sur les époques de l’année, où les agri- 

culteurs ont commencé les travaux de la terre. Comme il est fort im- 

portant pour les agriculteurs de commencer les semailles aussitót que 
possible, ils se hátent ordinairement de travailler la terre aussitót que le 

sol est débarrassé de neige et de glace. Ils sont souvent empêchés par 

les pluies de commencer ces opérations, dés que cela a eu lieu. Ils 

preferent quelque fois ne commencer ces travaux, que lorsque la terre 
est complètement dégelée et libre de neige. Les renseignements, four- 

nis par les observateurs sur le commencement des travaux du prin- 
temps, donnent d'exemples, qui montrent, que les travaux sont quelque 
fois singulièrement retardés ou avancés, à tel point, que dans une 

méme province les renseignements indiquent des différences trés 
considérables. Pourtant il y a en général une grande coincidence entre 
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les renseignements fournis par une même province; on peut considérer 
comme probable, que les renseignements fournis par une même pro- 

vince indiquent le temps moyen, où le sol cultivé cesse d'y être gelé; . 
c'est cette moyenne, que j'ai calculé. 

J'ai calculé les résultats relatifs à chacune des six années écou- 

lees de 1873 à 1878; mais il serait trop longue et peu d'utilité d'expo- 
ser en detail tous ces résultats; nous nous occuperons done seulement 
de la moyenne déduite des six années d'observation. Le tableau III 
indique ces moyennes pour chaque zóne et pour chaque province avec 
les températures correspondantes. 

Il suffit de comparer ces dates avec celles du tableau I, pour con- 
stater, que les plantes herbacées les plus printanieres (Anemone hepatica, 

A. nemorosa, Tussilago farfara) fleurissent dans beaucoup de provinces 
avant qu'on ait commencé les travaux des champs. Les stations natu- 

relles, qu'elles habitent, ont d’ailleurs une situation telle, que le sol en 
soit dégelé plus tôt, qu'il ne lest dans la plupart des autres localités. 
Chacun a pu observer, que dans certaines stations spécialement favori- 
sées, on rencontre ces plantes habituellement fleuries non seulement 
avant le dégel général, mais méme, au moins dans les régions septen- 
trionales, avant ou pendant la fonte des neiges. J'ai fait mention à ce 
sujet (p. 8) de quelques observations intéressantes de M. Krazan. 

Puisque la floraison a lieu pour toutes les autres plantes herba- 
cées, après que les travaux du printemps sont commencés, nous pouvons 

admettre, que les dates, indiquées au tableau III, correspondent d'une 
facon à peu prés exacte avec le moment réel du dégel du sol. 

Mais en général le proces vital peut commencer pour les 

plantes herbacées quelques jour avant, que le dégel du sol ne soit 

complétement effectué. La couche de neige en fondant, dégèle la couche 
superficielle du sol, dans laquelle les bourgeons de ces plantes ont passé 
l'hiver; l'influence de la chaleur s'exerce done sur eux, alors que les 

couches plus profondes du sol sont encore gelées. L'eau, résultant de 

la fusion de la neige, pénètre dans le sol, mais à la température basse 
qu'elle présente, elle ne peut fondre aussitôt la masse glacée, qui occupe les 

couches plus profondes; probablement il se produit là un phénomène 

analogue à celui, que l'on observe dans les masses de neige des alpes, 
qui fondent d'abord, puis gélent ensuite de nouveau, pour former les 

masses de glaces, qui forment définitivement les glacières. La masse 
plus profonde ne fond que plus tard, lorsque la température s'élève en- 

core d'avantage. 
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Le début général de la végétation sera donc mieux précisé, si nous 
considérons, qu'il a lieu au milieu du temps, compris entre la dispari- 

tion de la neige et le dégel du sol. 

Il nous faut done connaitre le moment de la fonte des neiges; 
on ne la pas observé directement, mais nous pouvons chercher à le 

déterminer par le calcul. Le résultat, que nous obtiendrons, sera 
malheureusement moins certain, que le précédent, car les données, 

d'aprés lesquelles on peut caleuler le commencement de la fonte des 
neiges, sont moins certains, que celles, qui nous ont servi à déterminer 

l’époque, où le sol est dégelé. 

On observe done dans le nord trois phénoménes de fusion: fusion 
des glaces, fonte des neiges et dégel du sol. Les deux premiers pré- 

sentent la plus grande analogie, si l'on ne considére, que la fonte des 
glaces à la surface des eaux tranquilles. La vitesse, avec laquelle s'ae- 
complissent ces deux phénomènes, est déterminée d'un côté par la force, 
avee laquelle agissent la chaleur et la pluie, de l'autre par la quantité 
de glace ou de neige, qui doit disparaitre. 

La quantité de neige ou de glace est déterminé avant tout par 
la longueur de l'hiver. Nous avons par conséquent de fortes raisons de 

croire, que les deux phénoménes sont soumis aux mémes lois. 
La débácle des glaces a été étudiée en Suede par M. le profes- 

seur HILDEBRANDSSON et M. le docteur RUNDLUND'). J'ai déduit de 

ce travail (carte ID) le jour, où la débâcle a lieu dans chaque zóne de 
la Suede. J'ai ensuite caleulé, combien de jours se passent entre le 
moment, où la température moyenne a dépassé 0, et celui, où la débâcle 

a lieu, j'ai calculé en même temps, à quelle température moyenne jour- 

naliere ce phenomene se produit, : 

La débâcle a lieu 

dans le zöne I aprés 34 jours, par une température moyenne de 7°.5, 

MUT UM AR SRE LA EE E E CERTI Rte. à à 69.0, 
N INT E TE jet Trig ARE SORA Te MES ne Ras: 
bh dod wed DONT rS b sr CR pO ech 
JR. Que eK LM EU OT EE Ao a RN 
AED: TI en N SEN 
RE A VII eulos irga sip bd E cut one nt ae eee OO 

Il résulte de cela, que la débâcle a lieu à une temperature d'autant 

jus élevée, quon s’avance d'avantage vers le nord, en autres termes que y, ] A ; 
MA Tr T7217 

la débâcle s'avance vers le Nord plus lentement que la chaleur de l'été. 

1) H. HILDEBRANDSSON et C. A. RuxDLUND, Prise et débâcle des laes en Suede, 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal, Ser. III, Vol. X. 
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En examinant le tableau III et en nous rappellant en méme temps, 

que dans les zönes les plus septentrionales, partieulierement dans les 
regions alpines, les travaux du printemps commencent le plus souvent. 

avant le complet dégel du sol’), nous ne pouvons manquer de remarquer, 
que la méme loi, applicable pourtant d'une façon moins précise, s'applique 

à la débácle et au dégel du sol. 
Les températures, auxquelles commencent les travaux de la terre, 

sont dans la Laponie méridionale 6°.6, dans la zone III 5°.6, dans le 

gouvernement de Skaraborg 5°.0, en Scanie 3°.7. 

Nous pouvons conclure par analogie, que la fonte des neiges suit 

la méme loi. La fonte des neiges commence toujours avant la débâcle 

des lacs. On comprend facilement, que ce doit être l'ordre naturel des 
choses; les objects, qui émergent au dessus de la neige, comme les ro- 

ches, les troncs d'arbres, les broussailles etc. conduisent mieux la chäleur 
que ne le fait l'eau; la masse de neige, qui recouvre les glaces empèche 
les rayons du soleil et l'air échauffé d'attaquerla glace, avant que la fonte 

de la neige ait lieu; il est évident aussi qu'une masse du neige situé sur 

le sol, entourée d'objets bons conducteurs, fond plus vite, que si elle 
recouvre une surface de glace. Plus grande est la masse de glace en 
un endroit, plus grande doit étre la différence de temps entre la fonte 

de la neige et la débácle des glaces. Dans le nord de la Suede, oà l'hiver 
est plus. long, il s'amasse sur le sol et sur les glaces des masses de 

neige plus considérables que dans le sud de la Suède. Cela nous ex- 
plique, pourquoi la différence de temps entre ces deux phénoménes est 
plus grande dans le nord de la Suéde, que dans le sud. Dans le sud 

de la Suede cette différence de temps ne dépasse jamais un petit nom- 
bre de jours (environs cinq). La debäcle a lieu dans le zöne VII environ 
ll jours avant que commencent les travaux du sol au printemps; la 

différence de temps entre la fonte des neiges et la débácle des glaces 
est en moyenne de 16 jours dans cette zóne. Dans le nord de la Suede, 
où la température tombe très rapidement en automne au dessous de 0° 

(voy. fig. 4, d ete), la pluie est si rapidement remplacée par la neige, 
que le sol est complètement couvert, avant que les gelées soient aussi 

fortes, que dans le sud ou la Suéde moyenne; au printemps au contraire, 
comme la température s'éléve non moins rapidement, l'influence de la 
chaleur est chaque jour plus intense, de sorte que le dégel du sol, qui 

1) En Laponie les agriculteures allongent quelque fois la période végétative de l'ZZordeum 

vulgare en brülant des branchages sur leurs champs couverts de neige; ils sement ensuite le 

grain dans le mélange de cendres, de charbon et de neige fondante. 
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s’accomplit avec une extreme lenteur dans le sud de la Suède, est ter- 
miné dans les parties septentrionales fort peu de temps aprés la fonte 
des neiges. La différence de temps entre la fonte des neiges et le com- 
mencement des travaux de la terre n'est en Laponie, en Jemtland et 

dans le Norrbotten que de quelques jours, probablement de deux jours 
environ en moyenne; elle est probablement de 6 jours dans le Vester- 

botten et les provinces httorales de la zone Il. Nous avons reconnu, 
qu'elle est d'à peu prés 16 jours dans la zóne VII, ce qui fait une aug- 
mentation de 2 jours pour chaque zóne de II à VII, 

Si les différences ainsi obtenues sont divisées par 2 et soustraités 
des dates, que contient le tableau III, nous obtenons le début probable 
de la période végétative pour les plantes herbacées. 

La période végétative peut commencer pour les arbres aussitót que les 

maxima des températures journalicres commencent à s'élever régulièrement 

au dessus du zéro. Dans ce cas, comme partout dans ce memoire, on ne 

peut attacher d'importance à cette influence de la chaleur des rayons 
solaires, par ce qu'on ne posséde aucun moyen exact de la mesurer. Il 

est possible, que cette action directe des rayons solaires puisse éveiller 
la vie dans les bourgeons hivernants, méme si la température de l'air 

reste au dessous de 0°; mais pour que la chaleur ait une influence con- 

venable, il faut, qu'elle agisse dans chaque cas pendant un certain temps, 
car l'expérience démontre, qu'une élévation de température de très courte 

durée n'a aucune action sensible sur le développement d'une plante. 4) 
Nous ne pouvons commettre une grave erreur en admettant, que cette 

chaleur des rayons solaires n'a pas assez d'énergie, pour produire un 

effet notable sur laecomplissement des phénomènes, dont nous venons 
de parler dans ce mémoire, avant que les maxima périodiques de la tem- 

pérature de l'air n'aient dépassé le zéro thermométrique. 
Dans le mémoire de M. Rugenson (cité plus haut) sur les varia- 

tions des températures journalières on trouve déterminées les moyennes 
mensuelles de la température de l'air à l'ombre à 2 heures de l’après- 
midi pour toutes les stations météorologiques de la Suede. Je me suis 

servi de ces données pour calculer le jour, où dans chaque province la 

température s'est élevé pour la première fois au dessus de 0° à 2 heures 

de l'aprés-midi. J'ai considéré les dates ainsi obtenues comme fixant le 
commencement de la période végétative pour les especes ligneuses. 

Je dois pourtant faire observer ici, que je ne crois pas, que les 

bourgeons hivernants de tous les arbres commencent à se développer 

r 
1) J. Sacus, Ueber Abhängigkeit der Keimung von der Temperatur. 
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. dés ce moment, ni que les plantes herbacées commencent A végéter aux 

jours précis, que nous avons considérés comme point de départ de la 

végétation printanière. Par début de la période végétative j'entends le : 

jour, où les liquides de l'organisme végétal cessent d’être gelés et peu- 
vent travailler de nouveau à dissoudre les réserves et les employer à la 
formation de nouvelles parties. 

J'ai considéré comme fin de la période végétative le jour, où la 

température moyenne est tombée de nouveau au dessous de zéro ther- 
mométrique. 

Le tableau IV expose les résultats des calcules effectués. Il ren- 
ferme pour chacune des provinces et des zones de la Suede 

1° le jour où commence la période végétative pour les plantes 
lieneuses et la température moyenne correspondante; 

2° le commencement de la période végétative pour les espèces 
herbacées et les températures moyennes aux mêmes jours; 

3* la fin de la période végétative; 

4 la durée de la période végétative pour les espèces ligneuses, 

et enfin 
5° la durée de la période végétative pour les espéces herbacées. 
Ce tableau montre, que la durée de la période végétative des 

plantes herbacées aussi bien que des plantes ligneuses est notablement 

abrégée vers le nord; la différence entre la durée de cette période dans le 

nord (zone I) et le sud (zóne VII) peut aller jusqu'à 101—103 jours. 
Si l'on compare cette durée dans le Norrbotten et le nord de la 

Laponie, dans le Vesterbotten et le sud de la Laponie, dans l'Ànger- 
manlaud et le Jemtland, on remarque aussi, qu'elle diminue proportion- 
nellement à l'altitude au dessus du niveau de la mer. On arrive encore 
au méme résultat en comparant les provinces situées sur le plateau de 
Smäland, les districts d'Elfsborg, de Jönköping, de Kronoborg, avec les 
provinces littorales voisines de Bohuslän, du nord de Kalmar, de Ble- 
kinge et de Halland. Si l’on calcule la durée moyenne, on trouve, que 

la période végétative est raccourcie de 11— 15 jours sur le plateau. 

Le tableau V montre les variations de la courbe de température. 
J'ai dans ce tableau mis en lumière les résultats de mes calculs sur la 
rapidité, avec laquelle changent les ordonnées de la courbe de tempéra- 
ture pour chaque période de 24 heures aux différentes époques de son 

évolution. Cette rapidité est exprimée en degrés centésimaux par jour. 

Le tableau montre, que la température s'éléve le plus rapidement 
au printemps principalement entre +5° et-F 10* C. Pendant plus d'un 
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mois de l'été la température demeure au dessus de + 15° C. et s'abaisse 
très lentement à partir de ce point jusqu'à + 10° C.; puis l'abaissement 

redevient considérable pendant tout l'automne. Considére-l’on les chiffres 
donnés pour chaque zóne, on remarque, que les mouvements acquièrent 
leur plus grande rapidité dans la zóne I, où la température moyenne 
pendant une partie du printemps et de lautomne change d'un degré en 
trois jours. Ces changements se font avec le plus de lenteur dans la 
zóne VII; lorsque ils y sont le plus prononcés, ils y sont deux fois plus 

lentes, que dans la zóne I, c'est-à-dire que la température moyenne y change 
d'un degré en 6 jours. Dans le Jemtland et le Sud de la Laponie la 

température ne s'eléve pas normalement jusqu'à 15", mais cesse de montre 
déjà vers 14°.2 ou 14*.6. 

Quant à la question des variations journaliéres de température, je 

puis renvoyer à l'excellent mémoire de M. RUBENSON '). Je ne reproduis 
ici que les principaux résultats auxquels il est arrivé. Le chiffre moyen 

de la variation journaliere périodique dans toute la Suède est 4°.2 C, 
En général la variation est supérieure à cette moyenne pour les lieux 

situés à l'intérieur du pays, inférieure à la moyenne pour les localités 
situées sur les côtes. (C’est dans l'Óstergótland, dans le distriet de 

Vesterás et les Dalarne, qu'elle atteint son maximum; elle atteint son 

minimum dans le Vesterbotten, en Scanie et en Blekinge. La variation 

journalière des provinces montagneuses s'écarte très peu de la moyenne. 
Dans tout le pays c'est en décembre ou janvier, que se produit 

le minimum de la variation périodique. Le maximum a lieu partout en 

Juin ou Juillet à l'exception des provinces voisines de la côte ouest, où 

il a lieu en mai. Dans les provinces de la Laponie septentrionale et 
méridionale, le Norrbotten, Vesterbotten et Jemtland se trouve à côté 

du maximum de l'été un autre maximum encore plus grand en mars. 

Le maximum de cette variation est pour tout le pays 7°.24 (en Juin), 

son minimum est 1°.os (en décembre). 

La variation non périodique, c'est-à-dire la différence entre les indi- 

cations du thermomètre à minima et à maxima pour chaque jour, est 

pendant toute l'année plus grande que la variation périodique. La dif 

férence entre ces deux variations atteint son maximum en hiver; elle 

est A peu prés constante pendant le printemps, l'été et l'automne, pour 

tout le pays, se montant en moyenne à 2°.84. 

1) R. Rusenson, Om storleken af temperaturens dagliza variation i Sverige. Kongl. 

Svenska Vetensk. Akad. Handl., Band 14, . 10, 
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Un autre travail de M. Rugenson nous donne des éclaircissemenfs 
sur la vitesse de circulation de l'eau atmosphérique pendant les diffé- 
rentes saisons P. 

La quantité d'eau tombée pendant toute l’année est en moyenne 

pour toute la Suede de 522,7 mm. Elle atteint son maximum sur les 
côtes ouest, en Bohuslän, où elle dépasse un peu 800 mm.  L'extrémité 
nord du lae Vettern recoit aussi beaucoup d'eau (plus de 600 mm.) Le 
district d'Upsala en recoit plus de 550 et la partie méridionale du Ve- 
sterbotten environ 600 mm. La quantité d'eau tombée est minimum 

dans le district du sud de Kalmar et à Öland (300—350 mm.), le pays 
autour du lae Mälaren (400—480 mm.), la Laponie, les provinces de 

Norrbotten et de Jemtland (moins de 450 mm.). 
La quantité d'eau tombée est assez bien distribuée entre les di- 

verses saisons de l'année, de sorte que dans aucun mois la végétation 

n'est entravée par la sécheresse; le minimum se produit presque partout 
en mars ou avril, le maximum en aoüt. On peut dire d'une facon gé- 

nérale, que l'été et l'automne sont remarquables par l’abondance de l'eau 
tombée, liver et le printemps par sa faible quantité. Dans le sud de 
Kalmar et à Öland il arrive assez souvent, quoique pas normalement, 
que la sécheresse du commencement et du milieu de l'été retarde la vé- 
gétation. Cette influence n’a pu s'exercer cependant sur les moyennes 

indiquées dans nos tableaux, car les observations sur les phenomenes 
périodiques manquent aussi bien pour Öland que pour le district du sud 
de Kalmar. 

Une trop grande quantité d'eau n’a pas pu non plus avoir une in- 
fluence perturbatrice sur la floraison et sur le développement des feuilles, 

ear ces phénoménes sont accomplis avant que la quantité d'eau n'atteigne 
son maximum. Nous pouvons donc n'en tenir aucun compte dans la 
discussion de ces phénoménes. La maturité des fruits a lieu au contraire 
alors, que la quantité d'eau tombée est plus grande; aussi est il possible, 
probable méme, que le moment, où ce phénomène se produit, soit mo- 

difié par la différence dans la quantité d'eau tombée dans les différentes 
provinces. 

1) R. Rupenson, Nederbórdsmángden i Sverige, Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., 

Band 13, M 10. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4 
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IV. ETUDE DES RELATIONS DE QUELQUES PHENOMENES AVEC LES 

VARIATIONS ANNUELLES DE TEMPÉRATURE EN SUEDE. 

Quant aux rélations des phénoménes périodiques avec la tempé- 

rature moyenne en Suede, on peut tirer.la conclusion générale suivante 
de l'étude du tableau II. 

Les températures moyennes auxquelles un phénomène se produit, va- 

rient entre les limites très étroites dans les diverses provinces. Cette varia- 
tion est très différente pour les différents phénomènes. Jai déterminé 
la moyenne de leurs amplitudes. 

Elle est de 2°,92 pour la floraison, 

49,13 . . . .. maturité des fruits, 

PAL US scm feuillaison, 

39,64 . . . .. chute des feuilles. 

En générale les variations obéissent à cette règle, que dans un 

méme groupe de phénomènes /amplitude est plus grande, lorsque les ordon- 
nées de la courbe de température changent très rapidement, que lorsqu'elles 

changent très lentement. Cela résulte des comparaisons suivantes: 

Amplitude pour 

maturité chute des 
Changement de la courbe. Rapidité d'après le Tableau V. feuill. florais. des fruits. feuilles. 

DAN e end ror he RE AE US = 3.5 = = 
("610 a) dtc o WU soose 6 oso 0-203" a0 5 CON 4.6 — — 

10...... MEN So Bo oro PADI 5 ETES eo 2.0 2.7 = = 
UES fog es DIR ES pis ab V doo Oa Cà 70 d få 5 m 2.2 3.8 — 

il) O20 te ac TOP, o (EIU ag ee — 4.4 4.5 — 

UU uoo 8 85 es motard 0. 0 ONG 5 0 a dt q 0 6 0 = — = 3.6 

Nous allons soumettre chaque groupe de phénomènes à un examen 

plus attentif; nous commencerons par le phénoméne de floraison (ta- 
bleau II a). 

Si on calcule la moyenne des températures, qui correspondent à 
un phénomène dans les différentes zönes, on obtient un nombre, qui 
représente la température moyenne correspondante au phénoméne pour 
tout le pays, autrement dit la température normale du phénoméne pour 
la Suede. 

Pendant que la courbe s'éléve, on trouve que cette température 
normale est située plus.prés de l'extréme inférieur de l'amplitude, que lorsque 
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la courbe s'abaisse elle est au contraire au voisinage de l’extrème supérieur. 
Les écarts les plus considérables et les plus généraux vélativement à la tem- 
pérature normale apparaissent dans la zóne I, où pendant que la courbe des 

temperatures s'élève, les phénomènes ont ordinairement lieu à une température 

supérieure à la normale, tandis qu'ils ont lieu à une température inférieure 

.à la normale, lorsque la courbe s'abaisse. 
Le tableau VI met ce fait en lumière. Nous y reconnaissons, que 

dans 807 cas de 1000 la floraison a lieu à une température moyenne, 
qui s'écarte tout au plus de 1° C. de la normale. Les écarts supérieurs 
à 1*5 sont très rares dans les 5 zónes les plus méridionales, et n'y dé- 
passent pas la proportion de 22 pour 1000; on ne peut songer à déter- 

miner dans ces zónes une augmentation dans le nombre des écarts à 

mesure qu'on s'avance soit vers le nord, soit vers le sud. Dans la zóne 
II le nombre des écarts est 4—5 fois plus grand que dans les zónes 
plus méridionales, et y atteint 117 pour 1000; ces écarts comprennent 

environ les */, des phénomènes les plus hátifs du printemps. Ils ont 
lieu dans cette zóne à des températures au dessous des normales, qui 
sont en relation avec l'élévement extrémement lent des températures 
pendant ce temps dans la zóne Il. Nous reviendrons plus loin sur ce 
point. Tous les autres écarts, qu'on remarque dans cette zóne, se pro- 

duisent en Jemtland, où il n'y en a pas moins de 200 pour 1000 c'est- 
à-dire autant que dans la zóne I. 

Si done on excepte les phénomènes les plus hätifs du printemps 
dans la zóne II et les phénomènes en Jemtland, on trouve en règle gé- 
nérale, que le phénomène de floraison se produit dans toute la Suede méri- 
dionale et moyenne jusqu'au 64° degré de latitude à des températures, qui ne 

diffèrent pas sensiblement des températures normales. Les exceptions à 
cette règle ne dépassent pas 2.2 ", et sont toujours limitées à quelques 
régions restreintes; la seule de ces contrées, où les exceptions se pré- 
sentent en nombre réellement considérable, est le district du Nord du 

Kalmar. Quatre phénomènes, dont la température moyenne y est de 8^ 
à 12°, s'y produissent à des températures extrêmement basses; ce phé- 
nomene dépend probablement de ce, que la courbe de la température 
entre 5" et 10° s'éléve plus lentement dans cette province, que partout 
ailleurs. 

Dans la zóne I et dans le Jemtland les conditions du phénomène 
changent subitement. La bréveté de la période de végétation et le rapide 
élévement de la température empêchent la plupart des plantes d’accom- 
plir leur floraison dés qu'apparaissent les températures normales. Le 
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phénomène a lieu alors à des températures supérieures aux températures 
normales. Mais la température moyenne ne s'éléve pas tout à fait aussi 
haut dans la Suède septentrionale que dans la moyenne et la méridio- 
nale. Elle y commence à baisser plus tót. Il suit de là, que les plan- 
tes, qui fleurissent à une trés haute température dans les zónes II— VII, 
et celles, qui fleurissent, quand la température s'abaisse, sont forcées de 
fleurir vers le nord à des températures inférieures aux températures nor- 

males. Les écarts sont souvent si importants, que pour le cinquième 
des phénomènes ils n'atteignent pas moins de 1*5 C. 

La carte met ces conditions en parfaite évidence. Les traits 
rouges indiquent comment progresse vers le nord la floraison du Prunus 

padus L.; les lignes noires montrent comment progresse la température 
normale de ce phénomène, c'est-à-dire 117.4 C. On voit, que ces lignes 
se correspondent jusqu'à la zone II; mais à partir de ce point, liso- 
therme s'avance si rapidement vers le nord, que le phénomène reste en 

retard; il en résulte, que le Prumus padus L., fleurit à une température 

plus élevée dans la zóne I, que dans la reste de la Suede, c'est-à-dire 

a, 129.620; 
Ces faits s’accordent parfaitement avec les résultats déduits dans 

le. second chapitre ci-dessus des lois physiologiques de la chaleur posées 
par M. Sachs (voy. pag. 10 et 15). Et justement cette circonstante, que 

la floraison suit ces lois, que chaque phénoméne, qui a lieu dans un di- 
striet étendu, se produit partout à une température presque invariable, 

rend possible la loi de Lixsser. Si l’on calcule les quotients de chaleur 

de n'importe quel phénomène de floraison contenu dans le tableau, le 
résultat montrera, que ces quotients sont constants dans toutes les pro- 

vinces, où le phénomène se produit à la température normale. Mais dans 

les districts, où de grandes deviations de la température normale ont 
lieu, le quotient normal se montrera avoir été dépassé. La loi de Lins- 

SER dépend, par conséquent, autant de ce que le phénomène soit réglé 
par les lois physiologiques, que de la forme des courbes annuelles de 
température. Ces dernières sont de telle nature que, si l'on calcule les 

sommes de température à des endroits différents pour tout le temps, 
pendant lequel la température moyenne de la journée est au-dessus de 0°, 
et qu'on divise ensuite toutes ces sommes par la même quantité, les 
quotients seront des sommes de température, lesquelles, dans la plupart 

des cas, seront atteintes pendant les jours, où la température moyenne . 
est approximativement la méme. L’exemple suivant expliquera le fait: 

Les sommes de température pour le temps, pendant lequel la tem- 

pérature moyenne de la journée est au dessus de 0°, sont 
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UME ANNEE ET Onto CP LES 2734°.0 

Dr TUER oc ate RSK pM. 21909.8 
AMD RON ee ee eee sd e e s e oss cee 16559.8 

Aw GORMMOCK fees eier Ama 1268°.8. 

Si nous multiplions ces quantités respectivement par 1) 0.001, 

2) 0.005, 3) 0.01, 4) 0.02, 5) 0.05, 6) 0.1, 7) 0.15, 8) 0.2, nous aurons les 
produits suivants, savoir: 

1) à Karlshamn 2.7, à Upsala 3.3, à Umea 1.7, à Jockmock 1.3 

a o O9 cH ER Ara ole OO i RR 6.3 

ee 279093 Cer d DOM EEE 16.6 N50 EEE 19.7 
A) oa Bec N eum eo Ed 43,8 GSP EO EIS S aeo De 25.4 

SY) 6.8.0 aha o o LOT Be a 3 She OPEN. S o Sb s RE hes © Sa og BHD 

(B) c- oo soe 6 PTE 2 Bis aes Ze 16 0.060 (DE A gee oom one 126.9 

RE NONE TES 328165 He o 238.40 ree inact kG 190.4 
SNS Breton ao EN pe La MORTO Ms SID iu -12D9.8;: 

Ces sommes sont atteintes pendant les jours, où la température 
moyenne est en degrés centigrades 

1)à Karlshamn 1.0, à Upsala 1.4, à Umeà 1.2, à Jockmock 1.1 

NN Fete oe Keech cine Eher er a so rc LO 2.3 

Sy ore Goes 3.5 PICS rare ao 256. QUE Ol) a Gi aud 2.4 

Meere esse 5 410 E EE erre PASE op do Py I6 ero sort GS 3.2 

DONE THIS Doy NEU. 6:85 "jx 15 DONC TENGO 5.6 

GS Diane o RES [n Soloed or o-n (IT equa. b Chun > Bog ét one 9.3 

Diva a eS coo. 12:094 S EAS ER 12:00:47 27 eh. 1122; 8.0 

Le cffe rr roc qr ee DES EL eo 13.2, 11.6 

Dans ce tableau il y a des points, qui ne s’accordent pas avec 
ce que nous avons apporté plus haut, et ces déviations sont naturelle- 
ment la cause à d'exceptions à la loi de LiwssER. | 

Dans le district de Skaraborg le phénomène a lieu 2 ou 3 jours 
avant, que la température moyenne se soit élevée jusqu'à 11.4 On ne 
peut déterminer, si cela est dû à quelque cause climatérique. 

Les phénomènes de floraison sont pour toutes les plantes obser- 
vées les mêmes, que pour le Prunus padus. Chaque espèce suit liso- 

therme de sa température normale au moins jusqu'en Medelpad et en 
Ängermanlaud, par fois même jusqu'en Laponie; mais lorsque la tempé- 

rature s'élève trop rapidement, le phénomène est retardé. 
Le tableau VI n'indique, que les écarts les plus importants des 

températures normales; les écarts moindres doivent probablement être 
attribués à l'influence un peu différente des autres agents climatériques 
dans les diverses contrées. 
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Il serait pour nous du plus grand intérét de pouvoir préciser la 

longueur de la période de développement pour les phénoménes, que nous 
étudions. On ne peut y parvenir encore parce que les zéros spécieux 

ne sont pas connus, et qu'on n'a pas déterminé les dates, auxquelles 
les phénoménes commencent à se manifester. 

Nous avons déjà vu, que les élévements plus ou moins considé- 

rables de la courbe des températures correspondent à des écarts positifs 
ou négatifs dans lapparition des phénomènes de floraison. Inversement 
un élévement de la courbe annuelle doit correspondre avec une certaine 
température déterminée pour l'apparition du phénoméne, les autres con- 

ditions étant égales De même que des agents quelconques exercent 
souvent une influence différente, de même dans les différentes provinces 
de la Suède l'élévement de la courbe à une température déterminée aussi 
exèrce une diverse action sur les phénomènes de floraison. Nous pou- 

vons done éliminer ces irrégularités, si nous prenons la moyenne de toutes 
les vitesses de changements de la courbe, qui dans les diverses provin- 
ces correspondent à une certaine température pour le méme phénoméne. 

En considérant ainsi 4 especes, dont 3 fleurissent, lorsque la 
courbe de température s'éléve, la 4* aprés qu'elle a atteint son maximum, 

et en ealeulant les changements, que subit la courbe pendant le 20 jours 
les plus rapprochés, je suis arrivé aux résultats suivants: 

La floraison du Caltha palustris L. 

à une température moyenne de: correspond un élévement de: 

NOs a eG a oer Gath lo 9.4915 ola ons 0°.10 par jour. 

Re CE S 4.6 Gao oo een C OPA EEE 

705] = (Sr o aa Be ar ONG 6645 do 

OG = Moreno “ola AWM o coro no 
89.1 NO Goto m mo TIN OHNE) 6.5 2 < 
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9?.1 — Ce Lol BM. 6 OO C PLO EEE 
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La floraison du Prunus padus L. 

à une température moyenne de: correspond un élévement de: 

UCL AUIS tete odd uero Gro t . 09.17 par jour, 

109.9 - IBI enia cen Sale TIRE 0:80 00100 X 

irt o Be ee re V. dre c (ei op. re 

TAG): v JURO ee oc OPEL Gc 

129408 BEN NOTES M EE 5 OG as) EU ; 

La floraison du Sorbus aucuparia L. 
à une température moyenne de: correspond un élévement de: 

HE pe 12251 ISP S Eos f ola fa/5d8 5 05.16 par jour, 

132,0 2 CR I TUS Ber et ee ER oo ao 

1 ee yo atk an MM Da COLLE 

149,6 LOU Olea mest tenet bottler rain neues (AX como mot 
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La floraison du Calluna vulgaris Salisb. 

à une température moyenne de: correspond un abaissement de: 

II. - m .g050$90909b/29100 07.15 par jour, 

129.5 — dl sio Bindi wo o oo oue 00/08. cree 

149.1 — 4. DUO oo Norr on o ov (AUS asc» 
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un élévement de 
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Tous ces chiffres confirment cette loi, que, à mésure que la courbe 

s'élève plus vite, un phénomène a une tendance plus forte à se produire à 

une température plus élevée, tandis que le contraire se produit, quand la 

courbe s'abaisse. (Voy. page 10.) Les chiffres précédents ne présentent 

qu'une exception, entre 12°.5 et 14°.0 pour le Calluna, mais comme ce 

chiffre ne résulte que de la moyenne de 4 observations, on ne peut lui 

aecorder une trop grande importance. 
Le phénomène de fructification n'a pas lieu généralement A une 

température déterminée pour chaque espèce; car elle peut varier de 4°.13 

en moyenne pour le méme phénomène dans les différents provinces. Le 

tableau II montre, que ce phénomène s’accomplit ordinairement à des 
tepératures plus élevées dans le sud de la Suède que dans le nord. 

On peut dire en règle générale, que plus longue est la période végéta- 
tive dans une contrée, plus élevée est la température à laquelle la ma- 

turation des fruits sy accomplit. Ainsi nous voyons, que dans les con- 
trées, dont la période de végétation des plantes herbacées dure de 160 
à 179 jours, la température de la maturation des fruits est 

en moyenne 122.1 C. 

WO EY MCL) OuTS S. oo 0-9 9 130/626; 

2005289190 66 6 Gln 0 a fe 140.3 C. 

290028239 0.0.0.0, OOOO) Get 14°.5 C. 

2408282608 6 Soa 6-5 6 5 0 OO 15°.8 C. 

L'aecomplissement de la maturation par conséquence ne dépend pas 
principalement de la température, qui regne à cette époque. 

Ce groupe de phénomènes est le plus compliqué et le plus difficile 
de tous à expliquer. D'une part il est bien difficile de déterminer exac- 
tement le moment, où un fruit est mûr; d'autre part le phénomène com- 

prend deux périodes successives, qui semblent exiger des conditions cli- 
matériques fort différentes; la limite entre ces deux périodes n'a pas 
encore été soumise à des observations suivies. Enfin les autres agents, 
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qui exercent leur action en méme temps que la température, semblent 
avoir une influence au moins aussi grande, sur le développement des 
fruits; il en résulte, que la part, qui revient à la température dans ce 

phénoméne, est en réalité plus obscure encore. 

Dans chaque phénoméne de maturation nous avons à distinguer 

deux périodes. Dans la premiere l'ovaire s’accroit, il se produit un déve- 
loppement rapide de formations nouvelles et un emmagasinement d'une 

grande quantité de matières nutritives. Lorsque l'ovaire a atteint un 
certain degré de développement, il cesse en général de s’aceroitre; les 

matieres nutritives emmagasinées pendant la premiere période y subis- 
sent des transformations chimiques trés différentes dans les diverses 
espèces. (C’est là ce, qui constitue la maturation proprement dite. Il 
est probable, que ces périodes si hétérogènes exigent des conditions 
trés différentes. 

Les phénoménes, qui tous ensemble déterminent la maturation 

d'un fruit, exigent relativement un temps très longue pour s’accomplir. 

C'est là probablement que nous devons chercher la raison des différen- 
ces énormes, que lon observe entre le temps nécessaire pour la matu- 
ration des fruits dans les régions, qui présentent des périodes de végé- 

tation inégalement longues. 
Nous ne possédons aucun moyen de déterminer la duré de la 

période de la maturation, ear nous ne connaissons ni le jour, oü elle 
commence, ni les facteurs, qui déterminent ce jour; il ne nous est pas 

permis d'admettre, sans autres preuves, que la période de maturation 

commence au moment, où lon observe la floraison d'une espèce; mais 
en supposant, que lors de la floraison ou peu de jours aprés, les con- 

ditions climatériques nécessaires à la commencement des phénomènes 
de maturation soient réunies, nous pouvons considérer le moment de la 

floraison et l’époque de la maturité comme mésurant approximativement 

la durée du phénomène de maturation. On peut calculer ainsi qu'elle est 

pour Fragaria vesc de 29—39 jours, pour Avena sativa de 35 —45 jours, 

» Ribes rubrum » 55—71 » » Vaccinium vitis idea » T1-93 » 

» Prunus cerasus » 62- 74 » » Sorbus aucuparia » 72-93 » 

» Secale cereale » 35—54 » » Pirus malus » 86—98 » 

» Triticum hibernum » 40-49 » » Corylus avellana » 140—165 » 

» Hordeum vulgare » 37—49 » 

On ne peut reconnaitre aucune difference sensible dans la durée de la 

période de maturation d’une méme espéce dans le nord ou dans le sud. 
Ainsi le Secale cereale est mûr dans le Vesterbotten 47 jours, dans la | 
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zone II 49 jours, III 47 jours, IV 44 jours, V 47 jours, VI 45 jours, en 

Scanie 50 jours aprés la floraison. C'est dans le distriet du nord d'Ore- 
bro, que sa maturation exige le moins de temps; au contraire il exige 
le temps le plus long en Scanie et dans le district de Skaraborg (50 
jours) en Jemtland (51 jours) et dans le district de Vesteräs (54 jours). 

J'ai aussi cherché, s'il n'y avait pas quelque relation entre la du- 

rée de la période de maturation et les sommes de température; je n'en 
ai trouvé aucune. Je n'ai pu non plus découvrir aucune relation régulière 
entre les températures les plus élevées des courbes et la durée de la péri- 
ode de maturation dans les différentes provinces. 

Parmi les conditions climatériques, qui contribuent à allonger 

cette période la quantité d'eau tombé et plus encore l'humidité de l'air 
et létat du ciel clair ou couvert paraissent avoir une action puissante. 
Ce fait résulte de la comparaison à laquelle je me suis livré pour le Hal- 
land et quelques autres provinces de la Suede. 

Halland a sur toutes les autres provinces, à l'exception toutefois 

de la Scanie, l'avantage d'avoir la plus longue période de végétation 
jointe à la température moyenne la plus élevée pendant le plus de temps 

(voyez les tableaux IV et V). A ce point de vues la Scanie dépasse le 
Halland d'une quantité si faible, qu'on peut les considérer comme soumis 

réellement aux mêmes conditions; mais le Halland est plus riche en 

pluies que toutes les autres provinces de la Suède à l'exception du Bo- 

hus. La quantité d'eau, qui tombe à Halmstad à la fin de lété 

(juillet et août), est de 177.3 mm. ), à Lund (Scanie) elle est de 116.3 
mm., à Linköping (Ostrogothie) 133.5 mm., à Vesteräs 107.8 mm. Si 

on caleule la durée de la période de maturation pour le Halland et 

chaeune de ces 4 provinces, la moyenne est toujours un peu supé- 
rieure pour Halland. 

La moyenne de la maturation pour 8 espéces est en Halland de 57.25 jours, en Scanie de 54.25 jours, 

la moyenne de la maturation de 8 -espéces est en Halland de 58.8 jours, en Ostrogothie de 57.9 jours, 

la moyenne de la maturation de 1l espéces est en Halland de 70,7 jours, dans le district de Vesterás 

de 69.5 jours, 

Les observations sur les phénoménes périodiques, ainsi qu'elles 
sont faites à présent, paraissent donc n'étre pas adaptées à éclaircir les 
lois de la maturation. Elles n'offrent pas un point d'appui sür pour dé- 
terminer la durée du phénomène. Et elles ne fournissent non plus un 

1) RuBENsON, Nederbördsmängden i Sverige. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. I 
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moyen pour juger de l'ordre, et de la force de l'action des divers fac- 
teurs extérieurs pendant les différentes périodes de ce phénomène com- 
pliqué. N'ayant done que des points de départ vagues pour un examen 
basé sur ces observations je me vois contraint d'y renoncer. 

La feuilluson a lieu à des températures moyennes plus constantes 
encore que la floraison; l'écart entre les deux extrémes est 2°.45 en moyenne 
pour ees phénoménes. Le tableau VII montre, que les lois, qui régissent 
la floraison, réglent aussi la feuillaison. Comme en général pour le premier 
de ces phénomènes, ce dernier se produit sur toute la surface de la Suède 
à des températures très voisines de la normale; même en Jemtland et dans 

la zone I les ecarts ne sont pas considérables, ce qui montre bien, 
que pour atteindre le degré de développement, qui correspond à l'épa- 
nouissement des feuilles, les plantes exigent un temps plus court; que 
pour accomplir la floraison, qui a lieu au même moment. 

La chute des feuilles présente pour chaque espéce des variations 
plus importantes, que la feuillaison et la floraison; l'amplitude de ces 
variations est 3°.64 en moyenne. Cette amplitude ne dépend pas de l'a- 
baissement de la température vers le nord ou le sud au moment, oü les 

phénoménes se produisent, car le tableau II montre, que la chute des 
feuilles a lieu aussi bien dans le nord que dans le sud de la Suede 

tantôt lorsque la température moyenne est élevée, tantôt quand elle est 
basse. Comme pour la maturation il semble pour la chute des feuilles, 
que les facteurs, qui agissent en méme temps que la température, ont 

une importance capitale. 
Cependant la marche de la courbe des températures régit aussi en 

réalité ce phénomène. Car si l'on détermine les températures moyennes, 
auxquelles une espéce perd ses feuilles dans toutes les provinces, dans 
lesquelles la marche de la courbe de température pendant les 20 jours 
précédents est la même, on élimine ainsi l’action des autres facteurs et. 
on obtient les valeurs suivantes: 
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Prunus padus L. 

Acer platanoides L. 

Betula alba L. 

Fraximus excelsior L. 

Ulmus montana Sm. 

Aesculus hippocastanum 

L. 

Populus tremula L. 

Sorbus aucuparia L. 
. 

| 

09.075 —0°.095 

Rapidité moyenne 

de l'abaissement 

de la courbe pen- 

dant les 20 der- 

niers jours. 

09.10 —0°.12 

0°.125—0°.145 

0°.15 —0°.17 

Température 

moyenne de 

la chute des 

feuilles. 

117.4 

80.9 

8°.6 

8.2 

09.10 —09.115 

09.12. —0".13 

09.135—0?.145 

09.15 —0°.16 

0".165— 09.175 

09.10 —0°.115 

09.12 — 09.13 

09.135 — 09.145 

09.15 —0°.16 

09.105 — 09.125 

09.13 —0".15 

0°.155—0°.175 

0°,105—0°.12 

0°.125—0°.135 

09.14 —0°.15 

09:155 — 09:17 

09.125 —0?.135 

09.14 —0^.145 

09.15 —09,155 

09.16 -— 09.17 

—09.135 

09.14. —09.155 

09.16 —0°.175 

09.18, —0°.195 

09.19 

0° 10) — 0919» 
0.125— 00,14 

0°.145—0°.16 
09.19 —0°.21 

9^. 

o6 c co [77 own su 

oo 

tw w C 

co co 
none vu 

E 

mow wo 

Tilia parvifolia Ehrh. 

Corylus avellana L. 

Fagus silvatica L. 

Alnus glutinosa W. & 

A. incana Tausch. 

Quercus robur. L. 

Prunus cerasus L. 

Pirus malus L. 

Syringa vulgaris L. 

Rapidité moyenne 

de l’abaissement 

de la courbe pen- 

dant les 20 der- 

Température 

moyenne de 

la chute des 

rare feuilles. 
nıers Jours. 

0°.125—0°.14 80,5 

09,145— 09.16 82,0 

09165 02:18 19.4 

09.185 — 09.205 69.9 

0°.125— 09.145 89.3 

09.15 —09.17 19.6 

09.175— 09.195 70.4 
09.295 — 00.245 49.9 

09.135 —09.15 89.4 

0°. 155—0°.17 8°.0 

09.175—0?.19 19.0 

09.245 50.4 

00:13 — 09.15 89.1 

0°.155—0°.175 TE 

09.18 — 09.20 Tem 

09.205— 09.225 59.4 

09.23 —0°.25 59,2 

0°.135 82,0 

09.165—0^.185 69.9 

09.19 —0°,21 69.3 

0°.215— 09.235 59.0 

07.135 —0°.16 89.1 

0".165-- 09.185 69.6 

09.19 —09.21 69.3 

09.215—0^.24 59.9 

00715. —09:17 7075 

0°.175—0°.195 6.5 

09.20 —09,22 69.1 

09.295 — 09.245 60,5 

09.11 —9^125 | 19.4 

09.175— 09.195 6.4 

0°.20 —0°.22 59.1 

09,225— 00,245 49.9 
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Il résulte avec évidence de ces nombres, que plus la courbe des 

températures s'abaisse lentement, plus la chute des feuilles a lieu à des tem- 

pératures élevées, toutes les autres conditions étant égales. Ceci correspond 

avec ce, que nous avons dit plus haut (voyez page 10). 

Comme dans presque toutes les éspèces considérées (à l'exception 

du Syringa) la chute des feuilles est déterminée par une formation de 
liege A la base de la feuille, on peut bien supposer, que cette production 
commence, lorsque la température atteint un certain degré (maximum du 

phénomène), et se développe suivant les mêmes lois que les phénomè- 

nes, que nous avons étudié plus haut, la germination, l'accroissement, la 

floraison, la feuillaison. 

Cela ne suffit pourtant pas pour expliquer les grandes irrégularités 

de la marche de la chute des feuilles. 

Les gelées nocturnes accidentelles excercent sur ces variations 

une influence essentielle. Un certain nombre d'espèces perdent leurs 
feuilles à la suite d'une gelée très faible, d'autres supportent des gelées 

très fortes sans les perdre. Après un froid exceptionnellement prématuré 
la chute des feuilles a lieu en même temps pour toutes les espèces; les 

listes d'observations des phénomènes en fournissent de nombreux exem- 
ples. Le fait est du reste connu et observé depuis longtemps *). Par 
suite de l'intensité du froid variable dans les différentes localités d'une 
méme région on voit les feuilles encore intactes sur beaucoup d'arbres, 
tandis que beaucoup d'autres de la méme espece ont leurs feuilles jaunes 
ou qu'ils ont déjà perdues. Pour la plupart d'entre eux cela peut dé- 
pendre de caractères individuels encore inexpliqués. 

D’après Scuacht der Baum») le Larix europea perd ses feuilles 

en Allemagne aprés la premiere nuit de gelée. A Upsal jai vu cette 
année même de nombreux exemples de cette espèce, qui tous avaient 

conservé leurs feuilles vertes après plusieurs nuits de gelée; ils n'étaient 
pas encore complétement dépouillés, quand survinrent les gelées beau- 

coup plus fortes. J'ai observé la même chose pour le Betula alba en 

Blekinge et dans les régions situées sous le 60° parallele (Upland, Äland, 
le sud de la Finlande). Dans cette dernière région le bouleau supporte 
des gelées plus fortes qu'en Blekinge. 

1) ScHACHT, der Baum, 2 Aufl. Berlin 1860, pag. 153. 
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Il parait par cela, que les feuilles ont une plus grande force de 

résistance contre les actions nuisibles extérieures, lorsqu'ils sont plus 

jeunes, que lorsqu'ils sont âgés. Probablement il y a quelque relation 
entre cette circonstance et la formation du liège à la base de la feuille, ou 

les changemeuts dans les caractéres des tissus, qui avancent ou föndent 
possible l’accomplissement de la chute des feuilles. 

Les résultats, auxquels je suis arrivé dans ce mémoire, peuvent être 
réduits aux points sulvants, savoir: 

1. La floraison et la feuillaison sont des phénomènes, qui sont 
principalement déterminés par la température. Vu les lois physiolo- 
giques de M. Sacus ces phénoménes ont lieu dans presque toute la 
Suède à une température normale déterminée pour chaque espèce, à 
condition toute fois que cette température n'arrive,pas trop soudaine- 
ment. Mais dans la partie la plus septentrionale de la Suede la courbe 
de température monte si rapidement, que plusieurs phénomènes n'ont 

pas le temps de se développer complétement avant que leurs degrés de 
température normals soient déjà dépassés. Dans ce cas il faut, qu'ils 
se produisent à un degré de température plus élevé 

2. La maturation est un phénoméne trop compliqué pour étre 
étudié par la méthode statistique. Séparés l'un de l'autre, les facteurs 
climatériques importants, ou qui ont été considérés comme importants, 
ne s'accordent pas avec la marche totale de la maturation, et concer- 
nant l’action de ces facteurs sur les différentes périodes de ce phéno- 

mène il est impossible d'en juger, attendu que les dates de ces périodes 
sont inconnues. Les observations sur la maturation doivent donc être 
réglées d'une autre manière. 

3. On voit, que le temps de la chute des feuilles dépend prin- 
cipalement de la température, par ce que la température à l'apparition 
du phénoméne varie dans les différentes provinces selon les lois de M. 
SACHS, et par ce que les nuits de gelée ont une influence marquée et 
souvent observée sur ce phénomène. 
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4. Les quotients constants de Linsser sont déterminés par les 

lois de M. Sachs et par la forme de la courbe annuelle de température. 

5. Pour étudier les phénomènes périodiques avec succès il est 

nécessaire de connaitre non seulement leurs points finals, mais aussi les 
dates de leurs apparitions. 

Il nous reste à ajouter que le travail présent a été exécuté pen- 
dant notre séjour à l'Observatoire météorologique d'Upsal sur l'invita- 
tion bienveillante du Directeur de cet établissement, M. le Professeur 

HILDEBRANDSSON. 
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48 Ron, 

Dableau III. La tb le an AVE 
|| 

Entrée printaniere des travaux de la Longueur de la période 
terre pendant les années 1873—78. végétative. 

———————— M =E —, 

immense) Commence- | = 
8 ment de la = |Nombre des 
© | ment de la |, . 25 
B Bode wei période vé- 5 | jours de la 

" X ENDE our getative pour — | période vé- 
S E IE p les plantes | z * gétative. 
5 & | les arbres. | nerbacees. | 23 
B H zer 
oO oO o =. 

= ; = | "- == His. 
& | I ee AN ES "EO 
E || tr Pe ES: 4 | SER SE 
a | 5 Jäs) 5 jäs EME In m. 

I | 4 

Le Nord de la Laponie ........ 2451)|5%6| 54 |—3.4| 235 | 5.6 910) 187 | 139 
» Westerbottnie . . ... 248 |59.0] 54 |—2.7|| 235 | 5.0 |1810| 196 | 148 

DessudidenlanDaponient ee... 255 |6%o| 34 |—3.1| 245 | 6.0 |1310| 193 | 142 
» Westerbottnie..... 235 |5°.3) 14 |—4.6| 205 | 5.0 2710| 299 | 160 
ONE rp Ge Deity Ch rte 245 |565| 34 |—3.4| 235 | 5.4 |17 10| 197 | 147 

Jemtland ete CC RC 205 |6%2| 253 | —4.3| 195 | 6.0 |3010| 219 | 164 
Ångermanland ec ECT T 235 |5958|258 |—46| 205 | 5.7 | 111| 221 | 165 
Medelpad an. M uU ue RE 2318 |6%3| 233 | —4£9| 185 | 6.2 | 511| 227 | 171 

Aa lo» Oro Ara o o 05 9 570 0 215 |69.1| 243 | —4.6| 195 | 6.0 | 2 11| 223 | 167 
Le gouv. de Gefleborg ......... 108 |5*2|178 | —3.5| 65 | 4.9 |12 11| 240 | 190 
TAL EC ATL ue M CE 75 |6%.01 158 |—5.1] 35 | 5.0 |10 11| 240 | 191 

ZONE... 2^ Gels kel te ner ie, oe 85 |50.6| 163 | —4.3| 55 | 5.0 |11 11| 240 | 190 
Le gouv.fde Stockholm ........ 214 13981 158 |—3.3| 164 | 27 |15 11| 246 | 213 

» GE ONE JA EE ee: 214 |40.01 153 | —3.8| 164 | 2.8 |15 11| 245 | 213 
» Cle WEE. oo obec oo. 234 | 4°90] 143 |—4.7| 184 | 3.0 |16 11| 247 | 212 

Le Nord d. g. @Örebro ...,.... 294 | 49.0] 123 | —4.5| 244 | 4.7 |16 11| 249 | 206 
Wermlandesete eee dci cm Re 15 14971 83 |—3.2| 264 | 4.3 |16 11| 253 | 204 
NCMO ne vss 214 [4051 88 | 3.10 164 | 3.4 17 Tl) 2500| 215 
Sudenmaniem a u. ee 214 |4°0] 148 | —3.8| 164 | 3.0 |22 11| 253 | 220 

JA ONG ee: 244) OUT 1273) \\—3 LIN 34 fq) 
(ÖJANRNND à à o6 0 50d 530 B0 c 204 |4°9] 252 | —1.5| 144 | 4.1 |30 11| 278 | 230 
Gouvern. de Skaraborg......... 234 |5%0| 133 |—3.3| 174 | 4.1 |28 11| 260 | 225 
BOhusNQ MM rus SUIS TS Saar t 214 |5021 252 |—1.5| 154 | 4.2 | 512] 283 | 234 

ONE Viton ee ce RE [214 |50.0| 23 |—2.1| 154 | 4.1 | 112| 274 | 230 
Gouvern. d@’Elfsborg........... 224 |4%8| 13 |—2.7| 154 | 45 412} 278 | 233 
Gouvern. de Jônkôping......,... 244 |6%0! 252 | —1.5| 174 | 4.0 | 112] 279 | 228 
Le Nord d. g. de Kalmar ...... .1194 |4%3| 252 |—1.2| 124 | 3.5 | 712) 285 | 239 
Hal an EE er IO RN IE. 94 |4%8| 122 j|—1.0; 24, 3.0 |1012| 301 | 252 
Gouv-ide Kronobere meer 194 |4%.6| 252 | —1.8| 124 | 4.0 |30 11| 278 | 232 

ZONEN E e rte Re ed eR s 194 |49.6| 232 —1.5| 124 | 3.7 | 512| 285 | 237 
Blekinge Dame. tia ae at rns 184 | 495] 102 |—1.3| 104 | 4.0 |1012| 303 | 244 
SAMA Soo Ba d B c gn SO o 0.0.0 0. € 94 |3957|][(122]| —1.7| 14 | 2.2 |1312| 304 | 256 

Zone Vill RENTRER EEE 114 |4.1| 112 | —1.5| 64 | 3.1 |1212| 304 | 250 
Moyenne Eee Ie CR RE CO CE rg one «| 253 | 205 

1) 24 5 signifie le 24 mai et ainsi de suite. Eg 



PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DES PLANTES. 

bite a Ta NE 

Rapidité des variations de la courbe de température pour 
chaque année aux différentes époques de la période 

végétative. 

La rapidité est exprimée en degrés centésimaux (Celsius) par jour. 

TEE =a 
| oo E I 
EE des EM 
I cosa cse el 
= m e = | "e SE = = E = 

248 | 2238 | 
ai 3 | $ ae | | 

[Fes 3r Se qoe At = 1 iis B m I+ 

Pac cis coser | ia | esa pcre NS 
3 n © . So e e E . . 

ae cu 

Le Nord de laLaponie | 0.12 | 0.28 | 0.24 | 0.42 16 0.12 | 0.14 | 0.33 
» Westerbottnie | 0.05 | 0.25 | 0.39 | 0.30 35 0.12 | 0.20 | 0.31 

Le Sud de la Laponie| 0.21 0.17 | 0.31 | 0.14 0 0.11 | 0.13 | 0.39 
» Westerbottnie| 0.22 | 0.'9 | 0.31 | 0.25 30 0.11 | 0.19 | 0.28 

Zone S152 10:222 07312 10:25 20 0.12 | 0.17 | 0.33 
Jemtland = =>... . 0.31 0.12 | 0.28 | 0.14 0 0.08 | 0.19 | 0.20 

Angermanland..... 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.14 1 0.08 | 0.19 | 0.18 
Medelpad ir: sc sc cc 0.31 | 0.14 | 0.28 | 0.14 12 0.09 | 0.19 | 0.17 

VAG IO WG Te 0.30 | 0.13 | 0.29 | 0.14 4 0.08 | 0.19 | 0.18 
Le gouv. de Gefleborg | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.23 34 0.10 | 0.18 | 0.16 
Dalecarlie qe ENT 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.24 27 0.09 | 0.19 | 0.16 

AOE WG Se 6 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.23 30 0.09 | 0.19 | 0.16 
Le gouv. de Stockholm | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.21 47 0.11 | 0.16 | 0.24 

» d'Upsal . . 0.20 0.17 | 0.22 | 0.22 42 0.10 | 0.21 0.14 

» de Vesteräs| 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.30 51 0.11 | 0.15 | 0.18 
Le Nord d.g. d’Örebro | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.28 51 0.11 | 0.16 | 0.18 
Wermlande ze er er 0.13 0.17 | 0.23 | 0.26 61 0.15 | 0.14 | 0.20 

NoncioM MN c 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.26 60 0.12 | 0.17 | 0.19 
Sudermdanied sd e 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.23 48 0.10 | 0.17 | 0.16 

MANAG Bye 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.25 50 0.11 | 0.17 | 0.18 
Ostrogothie ...... 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.24 73 0.122 | 0,187 10.15 
Gouvern. de Skaraborg | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.20 41 0.08 | 0.22 | 0.14 
HOMME o dic ee: 0.05 | 0.26 | 0.17 | 0.16 59 0.12 | 0.16 | 0.15 

Zone V ae 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.20 58 0.11 | 0.19 | 0.15 | 
Gouvern. d’Elfsborg . 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.15 58 0.11 | 0.17 | 0.14 
Gouvern. deJónkóping | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.19 56 0.11 | 0.17 | 0.15 
LeNordd.g.deKalmar| 0.04 | 0.23 | 0.14 | 0.21 60 0.11 | 0.17. | 0.13 
Eallande os ds 0.03 Ora 30756-20217 76 0.14 | 0.15 | 0.14 

Gouv. de Kronoberg | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 0.26 52 0.09 | 0.17 | 0.16 
Zone Ni. =. = -\|| O05: |\'0:20 0:19 0718 59 0.12 | 0.17 | 0.14 

Biekinge rc. 0.03 COS BONS IRON 69 0.15 | 0.15 | 0.14 

SCAG In ee MOSS) EOS RON NONIS 78 0.15 | 0.17 | 0.12 

AO MU ER | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.17 73 0.15 | 0.16 | 0.13 

Tout lelpaysı ene sele 0.15 70.197] 0.22 | 0:20 | 42 | 0.11 | 0.18. | 0:18 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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Dablean VI. 
Relation des phenomenes de floraison aux températures normales. 

= Beart supérieur à 17.5 C. 
Hue 
En Ge 

Pel eel <1 S| | eee 
els | 5 | SON 

Cony us AVATAR EEE CN 29:858 1 vr = | — | — 
Nba (Gjoeeg due) So eos S145 ole “annie B 6.5 B. o 30.3) 14 | — emm = Lil 
'AmemoneShepaticagl M E ee 3075: ANN | — 1252 
"Dussilagosbertanagr ol ova Sho MU re en ee 49.1| 12 hs |) — 1.1 

Anemone nemorosa L. ..... ee | 69:0] 19 | — | =) — IE 
Gilles CHORE lie, i2 oo Goo GO dioro/ Up d nuo p 5 0104049 038 46 4.9| 15 | — | — | — Du nn 
Populus tenn UA lie. ee ee = 52.0) 15 —|—|— | = | 
irre: TOMA: IST Svår go BORA een ee — || — | ln | || —. | == 
CINE, AISNE I os boinc oc bon Soe po He ee 89.3| 14 | — Na zellen 1 1 
Prıimnlakofhcmalsejaeg oh eo er 80,0! 13 | — ale | — I 
HraxinuswexcelSs1o rel ee ac boon cb bp oko ss 10°.2 CN ee || — | — 
TANS: SPANOS In Goo 6 Se MM 109.3 6 | — CR |) = 
Pies: MMA I, EE CT re 1009| 17 | — So ee | 1 
EH, WORE Is Gla tae koe oh ooo Pe Ooo Ss zo) ee | — 1 
Saxifragagranulaba le = es. et ee 10°,7 9) = — | — Dh | = | = 
Pan FOC is MEM tot Shs 11955: | Oh — ul eec 
PRONUSRGERASU SEI 46 CE OC 2-90: 28-5: 2:2: 8:29 05 ARNO IDs lo gl ESSENS 1 
INarCiS SU SWEBBIELTCUN I oa ecb 55606 oooh Ss DEG 11079 9 | — SANN = = 
Secale cereale & hibern. (développem. de l'infloresc.)|12..4| 14 | — | — | — | — | — | — 1 
Convallantaurnajalısplisgen. EE Goo oot AN ON EN | | | = 
TOs CURA Ib bb eke 6 OO CR CE 11205! 13 | — | — | — 1 ee es || 
Mine TANG Wy Seana oo Ob Go Ob oo 8 bic tees 130.1) 18 =| Sala) | = 
Menyanbhesytrifolraba ies 22 Te NT 1359 17 | — — 22 0 a ee — 
IMTS COMMU I. MM Neo ON ee — || — | — 
Se VUE MER ee 1441| 21 | — | — well |) — 
'Nesoculusghippocasbinumpbli 2 sr Ce 14°.3] 17 | — | — EE | 
SONbUS AMON OTIS. Ilse ee een ne. 1498), 20 |» — 1, — 7 | © | — 
iVaceimiumQvitis idea sly fs crs CR cece) ei) ee 149.3} 20 | — =| =| ==. ee | — 
Wikeamy viret. Noli 5 6 a e eee od ceo ao. bes 6-10 |149.6| 17 NE = | — | — 
Secale cereale & hibern. (floraison) ........... 149,9| 17 
Chrysanthemum leucanthemum L. ..........-.- 1439| 7207 = SVENNE ETEN 
innæaiboreals GT N RR salar Jae ee ch 149,8| 12 — al 
Orchisumaculakay I ee 1508) 13 EEE | — 
Centaureaveyanus I or sl CC CE 159.1] 16 | — | — = 
Vibuenum (DU SET wos Seip oA oe M 1543: 211 | = | — 
Triticum hibernum L. (développem. de Vinfloresc.) ..|159.8| 10 | — | — | — | — | — | — | — 
Triticum) hibernumM el AtAORAISON) FE CEE EEE TN BESS | — = 
ALES, FRM AMEOM MD, Yon EEE CP EEE EEE 16°%6| 10 | — | — | — | — | — |S 
Avena sativa L. (développem. de la panicule).... - [16.2] 17 |—|— —|—|—|— 1 
Hordeum vulgare L. (developpem. de l'inflorese.) . . .| 159.2! 15 | — | — | — | — | — | — | — 
Sambucus nigra L. Sei Aem ono Od qc m: 15°.3| 13 — = u le = 

Barnassiaspalustasml 5 6 6 on ooo en 15.4| 10 | — | — | — | — | — = 
IFUL NTI: IDE To c-r Goss 0 fea o Uo ac 6 159.381] 13 | — | — | — 1|— | — | — 
Spireayg Ulm ara, m iru. cm eaa iac dor EE 149.9| 14 |—|—|—|—|—|—|— 
Callunamvnlearis SUSHI ees. - 5 9 1 ie ean CARE 1495/1519 11— l— | — | = 1 1 

o Tdentout Let TOM bres C VL ee | 80.7] 3.1| 4.3] 1.2] 2.2] 0.0] 11.7] 20.0 



PHENOMENES PERIODIQUES DES PLANTES. 

MDI WIE 

Relation des phenomenes de foliaison aux températures normales. 

|) A 5 Écart supérieur à 1°.5 C. 

ERSTE ETSI N N N N N 

Seen 
|? = | e S x e © e [ [3] 

Feen 
IPStor WAC Wks oo ded en | 88.7 | 21 = — = = = — 1 

Enbessrubrum Ir. cs: Sd cm © EGO» ETT, = | = — — — — 1 

RVC UUM e base RES de ds ret aae | 999| 21 == = — = = 2 — 

NorbussaucupAria D. ee eie | 99,5 | 20 — = = = — = = 

KANTS (SPEC UN ccu mmu een à - 99,9 | 19 — | — = — — = = 

SHIREY salle es ER SG US 9°8| 19 — — — —- — 1 — 

Bagusssilyatieab, 0. rom zs NU a — | — — — — — — 
Gorylussavellana Disa. 5 ss > « 10^.2| 13 — | — = = | = = 
Aesculus hippocastanum L. ...... 10?.0| 16 — — — — 1 — — 

Hinusumontana Snt*'..-.52:---- 109.4| 16 — — -— | — — — 

Arersplatanoides sl... .r.. 10°.1 | 20 — — — — — = -— 
Exuuusbeenasus b... 29 xj ae ne LOMO) 017, == == || = = = 
Enna. [po UE NE Inna a Ef le Te ee. |1190| 19 — = = = 2È x I 

Tilia parvifolia Ehrh. ........ |11*3| 16 — — — | — = — — 
Bopnslosstremula; Tran... 2. sige) te lea 111°.5| 21 — — —— — = — 

BNETCRSETLOBUN Jäs css I ee ee 1292 17 — == = = = = = 
Braxıinusnexcelsion I... « 11390! 16 | — — — | — — | — — 

M gdelltonbele uombre SIEUT | 90.3] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40] 13.4] 10.5 
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MARCHE DES ISOTHERMES 

AU PRINTEMPS 

DANS LE NORD DE L'EUROPE, 

PAR 

H. HILDEBRAND HILDEBRANDSSON. 

AVEC CINQ PLANCHES. 

(PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES D’UPSAL LE 24 SEPTEMBRE 1880.) 

UPS A IE 

ED. BERLING, IMPRIMEUR DE L'UNIVERSITÉ. 

1880. 
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I y a cinquante ans qu'ALEXANDRE DE HUMBOLDT eut l'ingénieuse idée 
de représenter par des isothermes la distribution de la chaleur sur la 
surface de la terre. Depuis lors, les cartes d'isothermes, qui indiquent 

cette répartition sur tout le globe en général ou dans certaines contrées 
déterminées, ont été dressées avec toujours plus d’exactitude, surtout 
celles de Dove. Mais il est une question qui, bien qu'elle se rapporte à 
ce sujet, ne semble pas jusqu'à présent avoir attiré l'attention des météo- 

rologistes comme elle le mériterait, nous voulons parler de la question 
de savoir comment les isothermes se déplacent sur la surface du globe 
sulvant les saisons. 

Si la terre était une sphère à surface uniforme, il est clair que 

les isothermes marcheraient parallélement aux degrés de latitude et que 
chaque isotherme oscillerait selon les saisons entre deux degrés. Mais 
la répartition de la surface du globe en terres et en mers, en montagnes 
et en vallées, etc., fait que les isothermes ne suivent nullement les paral- 

leles et que leur cours est très différent en été ou en hiver. L'été, on 
le sait, les terres sont plus chaudes que la mer à la méme latitude, tan- 
dis que c'est l'inverse qui a lieu en hiver. L'amplitude annuelle est donc 
plus grande à l’intérieur du continent, où l'hiver est rigoureux et l'été 

ardent, que sur mer au large et sur les cótes, otı la température est plus 
également répartie pendant le cours de l'année. 

Dans une région du inonde ayant une situation comme le Nord 
de l'Europe, il est donc bien évident que pendant l'hiver et au commen- 
cement du printemps, les côtes de l'Océan doivent être plus chaudes que 
l'intérieur du pays, tandis que vers l'été, la température s'éléve plus rapi- 
dement dans lintérieur de la Russie que prés des cótes. Il est clair par 
conséquent que les isothermes de 0° doivent se mouvoir tout autrement 
que ceux de 12° par exemple. 
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Une connaissance générale de la marche des différents isothermes 
dans la partie du monde que nous habitons ne laisserait pas d'ailleurs 
d'avoir un assez grand intérét pratique. En travaillant les observations 

phénologiques que depuis plusieurs années on adresse de tous les points 
de la Suède à l'Observatoire météorologique d’Upsal, on a remarqué que 
chaque phénoméne du régne végétal se montre d'ordinaire à une tempé- 

rature déterminée. Cette règle ne souffre d'exceptions, en somme, que 

dans les parties les plus septentrionales du pays, sur les confins de la 

limite septentrionale de la végétation. La méme remarque s'applique à 

l'arrivée de plusieurs oiseaux voyageurs. 
Une autre circonstance remarquable a été observée dans ces re- 

cherches. En comparant le temps qui s'écoule pour que les différents 

phénomènes avancent d'un degré de latitude le long des côtes de la 
Baltique, où l'altitude est presque toujours constante, on voit que la plus 
grande vitesse se trouve au milieu de l'été, alors que le température 

atteint son maximum. On a ainsi trouvé les valeurs suivantes: 

Phénomènes. Nombre de jours pour 1° de lat. 

Débâcle des glaces dans les lacs 6,0 

Fleuraison des plantes d'Avril en Scanie — ' 4,3 

» » » de Mai » » 2,3 

Foliation (moyenne générale) 2,3 

Fleuraison des plantes de Juin en Seanie LS 

» » » » Juillet » » 0,5 

Maturité des fruits (moyenne générale) 1,5 

Chute des feuilles » » 2,3 

Prise des lacs par les glaces 5,1 

Pour ces études et d'autres du même genre, la connaissance de 

la marche des différents isothermes serait assurément d’une haute impor- 
tance. Mais la solution de ce problème est unie A de très grandes dif- 

ficultés. En effet, pour pouvoir déterminer avec quelque certitude le jour 
où la température en un lieu donné dépasse un certain degré, ıl est 
nécessaire de posséder une longue série d'observations de la température 

pour la localité en question. Puis, pour comparer ce lieu avec d'autres 
sous ce méme rapport, il faut qu'à tous ces endroits on ait établi des 

séries également longues et autant que possible pendant les mémes années. 

Or, ces séries n'existent que pour un nombre relativement restreint de 

localités. De plus, la courbe normale de la température, ou celle qui 

est calculée d’après les observations d'une longue suite d'années, n'offre 
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pas une régularité parfaite, de manière à se composer d'une branche 
constamment ascendante et d'une autre constamment descendante. On 
le sait en effet, elle présente sans cesse des variations plus ou moins 

grandes dans les deux sens, — phénomène qui réclamerait une étude 

approfondie. 
L'Autriche est le seul pays, à notre connaissance, où la tempéra- 

ture normale soit calenlée pour tous les jours de l'année à un grand 

nombre de stations pendant une longue série d'années. Le directeur de 
l'Institut Impérial-Royal météorologique de Vienne, Monsieur le D' Hann, 

a bien voulu nous communiquer une copie de ces tableaux. Nous en 

avons extrait pour chaque station les jours oü la température a dépassé 

pour la dernière fois au printemps chacun des degrés compris entre 0° 

et+ 12" et porté ces données aux stations respectives sur 13 cartes 

différentes. 
Pour les autres pays, nous avons été forcé d'employer une mé- 

thode moins exacte et plus laborieuse. Dans tous les tableaux de la 
température mensuelle dont nous disposions pour les stations des diffe- 
rentes contrées de l'Europe, nous avons choisi un grand nombre de points 

où les séries d'observations embrassaient au moins dix ans. A l'aide des 
moyennes mensuelles, nous avons dessiné à grande échelle et pour chaque 

de ces stations la eourbe de la température pour l'année et extrait de ces 
diagrammes les jours où la courbe a coupé les lignes des degrés qui 

nous oecupent (0° à 125. Nous avons procédé ainsi pour 120 stations. 

Cette méthode, la seule qui soit possible dans l'état actuel des choses, 

n'est naturellement que d'une exactitude approximative. Cependant les 

stations voisines font voir un accord surprenant entre elles et il n'y eut 

pas de difficultés à tracer des lignes pour les époques semblables. 
L'admission de degrés supérieurs A+ 12? centigr. présentait plus 

d'un inconvénient, puisque nous nous bornions au Nord de l’Europe. L'i- 

sotherme + 12° a déjà sa limite septentrionale en Scandinavie, et si des 
températures plus élevées étaient entrées en ligne, des parties de plus 

en plus grandes seraient restées en dehors de leurs domaines. 

"Bien que, comme nous venons de le dire, nous n'ayons ici qu'une 
première approximation, les cartes ne nous paraissent pas dépourvues 

dintérét et nous fournissent un apercu général de l'état de choses en 
question. Nous reproduisons ici les cartes dressées pour 0°, 3°, 6°, 9° 

et 12" centigrades. Sur les deux premières, on voit comme les isother- 
mes, dans lEurope occidentale, s'étendent presque en ligne droite au 
Nord et au Sud et se meuvent de l'Ouest à l'Est. A l'intérieur du con- 
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tinent, ils se replient à angle droit, de sorte que dans l'Europe orientale, 
ils s'étendent de l'Ouest à l'Est et s'avancent du Sud au Nord. Si l'on 
ne tient pas compte de l'influence des montagnes — qui produisent des 
écarts en certains endroits, surtout autour des Alpes et des monts Scan- 
dinaves —, ces isothermes ont done la forme d'une équerre à angle 
droit étendant ses côtés au Nord et à l'Est et avançant son sommet du 

SO au NE. 
La carte de 6° et encore plus celle de 9° font voir comme la 

situation change sous l'influence de l'échauffement croissant de la terre 

par rapport à l'Océan. En effet, sur la carte de 9°, les isothermes mar- 
chent presque en ligne droite à l'Est et à l'Ouest et avancent du Sud 
au Nord. Enfin, la dernière carte nous montre les isothermes de 12° 

allant en somme de l'OSO à l'ENE et s'avancant assez parallèlement à 
eux-mêmes vers le NNE jusqu'à ce que vers le 10 Juillet ils trouvent 

leur limite septentrionale sur les cótes entre Lofoden et Vardo. 
Cette marche singuliere des différents isothermes explique le fait 

cité plus haut du développement de la végétation le long des cótes sué- 

doises de la Baltique, qui est de plus en plus rapide vers le Nord à 
mesure que le printemps avance, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur du 
continent. Si nous calculons le temps nécessaire à chaque degré de tem- 

pérature pour se déplacer, d'une part, de l'ile Bornholm à Haparanda, et 

d'autre part, d'Astrakhan à Arkhangel, nous trouvons les chiffres que voici: 

Température. De Bornholm à Haparanda.  D'Astrakhan à Arkhangel. 

0° 50 jours 41 jours 

SÅ 39 » 45 » 

6? 33 » 45 » 

99 23)» 46 >» 

12? 12 35» 4.» 

On le voit, les degrés supérieurs s'avancent en Suede avec une 

vitesse croissante, tandis qu'en Russie ils vont avec une vitesse presque 
constante. | 
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Ja years ago, or 1878, while travelling among the snowy peaks of 
California's Sierra Nevada, my attention was attracted to a smale lim- 
icolide Oligochæte, which I at first sight easely recognized as new and 
interesting. I was at the time not armed with any microscope or even 
stronger lens, and could therefore not even preliminary study its vascular 

system, and specimens which I attempted to preserve alive until my 

arrival to the plains, died unfortunately already on the second day after 
captivity. 

The worm was found in a small rapidly flowing spring, which for 
9 months of the year must certainly remain icebound and whose waters 
for the three remaining months never could have attained a temperature 
of much over 40° Fahr. 

The few specimens which I preserved in alcohol proved upon 
examination to belong to a worm, whose many new and remarkable 
features placed it in an entirely isolated systematic position among the 
Oligochæta. To investigate the vascular system of the same I had no 
other choice than to return the following year to the high Sierra-Crests 
and, better provided with instruments, work out the circulatory part of 
the anatomy on the spot. This successfully done the rest of the ana- 
tomy was studied from dissections of alcoholic specimens. 

In the following I will first shortly characterize the Family and 
genus and afterwards more minutely present the anatomical character- 
istics and compare them with those of other nearly related families. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 



2 Gustar Eisen, 

ECLIPIDRILIDJE. Fam. nov. 

Vascular system consists of two primary longitudinal vessels: one 
ventral vessel not pulsating, and one dorsal vessel pulsating. 

Generative system. The efferent ducts are not connected with the 
testes, and their free interior extremities are not furnished with any 
efferent funnels, but here considerably elongated and enclosing a sack- 
like Vesicula seminalis or male seminal receptacle. The atrium of the 
efferent duct is furnished with 3 minute openings for the entering of the 
spermatozoa. The oviducts are two, not directly connected with the 
efferent duct, nor invaginated by the same. 

The spines are entire, occur in pairs of 2, of which 4 in every 
segment, as in the families of Tubificidæ and Lumbrieulide. 

ECLIPIDRILUS nov. gen. 

The dorsal vessel is weakly pulsating not furnished with any hearts 

and not branching. 
The ventral vessel is not pulsating but branching in the first seti- 

gerous segment of the body. 
The lateral or secondary vessels are partly gastric, partly peri- 

gastric, but both kinds are not found originating in the same segments. 
The dorsal and ventral vessels are not re by secondary vessels 
in the 30 odd last segments of the body. 

The two efferent ducts are found in the 9" setigerous segment, 
and extends backwards to the 14" segment or so. An exterior penis 

present. 

The two oviducts in the 9" segment and opening between the 9% 
and 10" setigerous segments. 

The ovaries in 3 pairs, one each in the 8", 9" & 10" setigerous 

segments. 

The testes are amorphous, one paire in the 10" to 13" setigerous 

segments. 

As yet only a single species is known, viz: 
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ECLIPIDRILUS FRIGIDUS n. sp. 

Vascular system. ‘The dorsal and ventral longitudinal vessels are 
of nearly the same size, the former only is pulsating. The ventral vessel 
is forked in the first setigerous segment of the body, the dorsal vessel 
is entire, connecting with the two forks of the ventral vessel in the ce- 
phalic lobe (Pl. I. fig. 2. D. v. & v.v.) 

The secondary or lateral vessels are of two kinds viz.: 
a. perigastric, situated in the perigastric cavity of the body, and 
b. gastric, situated on or close to the alimentary canal. 

The perigastric vessels are of two kinds, viz.: 

1. Connecting perigastric vessels, and 
2. free perigastric vessels. 

The connecting perigastric vessels are found in the anterior seg- 

ments of the body, connecting the two principal longitudinal vessels. 
One pair is found in the buccalie-segment and one pair each in the nine 
first setigerous segments. (Pl. J. fig. 2. p.v). The two last connecting 

perigastrie vessels, originating respectively in the 8" & 9" setigerous seg- 
ments, are considerably longer than the rest and furnish blood both to 
the generative and copulative organs. They are also not confined to 

their respective segments but exteud considerably backwards, sometimes 
as far as to the 10" or 14" segment. The anterior pair is the shortest, 
and extends only to the 10" segment, while the pair originating in the 9'^ 
segment extends as far back as the 14" segment or as far as the sexual 
organs reach. In the 10" and following posterior segments, no connecting 
perigastric vessels are found. None of these connecting perigastric vessels 
are dilated to hearts, but all are slightly pulsating, the anterior ones 
more so than the posterior ones (fig. 2). 

The free perigastric vessels are dorsal and found in the 30 odd 
posterior segments, two pair in every segment, emitted from the pulsat- 
ing dorsal vessel, and also themselves slightly pulsating. As to the form, 
they are short, thick, and all more or less imperfectly forked or branched. 
Their inner end is free, and does not connect with the ventral vessel, 
Elfe. 3. pv.). 

Of the gastric vessels one pair is found in every segment, which 
does not contain any perigastric vessels: The gastric vessels run along 
side the alimentary canal and connect the ventral and dorsal longitudinal 
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vessels with each other. Between these gastric vessels we find a perfect 
net of tertiary rectilinear vessels, running in and on the layers of the 
alimentary canal. (Pl. L fig. 2. g. v. p. & g. v. s.). 

From the head backwards we therefore meet with the following 
secondary vessels: In the first segments inclusive the 9* only connect- 
ing perigastric vessels, one pair in every segment. From the 10" segment 
and backwards gastric vessels between which a perfect net of rectilinear 

secondary gastric vessels. In the 30 odd last segments we find only 
free perigastric vessels, 2 pairs in every segment, none of which is 
connected with the ventral vessel. 

Thus the vascular system of Eelipidrilus, however characteristic, 

does greatly resemble the same system in Tubificidæ and Lumbriculide. 
The most characterizing feature is the presence of only one pair of 
secondary vessels in every segment except the 30 last ones. In most 

genera of the above families we generally find both gastric and periga- 
gastrie vessels in the same segment. In Eelipidrilus, this is never the case. 

An other prominent feature is the unusual length of the peri- 
gastric vessels in the 8" & 9" segments. A somewhat similar elongation 
of the perigastrie vessels is also found in Telmatodrilus‘) in the family 

of Tubificidæ. In this genus however the perigastrie vessels are confined 
to their proper segments, performing however the same duty, viz: the 
furnishing of blood to the sexual organs. 

The forking or imperfect feathering of the posterior perigastrie 
vessels, is also found in Phreatothrix Vejd."). But in this worm, as in all 
other genera of Tubifieide and Lumbriculidæ, the ventral and dorsal 

vessels are always connected by secondary vessels. 
The blood is redish yellow and sufficiently bright to appear through 

the body wall. Even for the unarmed eye the ventral vessel appears 
as a red continual streak, from which sometimes even the secondary 
vessels are seen branching. 

The alimentary canal is extremely simple. It consists merely of 

a simple duct, similar to that of Tubifieide. In the 5 first setigerous 
segments the duct is pellucid, but in the following segments it is covered 
with dark opaque glands, similar to those so often found in near related 

families. 
The nervous system of Eelipidrilus presents no very distinct char- 

acteristics. The two ventral nerve cords, which together form the ventral 

1) Bihang. K. Svenska Vet.Akad. Handl. Bd. 5. N. 16. pag. 8. 

2) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. pag. 541 etc. 
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nervetrunc, are as in Telmatodrilus connected by numerous anastomosing 
commissures of the same width, or wider even than the cords themselves. 

(Pl. II. fig. 8). The cephalic plexus forms a cephalic ganglion in size and 
form very similar to that of Rhynchelmis*) and Ocnerodrilus*). The em- 

argination of its frontal margine is rather slight, but the posterior lobes 
are plain and projected. The nuclei and nucleoli of the cephalie ganglion 

are large and distinct and rather closely packed. No lateral or second- 
ary nerves are projected either from the ventral trunc or from the ce- 

phalie ganglion. 
Generative system. The sexual organs are of two kinds viz: Ge- 

nerative and Receptive. 
The Generative organs are either 

male, or festes, or 

female, or ovaries. 
The Receptive organs are also 

male, or efferent ducts, or 
female, or oviducts and 

receptacles. 

The testes consist of two large sacklike and amorphous bodies, 
situated in the segments 9" to 13" incl, one on each side of the body, 
and entirely covering the other sexual organs in the same segments. 
gm p. 1. t). 

Similar testes are found both in Tubificidæ and Lumbrieulide. ln 

the former family in Spirosperma feroz?) in the latter in Aynchelmis *) 
and Phreatothrix 5. 

The testes contain numerous cysts of spermatozoa, but no free 
ones. Each such cyst consist of a globular body, attached to, or tap- 
ering to a round wedge-shaped tail. This body is covered with smaller 
globules full of a granulated, oily matter, among which cellnuclei res- 
embling bodies are intermixed. The tail of this spermatozoa-cyst is 
sometimes straight, sometimes bent, and is always covered by globules, 
which are either partly separate, or which run together forming beauti- 
fully elevated ridges. (Pl. I. fig. 7.). These ridges are either transversal, 
spiral, or longitudinal, and separated by fields of equal size and regular 

1) Zeitschr. W. Zoologie. Bd. XXVII, pag. 332. 

2) Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. vol. X, N:o 10. 

3) Bihang. K. Svenska Vet.Akad. Handl. Bd. 5. N. 16. 

3) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. p. 332. 

5) Zeitschr. f. W. Zoologie. Bd. XXVII. p. 541. 
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form. The regularity and beauty of this structure can only be compared 
with that of skeletons of certain Diatomes. These spermatozoa-cysts are 
not unlike the spermatophores of Tubifieide. 

The ovaries occur in 3 pairs and are of very diminutive size. 
(Pl. I. fig. 1.; Pl. IL fig. 11). The anterior pair is found in the 3" seg- 
ment, attached to the dissipiment between this and the 4" segment. 
The second pair is similarly found in the 9" segment, attached to the 
dissipiment between the same and the 8 segment. The last or 3" pair 
is found in the 10" segment, attached to the dissipement between the 
same and the 9" setigerous segment. 

The form of the ovary is variable, still the ovaries of the same 
pair is mostly of the same shape, sometimes resembling a bagpipe, 
sometimes again more like a complicated S. The matured ova are always 
situated at the free margine of the ovary, but even they are of such 
diminutive size, that they even when fully developped are only 2 or 3 
times larger than the smallest ovula in the ovary. 

As oviducts (Pl. I. fig. 6 & 1) I consider two very minute and 

extremely delicate organs, of a shape somewhat similar to the oviducts 
of the genera of Zumbriculide, and which are situated in the 9" segment. 
The exterior porus of the oviduct is found between the segments 9 & 10, 
in a line between the spines and the porus of the efferent duct (Pl. I. fig. 4. 
ovd.). The oviduct is funnel-shaped with a proportionately large globular 
and bladderlike interior orifice. This latter is not furnished with vibrating 
cilia, which are wholly restricted to the interior tube of the organ. 

The receptacle (Pl. I. fig. 1 & Pl. II. f. 12) consist of two large 

chitinous bodies, situated in the 8" setigerous segment, and whose ext- 
ernal porus opens a little behind the spines of that segment. Each re- 
ceptacle consists of two distinct parts, the interior of which is inflated 
and egglike, — the receptacle proper — and one more narrow tubelike 
part, connecting the former with the exterior porus of the organ. 

The receptacle shows a great similarity with the same organs of 
Tubifieide and Lumbriculidw. Its interior cavity is nearly always full of 
free spermatozoa with long and sharply defined tails. 

The efferent ducts are 2, of enormous size, occupying the segments 

9 to 14. The exterior porus of the duct is situated in the 9" segment 
just behind the ventral spines. Each efferent duct consists of two large, 

rather cylindrical, sacklike ducts of nearly equal size, which at the 
extremities are conneeted by a narrow, short tube, of the same general 
structure as the rest of the organ, except being surrounded by spiral 
muscles (Pl. II. fig. 13 & 14. spr). 
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The interior extremity of the ducts is free, suspended in the 
perigastric cavity of the body, but the exterior extremity is, as usual, 
attached to the body wall, and a part of it projects beyond the same 
forming a retractile exterior penis proper (fig. 13. p.). The longest 
of the two bags, which constitute the efferent duct, is the one directly 
connected with the body wall, and is nearer its interior end furnished 

with 3 very minute circular openings, through which the spermatozoa 

evidently enter. 
Inside and freely suspended within this exterior duct we find 

another interior one, of very much the same form and size as the former, 
only it is somewhat shorter, its exterior extremity being free and not 

attached to the body wall, nor being able to be projected through the 
same. This extremity is furnished with a large circular opening. The 
inner extremity of this interior duct ends blindly, and is always full of 
spermotozoa and serve accordingly as a true seminal vesicle, in which the 
spermatozoa are stored, before they are ejected through the sexual porus. 

The exterior duct consists of at least three different layers, one 

exterlor epithelial layer, one middle layer, much thicker than the others, 
consisting of heavy longitudinal muscles, and one interior membranous 
layer, which at the exterior extremity is separated from the two former 
ones and form by itself a pellucid membranous penis, at times found 
projected through the sexual porus. The two exterior ones of these 

layers connect directly with the body wall of which they seem to be a mere 
continuation. This structure of the exterior duct is the same throughout 
the organ, except at the narrow tube, which connects the two sacks 

(the seminal vescile and the atrium) which former is surrounded by 
numerous spiral muscles, very similar to those found in Camptodrilus ") 
(fig. 13 & 14 spr.). 

If we therefore consider the course a spermatozoon can take, after 
having escaped from the testes, we find that the efferent duct is most 
admirably adopted to the purpose of transmitting and storing spermatozoa. 
A spermatozoon after having entered the efferent duct, through one of 

the three small circular openings (or. flg. 13 & 14) passes down the 
exterior duct towards the sexual porus, but is on its way intercepted by 
the exterior opening of the inner duct(fig. 13 or. in.), and attracted by 
the ciliated epithelium of its inner surface, ascends through the exterior 
part of the duct (fig. 13 in) up through the narrow tube and is finally 
lodged in the seminal vesicle, and is here stored untill of future use. 

!) Preliminary Report on Tubifieide. Bihang till K. Vet.Akad. Handl. Bd. 5. N. 16. fig. 6. 
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The spiral muscles round the narrow tube, which can easely be contracted 
serve evidently to keep the spermatozoa in the seminal vesicle and 
prevent them from escaping in undue time. From the form and free 
suspension of the inner duct, it may easely ke seen that its free exterior 
extremity can be considerably extended clear down to the penis proper 
at the moment of copulation. 

The end of the penis is generally straight, slightly swelled, but is 

also found helixlike (fig. 13. p.). 
The total absence of efferent funnels is a characteristic of great 

value, not met with anywhere else in this class of worms, and which 

places Eelipidrilus in a decidedly isolated position. The general structur 
and arrangement of the generative organs as well as the simplicity of 
the ventral vessel etc. shows this worm to be a true limicolide oligoch- 

ete, and nearest allied to the families of Tubificide and Lumbriculide. 

The segmental organs are with certainty present in all the segments 
posterior to the 9" setigerous segment, but in the anterior segments I 
have not yet discovered them. "These organs are extremely delicate and 
consist of a long slender and simple tube, whose exterior porus is found 
just in front of the ventral spines and in a straight line drawn between 
the spines, the efferent duct, the oviduct and seminal receptacle of the 
same side (fig. 4). The interior end of each segmental organ is as usual 
projected into or through the dissipiment of each anterior segment. The 

neck of the organ is here considerably swelled, bottle like, and gland- 
ulous, and the orifice itself is surrounded by large and small globular 
and pellucid inflations. (Fig. 9). 

The spines are absent in the cephalic lobe and buccal segment, 
but in all the other segments, we find 8 spines in 4 pairs, as in Lum- 
briculidæ. The spines are slightly S shaped and their free ends entire, 

Habitat. Helipidrilus frigidus is as yet only found in the high 

Sierra Nevada of California at an altitude of 10,000 feet or more. It 
lives here in the bottom mud or more frequently yet among moss att- 
ached to rocks over which the cold or even icy water is constantly 
flowing at least during the warm season. The head end of the worm is 
generally burrowed in the mud or moss, and the tail freely vibrating in 

the water. 
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Explanation of the figures. 

ET. 

Eclipidrilus frigidus n. sp. 

The interior of the 6 to 14 setigerous segments showing the sexual organs in 

situ. The female organs are colored red, the male blue. 

OV. = ovary. 

rs. — seminal receptacle (female). 

ovd = oviduct. 

efd = efferent duct. 

tz — testes. 

v.s = seminal vesicle of the efferent duct (male). 

The testes which are overlying the sexual organs are represented as pellucid, 

which in reality they are not. 

The front part of the worm showing the vascular system. The pulsating vessels 

are colored red, the non pulsating blue. 

D. v. — dorsal vessel. 

V. v. — ventral vessel. 

g. V. p. = primary gastric vessels. 

g. V. S. = secondary gastric vessels. 

p. v. = perigastrie vessels. 

The setigerous segments are numbered 1 to 14. 

Some of the last segments of the body, showing the posterior part of the vas- 

eular system. 

D..v. — dorsal vessel. 

V. v. = ventral vessel. 

p. v. f. — free perigastrie vessel. 

Shematie view of the ventral side of the 8 to 11'" setigerous segments showing 

the exterior orifices of the generative and segmental organs. 

r. s. = orifice of seminal receptacle. 

alt= »  » efferent duct or sexual porus. 

ovd = orifice of oviduct. 

$. 0. = »  » segmental organ. 

sp. = spines. 

Two spines highly magnified. 

the oviduct, dito. 

Fig. 7. a. b. c. different kinds or aspects of spermatozoa-cysts. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2 
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Bla. 

Eelipidrilus frigidus n. sp. 

8. The cephalie ganglion, and the anterior part of the ventral nerve cord. 

Fig. 9. The interior extremity of the segmental organs. 

Fig. 10. Æclipidrilus frigidus, nat. size. 

Fig. 11. One of the ovaries. 

Fig. 12. One of the seminal receptacles. 

Fig. 13. The efferent duct, highly mgfd. 

p. — penis. 

b. w. — body wall. 

ex. — exterior duct. 

in. = interior duct. 

or. in = orifice of interior duct. 

or. — orifice of exterior duct. 

spr. — spiral muscles. 

stz. = spermatozoa. 

v. S. — seminal vesicle. 

sex. p. — sexual porus. 

Fig. 14. The middle part of the same, only more magnified, to show the different layers, 

and the orifices of the exterior duct. Letters as above. 

Fig. 15. The exterior extremity of the efferent-duct, showing the penis proper. 

Fresno, California, July 13 1880. 
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Se einiger Zeit mit Untersuchungen über die Cholalsäure und ihre 

Zersetzungsproducte beschäftigt, habe ich auch einige Oxidationsversuche 

mit Kaliumchromat und Schwefelsäure ausgeführt. Es stellte sich doch 

bald heraus, dass dieses Verfahren in so ferne ein ungeeignetes ist, als 

die Cholalsáure dabei als eine unlósliche, harzähnliche Schicht auf der 

Oberfläche sich ansammelt, da liegen bleibt und folglich nur schwierig 

einer gleichmässigen Einwirkung des Oxidationsgemisches ausgesetzt wer- 
den kann. Es schien mir desshalb vortheilhafter zu sein, die Cholalsäure 

in Eisessig zu lösen und diese Lösung allmählich mit einer Lösung von 
Chromsäure in Eisessig zu versetzen. In dieser Weise gelang es mir 
nun auch eine ganz gleichmässige Oxidation zu bewirken, und ich erhielt 
dabei auch als Hauptproduct eine neue Säure, die leicht in reinem Zu- 

stande dargestellt werden kann, und die ich vorläufig Dehydrocholalsäure 
genannt habe. 

Bevor ich auf die Darstellungsmethode und die Eigenschaften 
dieser Säure des Näheren eingehe, mag es mir gestattet sein, erst Eini- 
ges über die zu meinen Oxidationsversuchen verwendete Cholalsäure zu 

bemerken. 
| Zur Darstellung der Cholalsäure wurde nur mit Alkohol von Schleim 
‚ gereinigte Rindsgalle verwendet. Die Galle wurde mit Baryt anhaltend 
. gekocht und das cholalsaure Barium 2 oder 3 Mal aus Wasser umkri- 
| stallisirt. Die aus dem Bariumsalze mit Salzsäure ausgeschiedene Cholal- 
, säure wurde darauf 3—4 Mal aus siedendem Alkohol umkristallisirt. Die 

so gewonnene, schön kristallisirende Cholalsäure war rein weiss und 
selbst grössere Mengen ihrer warm gesättigten, alkoholischen Lösung 
waren ebenso farblos wie destillirtes Wasser. Ich bemerke dies’, weil 

die Lösung einer nicht wirklich, sondern nur scheinbar, ganz reinen und 

| weissen Cholalsäure einen Stich ins’ Gelbliche hat. 
Noya Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 
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Von der zu meinen Oxidationsversuchen verwendeten Cholalsäure 
habe ich auch bei mehreren Gelegenheiten Proben, welche von verschie- 
denen Darstellungen stammten, der Elementaranalyse unterworfen und 
dabei Zahlen erhalten, welche mit der von STRECKER gefundenen Zusam- 
mensetzung der Cholalsáure gut stimmten. Die verwendete Cholalsáure 
muss also als rein angesehen werden. 

Zwei Mal habe ieh auch solche Cholalsüure genau nach den An- 

gaben Tappeiners mit Kaliumchromat und Schwefelsäure oxidirt. Zu 
jedem Oxidationsversuche wurden 25 Gr. Cholalsäure verbraucht, und ich 
erhielt dabei nur resp. 0,045 und 0,087 Gr. einer in Wasser nicht löslichen 
Bariumverbindung, die wahrscheinlich Bariumseife war. Es wurden also in 
diesen Versuchen hóchstens kaum sicher nachweisbare Mengen von fetten 
Säuren abgespalten. Ich führe nicht diese Beobachtung als einen Beweis 
gegen die Richtigkeit der Angaben TAaPPEINERS an — denn die Zahl der 

Versuche ist dazu eine gar zu kleine — ich will hiermit nur zeigen, dass 
die zu meinen Oxidationsversuchen benutzte Cholalsáure eine ganz reine, 
namentlich eine von festen fetten Säuren freie gewesen ist. 

Bei meinen Oxidationsversuchen mit Cholalsäure ging ich gewóhn- 
lich von einer 10—15-procentigen Lösung dieser Säure in Eisessig aus 
und setzte zu dieser Lösung allmählich aus einer Bürette eine ebenfalls 
10-procentige Lösung von Chromsäure in Eisessig. Die Cholalsäure- 
lösung hatte dabei anfänglich Stubentemperatur, 13—18°C; aber schon 
nach Zusatz von den ersten 5—10Cc Chromsäurelösung stieg die Tem- 
peratur um einige Grade. Die Lösung wurde dabei erst bräunlich oder 
bräunlich grün und allmählich rein grün. Nach jedem neuen Zusatze 
von Chromsáurelósung erwärmt sich das Gemisch; wenn man aber von 
der Chromsäurelösung jedesmal nur 5—10 Ce zusetzt und nóthigenfalls 
vor jedem neuen Zusatze die Temperatur erst um einige Grade sinken 

lässt, kann leicht ein Steigen der Temperatur über 40—50°C verhindert 
werden. Unter diesen Versuchsbedingungen geht die Oxidation sehr ruhig 
von Statten, und es können 50—75 Gm Cholalsäure, wenn man sie auf 
mehrere Glaskélbchen mit je 10—15 Gm vertheilt, im Laufe von etwa 
einer Stunde oxidirt werden. Die Versuchsflüssigkeit bleibt dabei ganz 
klar, es findet gar keine sichtbare Entwickelung von Kohlensäure oder 
anderen Gasen statt,und nur in dem Falle, dass die angewandte Cholal- 
süure nicht vorher durch anhaltendes Trocknen ganz vollständig von 
Alkohol befreit worden ist, tritt dabei ein unverkennbarer Geruch nach 

Essigæther auf. 
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Wenn die Oxidation beendet ist, was durch eine bleibende gelb- 
liche Nüance der braungrünen oder violetten Flüssigkeit und kein weiteres 

Ansteigen der Temperatur bei Zusatz von mehr Chromsäure sich kund 
giebt, mischt man die Lösung unter Umrühren allmählich mit dem mehr- 
fachen Volumen Wasser. Es scheidet sich dabei in reichlicher Menge 
die neue Säure in sehr kleinen, zu Drusen vereinigten Nadeln aus. 

Es ist gut von den nun genannten Versuchsbedinguugen nicht sehr 

abzuweichen. Bei einer Temperatur über 60—70°C wird nämlich die De- 
hydrocholalsäure ziemlich leicht weiter oxidirt und dabei ein unreines 
Product gewonnen. Geht man umgekehrt von einer niedrigeren Tempe- 

ratur aus und lässt man die Oxidation, wie ich dies, um eine grössere 

Ausbeute zu gewinnen, einige Male versucht habe, bei einer möglichst 
niedrigen Temperatur von Statten gehen, so erhält man, statt der leicht 
kristallisirenden Dehydrocholalsäure, ein amorphes, zähes, harzähnliches 
Product, welches entweder ein Gemenge von Dehydrocholalsäure mit 
nicht oxidirter Cholalsäure oder auch eine andere, weniger stark oxidirte 

Säure ist. Um möglichst reine Dehydrocholalsäure zu gewinnen ist es 
also gut, die Oxidation bei einer Anfangstemperatur von + 15 à 18°C 
vorzunehmen und während der Oxidation die Temperatur nicht + 50°C 
übersteigen lassen. 

Die, wie oben gesagt, durch Verdünnung mit Wasser ausgeschie- 

dene, auf Leinwand oder ein Papierfiltrum gesammelte Säure wird erst 
mit Wasser gewaschen. Dabei wird sie nie ganz weiss sondern hat im- 
mer einen von Chromoxidhydrat herrührenden Stich ins’ Violette. Die 

Süure wird desshalb in Wasser mit Hülfe von überschüssigem Alkali ge- 
löst, die Lösung zum Sieden erhitzt und das dabei sich ausscheidende 
Chromoxidhydrat abfiltrirt. Das Filtrat wird nach dem Erkalten mit Es- 
sigsäure gefällt und die nun weisse Säure mit Wasser gewaschen. Wird 
nun diese, gewaschene Säure mit Wasser gekocht und siedend heiss 
filtrirt, so scheidet sich die in kaltem Wasser sehr schwerlösliche Säure 

beim Erkalten in blendend weissen, feinen, mit unbewaffnetem Auge sicht- 
| 
| baren, oft zu Drusen gruppirten Nadeln aus. Auf ein Filtrum gesammelt 
bildet die so gereinigte Säure eine seideglünzende Haut oder cholesterin- 
ähnliche Masse. 

Noch sicherer erhält man doch die Säure rein, wenn man von dem 

Kalksalze ausgeht. Dieses Salz ist schwerlöslicher in warmem Wasser als 
in kaltem und scheidet sich desshalb aus, wenn die nicht zu verdünnte 
Lösung des Alkalisalzes in Wasser mit CaCl,-lósung versetzt und darauf 
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gelinde erwärmt wird. Aus diesem Salze kann die Dehydrocholalsäure 
leicht frei in alkoholischer Lösung gewonnen werden, wenn das Salz mit 
Salzsäure und einer genügenden Menge Alkohol versetzt wird. Die fil- 
trirte, klare, alkoholische Lösung wird darauf unter stetigem Umrühren 
mit viel Wasser verdünnt, wobei die Säure in feinen Nadeln sich aus- 
scheidet und durch Waschen mit Wasser leicht ganz rein gewonnen 
werden kann. 

EIGENSCHAFTEN UND ZUSAMMENSETZUNG DER 

DEHYDROCHOLALSÄURE. 

Die reine Säure kristallisirt aus wässriger wie aus. alkoholischer 
Lösung in feinen, oft zu Drusen oder Rosetten gruppirten Nadeln, die 

bei mikroskopischer Prüfung im Allgemeinen als sehr feine, 4-seitige 
Prismen sich erweisen. Die Säure enthält, gleichgültig ob sie aus Wasser 
oder Alkohol kristallisirte, kein Kristallwasser. 

Die Säure löst sich, wie oben gesagt, ziemlich leicht in warmem 
Wasser, während sie in kaltem Wasser sehr schwerlöslich ist. Nach meinen 

Bestimmungen erfordert bei + 15°C 1 Gm Säure zur Lösung etwa 3000 
Gm Wasser. 

In warmem Alkohol löst sich die Säure leicht; in kaltem Alkohol 

ist sie verhältnissmässig schwer löslich und scheidet sich desshalb beim 
Erkalten der alkoholischen Lösung (in Gruppen von feinen Nadeln) aus. 
Nach meinen Bestimmungen lösen bei + 15°C 100 Ce Alkohol von 97 
Vol.pret etwa 1 Gm (richtiger 0,95 Gm) Dehydrocholalsäure. 

In kaltem Aether scheint die Säure noch schwerlöslicher als in 

Alkohol zu sein. 
Wie die Cholalsäure dreht auch die Dehydrocholalsäure die Ebene 

des polarisirten Lichtes nach rechts. Wegen der grossen Schwerlöslich- 
keit der Säure in Wasser oder kaltem Alkohol konnte indessen die spe- 
cifische Drehung nicht mit genügender Schärfe bestimmt werden. 

Während die Cholalsäure gleichzeitig bitter und süss schmeckt 

hat die Dehydrocholalsäure dagegen einen rein und intensiv bitteren 
Geschmack, ohne süsslichen Nebengeschmack. 

In concentrirter Schwefelsäure löst sich die Dehydrocholalsäure 
leicht, besonders beim Erwärmen, zu einer gelben oder orangefarbenen 
Flüssigkeit, welche weniger stark als eine Cholalsäurelösung derselben 
Concentration fluorescirt. 



UÜEBER DEHYDROCHOLALSÄURE. 5 

Zu der Perrenkorerschen Gallensäureprobe verhält sich die De- 
hydrocholalsáure durchaus negativ. Mit Schwefelsäure und Zucker giebt 
sie nämlich nur eine erst gelbe, dann braungelbe oder dunkelbraune, zu- 
letzt schwarzbraun werdende Lösung. Selbst bei der allergróssten Vor- 
sicht ist es mir noch nie gelungen mit der Dehydrocholalsüure die Spur 
einer PETTENKOrERschen Reaction zu erhalten. 

Die Analysen der freien Säure, wie auch ihrer Salze und Aether 
führen zu der Formel C,.H,,0,. Da man nun gewöhnlich der Cholalsäure 
selbst die Formel C,,H,,0, giebt, eine Formel, mit welcher auch die 
Analysen der von mir zur Darstellung von Dehydrocholalsäure ange- 
wandten Cholalsäure stimmen, muss gewiss obige Formel für die Dehy- 
drocholalsäure auffallend erscheinen. Schon aus diesem Grunde habe ich 
desshalb auch, um ganz sicher zu sein, ziemlich viele Analysen von De- 

hydrocholalsäure verschiedener Darstellungen und Fractionen ausgeführt. 
Hierzu kommt noch, dass es in jedem Falle, wo ich zur Darstellung von 

irgend einem Derivate der Dehydrocholalsäure ging, mir dringend nóthig 
erschien, zuerst durch eine besondere Analyse die Reinheit der angewandten 
Säure festzustellen. Von diesen Umständen rührt es her, dass ich hier 
eine anscheinend unnóthig grosse Zahl von Analysen mittheilen kann. 

Analysen von Dehydrocholalsáure : 

Je 1) Die Säure, aus siedendem Wasser kristallisirt, wurde zuerst 

über Schwefelsäure und dann bei 110°C getrocknet. Es fand dabei keine 
Gewichtsabnahme statt. Die Säure wurde mit Bleichromat und vorge- 
legtem kórnigen Kupferoxid verbrannt. 

0,2778 Gm Substans lieferten 0,2182 Gm Wasser = 8,72 ”/, H 

» » Umso STOR NE 

Je 2) Diese Säure war ebenfalls aus Wasser in Kristallen erhalten 
und bei 100°C getrocknet: 

0,2918 Gm Säure lieferten 0,236 Gm H,O = 8,98 °/,H 

07723: Gm (COS 72,17 ,C: 

A 3) Dehydrocholalsäure, aus siedendem Wasser kristallisirt, wurde 
erst über Schwefelsäure und dann bei 110°C getrocknet. Es fand dabei 
keine Gewichtsabnahme Statt. 

0,2731 Gm Säure, wie gewöhnlich mit Bleichromat verbrannt, 

lieferten 0,212 Gm H,O = 8,62°/,H. 

0,720 Gm CO, =71,9°/,C. 
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A 4) Aus siedendem Wasser kristallisirte Dehydrocholalsäure bei 
115°C getrocknet. : 

0,329 Gm lieferten 0,258 Gm H,O = 8,71°/,H. 
0,869 Gm CO, =72,04°/,C. 

.& 5) Wie die vorige dargestellt, über Schwefelsäure getrocknet. 
0,3198 Gm lieferten 0,2515 Gm H,O = 8,73°/ 

0,843 Gm CO, = 71,89°/,C. 

NM 6) Dehydrocholalsäure aus siedendem Alkohol von 97 °/, kristal- 
lisirt, erst über Schwefelsäure und dann bei 110—115°C getrocknet. Die 

Gewichtsabnahme betrug dabei für 0,565 Gm Säure nur 0,001 Gm und die 
Süure war also als wasserfrei anzusehen. 

0,3226 Gm Säure, wie gewöhnlich mit Bleichromat ver- 
brannt, gaben 0,252 Gm H,O = 8,67 ",H. 

0,853 Gm CO, =72,14 9/50: 

JS 7) Dehydrocholalsäure, aus siedendem Alkohol kristallisirt und 
bei 100—110°C getrocknet. 

0,267 Gm Säure gaben 0,216 Gm H,O = 8,98 */, H. 

0,7034 Gm CO, = 71,84 °/, C. 

Je 8) Eine 2:te Fraction derselben Säure ebenfalls aus alkohol kri- 

stallisirt und bei 110°C getrocknet. 

0,3124 Gm Säure lieferten 0,2477 Gm H,O 
0,8231 Gm CO, 

8:80 EE 
11,85: / 00€ Il 

Je 9) Diese Säure wurde in der Weise umkristallisirt, dass die 

siedend heisse alkoholische Lösung mit so viel warmem Wasser verdünnt 
wurde, dass die Lösung stark opalisirend war. Diese Lösung liess ich 
dann möglichst langsam erkalten, wobei die Säure in Büscheln von lan- 
gen Nadeln sich ausschied. Die Säure wurde bei 110°C getrocknet und 
nahm dabei einen schwachen Stich ins’ Gelbliche an. 

0,316 Gm Säure gaben 0,2485 Gm H,O = 8,73°/,H. 

0856 Gm CO, = (2555/57 

.& 10) Diese Säure war wie die vorige durch Zusatz von. Wasser 

zu der siedend heissen alkoholischen Lósung in Kristallen erhalten. Sie 

wurde bei 110°C getrocknet. 

0,4147 Gm Substanz lieferten 0,3235 Gm H,O = 8,66 °/,H. 
1,094 Gm CO, = 71,95 ?/,C. 

| 
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% 11) Die Dehydrocholalsäure wurde aus dem reinen, in viel Wasser 

gelösten Natriumsalze durch Essigsäurezusatz ausgefällt, gründlich mit 
Wasser gewaschen und darauf bei 100—110°C getrocknet. 

0,2695 Gm Säure lieferten 0,2133 Gm H,O = 8,79 "/, H. 

O38 im" 609: — 72:189 (9 

.& 12) Diese Säure wurde ebenfalls aus dem Natriumsalze darge- 

stellt und zwar auf folgende Weise. Aus der wässrigen Lösung wurde 
das Natriumsalz durch Eintragen von feingepulvertem Natriumsulfat ge- 
rade wie eine Lösung von Schweinegalle gefällt. Der Niederschlag wurde 
mit gesättigter Glaubersalzlösung gewaschen, dann ausgepresst und darauf 
in absolutem Alkohol gelöst. Die filtrirte, alkoholische Lösung wurde 
darauf zur Trockne verdunstet, der Rückstand in viel Wasser gelöst, aus 
dieser Lösung die Dehydrocholalsäure mit Essigsäure ausgefällt, genau 
gewaschen und endlich aus Alkohol umkristallisirt. Die über Schwefel- 
säure getrocknete Säure lieferte bei Verbrennung mit Bleichromat fol- 
gende Zahlen: 

0,404 Gm Säure gaben 0,317 Gm H,O = 8,71 °/, H. 
1,068 Gm CO, = 72,09 °/, C. 

NM 13) Die Säure wurde aus dem. kristallisirten Kalksalze mit Salz- 
süure und Alkohol frei gemacht und aus siedendem Alkohol umkristalli- 
sirt. Zuletzt wurde die Säure bei 120°C getrocknet. 

0,3671 Gm Säure gaben 0,2886 Gm H,O = 8,73 °/, H. 

0,9705. Gm €60,05 922 5101/20. 

JM 14) Die Säure wurde wie die vorige aus dem Kalksalze darge- 

stellt, aus Alkohol umkristallisirt und bei 110°C getrocknet. 

0,3336 Gm lieferten 0,2594 Gm H,O = 8,63°/,H. 
0,8815 Gm CO, = 72,06 °/%C. 

Des leichteren Uebersichtes wegen lege ich hier sämmtliche von 
mir gefunden Zahlen tabellarisch dar. 

i16. Hr O. 
1) 72,05 °/, 87232], WS) eye 

2) (217 8,98 18,85 

3) 71,90 8,62 19,48 
4) 72,04 * 8,71 19,25 

5) 71,89 8,73 19,38 

6) 72,14 8,67 1919 
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7) 71,84 */, 8,98 °, 19,18 °/, 
8) 71,85 8,80 19,35 
9) 72,15 8,73 19,12 

10) 71,95 8,66 19,39 
11) 72,18 8,79 19,03 

12) 72,09 8,71 19,20 

13) 72,10 8,73 19,17 

14) 72,06 8,63 19,31 

Mittel Bose! 8,75 */, H. 19,22 */,0. 

Die nun angeführten procentischen Zahlen führen, mit den unten 
für die Salze und Aether mitgetheilten Zahlen zusammengehalten, zu der 
Formel C,,H,,O,. 

Diese Formel verlangt: 
Berechnet. Gefunden. 

(250500 Tips 72,03 

läka Bs 8,65 8,75 

0, = 80 19,24 19,22. 

Weniger gut stimmen diese Zahlen mit einer Säure, welche wie 

die Cholalsäure C,, enthält. Am besten stimmen wohl die Analysen in 
diesem Falle mit der Säure C,,H,,O,. Diese Säure verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

Cy, = 288 71,64 72,03 

läka = oe 8,45 8,75 
Ce 230 19,91 19,22. 

Wie man ersieht stimmt diese Formel weit weniger gut mit den 
gefundenen Zahlen, und der Dehydrocholalsäure muss also die Formel 
C,,H,,0, gegeben werden. 

SALZE DER DEHYDROCHOLALSAURE. 

Wie die Cholalsäure scheint auch die Dehydrocholalsäure einbasisch | 
zu sein. Die Salze mit Kalium, Natrium, Calcium, Barium, Kupfer und | 
Blei kristallisiren leicht. Das Silbersalz dagegen habe ich nur unvoll- 
ständig kristallisirt erhalten, und es schwärzt sich dieses Salz beim 
Trocknen über Schwefelsäure so leicht, selbst im Dunkeln, dass ich es 

nicht analysiren konnte. 
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Alkalisalze der Dehydrocholalsäure. Wie die Cholalsäure bildet auch 
die Dehydrocholalsäre mit Kalium oder Natrium Salze, die in Wasser und 
Alkohol leicht löslich, in Aether dagegen unlöslich sind. Aus einer con- 

centrirten, wässrigen Lösung scheiden sich die Salze bei langsamem Ver- 
dunsten in kleinen Drusen von feinen Nadeln aus. Aus der heiss gesät- 

tigten wässrigen Lösung scheidet sich das Salz beim Erkalten rasch als 

eine fast gallertartige Masse aus, die bei mikroskopischer Untersuchung 
aus lauter feinen Nadeln zu bestehen scheint. Concentrirt man die wäss- 
rige oder alkoholische Lösung der Alkalisalze auf dem Wasserbade rasch, 
so überzieht sich die Flüssigkeit mit einer aus lauter Nadeln oder Pris- 

men bestehenden Haut, und es treten in die Flüssigkeit Kristallbüscheln 
auf. Am schönsten können die Alkalisalze in Kristallen gewonnen werden, 
wenn die Lösung des Salzes in starkem Alkohol allmählich mit einem 
grossen Ueberschusse von Aether versetzt wird. . Es können bei diesem 
Verfahren die Alkalisalze der Dehydrocholalsäure gerade wie die PLATTNER- 
sche, kristallisirte Galle in Drusen von kleineren oder grösseren, bisweilen 
halbzolllangen Nadeln erhalten werden. 

Die Lösungen der Alkalisalze haben einen intensiv bitteren, am 
meisten an Schweinegalle erinnernden Geschmack, ohne süsslichen Ne- 
bengeschmack. Wie die Salze der Schweinegalle können sie auch mit 
Natriumsulfat ausgesalzen werden. In wässriger Lösung zeigen sie rechts- 
seitige Circumpolarisation. 

Von den Alkalisalzen ist bisher nur das Natriumsalz etwas ge- 
nauer von mir untersucht worden. 

Ich habe 2 Mal die specifische Drehung dieses Salzes in wässriger 
Lösung mit Hülfe von einem vorzüglichen Wirpschen Polaristrobometer 
bestimmt und dabei Folgendes gefunden. 

Eine Lösung, welche in 100 Ce 10,018 Gm dehydrocholalsaures 
Natrium enthielt, zeigte als Mittel von 16 Ablesungen in den 4 Quadran- 

ten bei +16°C für Natriumlicht die Drehung + 8°,21, in einem Rohre von 
0,3 Meter Länge beobachtet. Daraus berechnet sich: 

(D = «27*31. 

Eine andere Lösung, welche in 100 Ce 14,64 Gm  Natriumsalz 

enthielt, zeigte in einem Rohre von 0,3 Meter Länge bei Natriumlicht 
beobachtet als Mittel von 14 Beobachtungen bei + 16°C die Drehung 
+12°,28. Daraus berechnet sich: 

(«)D = +27°,96. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. [S 
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Als Mittel von Diesen Bestimmungen berechnet sich also für das 
dehydrocholalsaure Natrium in wässriger Lösung die specifische Drehung: 

(a)D = + 275,64. 

Für das cholalsaure Natrium in wässriger Lösung hat Hopps- 
SEYLER! die specifische Drehung («)D = +26° gefunden, die also derje- 

nigen des dehydrocholalsauren Salzes nahe kommt. 
Der Gehalt des Salzes an Natrium wurde 3 Mal bestimmt und 

dabei folgende Zahlen gefunden: 

a) 0,469 Gm dehydrocholalsaures Natrium lieferten: 

0,075 Gm Na,SO, = 5,18°/, Na. 

b) 0,372 Gm Salz lieferten: 

0,059 Gm Na,SO, = 5,13°/, Na. 

c) 0,612 Gm Salz lieferten: 

0,098 Gm Na,SO, = 5,17 ?/, Na. 

Berechnet. Gefunden. 

. : là a. b. C. 

O,, Hi, Na g 5.25 "/, 5,18 % 5,13% 5,17 o- 

Das Calciumsalz, C.,H.,CaO,,, 
zustellen, dass ich die freie Sáure in Kalkwasser bei Stubentemperatur 
löste, das überschüssige Kalkhydrat mit Kohlensäure entfernte und end- 
lich das klare Filtrat zum Sieden erhitzte. Es fiel dabei eine reichliche 
Menge eines in Nadeln kristallisirtes Salz aus, aber ich konnte keine 
Verbindung mit constantem Kalkhalte gewinnen. 

Ich schlug desshalb ein anderes Verfahren ein, welches ebenfalls 
auf die geringere Löslichkeit des Salzes in warmem als in kaltem Wasser 
gegründet ist. Ich ging nämlich von dem in Wasser gelösten Natrium- 
salze aus, setzte zu einer nicht zu verdünnten Lösung dieses Salzes eine 
Chlorcaleiumlösung und erwärmte darauf nur auf etwa 40—50°C. Es schied 
sich dabei in reichlicher Menge das Kalksalz in feinen Nadeln oder 4- 
seitigen Prismen aus. Bei höheren Temperaturen, gegen 100"C, habe 
ich ein wasserfreies Salz gewonnen; bei niedrigeren Temperaturen da- 
gegen wahrscheinlich ein Gemenge von wasserfreiem und wasserhaltigem 

! Journal für praktische Chemie. Bd 89. 1853. 

suchte ich zuerst in der Weise dar- 
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Die Analysen von dem bei 110—115*C getrockneten Calciumsalze 

lieferten folgende Zahlen: 

a) 0,4704 Gm Salz lieferten: 

0,0301 Gm CaO = 4,56 °/, Ca. 

0,278 Gm Salz mit Bleichromat und Kaliumbichromat verbrannt 

lieferten: 0,2097 Gm H,O = 8,38 °/,H. 

0,7005 Gm CO, = 68,71°/,C. 

b) 0,6919 Gm Substanz lieferten: 

0,0444 Gm CaO = 4,58 "/, Ca. 

c) 0,8448 Gm Substanz lieferten : 

0,1413 Gm CaSO, = 4,91°/, Ca, 

d) 0,6918 Gm Substanz lieferten: 

0,0444 Gm CaO = 4,58 "/, Ca. 

Die Formel C,,H,,CaO,, verlangt: 
10 

Berechnet. Gefunden. 

a. b. (2: d. 

O,, = 600 68,96 "/, 68,71%, 
"m - 

H, = 70 8,04 %, 8,38%, 

Ca 40 4.59 9/, 4,56 */, 4,58% 491% 458% 

©, = 160 18,410, 18,35 */, 

Das Bariumsalz C,,H,,BaO,, kann in derselben Weise wie das Cal- 
ciumsalz dargestellt werden. Wegen der weit grösseren löslichkeit des 
erstgenannten Salzes muss indessen bei seiner Darstellung die Lösung 
weit concentrirter und die Temperatur im Allgemeinen auch eine hö- 

here sein. 
Das Bariumsalz kristallisirt in Rosetten von feinen Nadeln oder 

regelmässigen 4-seitigen Prismen. Daneben kommen auch in reichlicher 
Menge langgestreckte, 4-seitige, dünne Tafeln vor, deren Enden mit je 
2 schmalen Flächen abgeschnitten sind. Auch regelmässige 6-seitige, 
‘sehr dünne Tafeln sind nicht selten. 

Das Bariumsalz kristallisirt theils mit 1 Mol Kristallwasser, theils 

wasserfrei. Beide Salze können entstehen, wenn eine Lösung des Natrium- 
salzes, mit BaCl,-lósung versetzt, zum Sieden erhitzt wird. Die näheren 
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Bedingungen für die Entstehung des einen oder anderen Salzes konnte 
ich doch nicht ermitteln, und dem entsprechend erhielt ich auch meistens 
eim Gemenge von beiden. 

0,5254 Gm Substanz über Schwefelsäure getrocknet erlitten beim 
Erhitzen auf 110—120?" C eine Gewichtsabnahme von 0,0098 Gm, was einem 
Gehalte von 1,86%, H,O entspricht. 

1,06 Gm Substanz, über Schwefelsäure getrocknet, nahmen beim 
Erhitzen auf 110 —120*C um 0,0195 Gm ab, entsprechend einem Wasser- 
gehalte von 1,83 °/,. 

Die Formel C,,H,,BaO,, + H,O verlangt: 1,82 %/, HO. 
Der Gehalt an Barium wurde in 3 verschiedenen Præparaten be- 

stimmt und dabei folgende Zahlen gefunden. (Sämmtliche Præparate bei 
110-—120°C getrocknet). 

a) 0,9963 Gm Substanz lieferten: 

0,2407 Gm BaSO, = 14.20°/, Ba. 

b) 1,04 Gm Substanz lieferten: 

0,2102 Gm BaCO, = 14,04 */, Ba. 

c) 1,2157 Gm Substanz lieferten: 

0,293 Gm BaSO, = 14,17%, Ba. 

: < ; ; 
Die Formel C,,H,,BaO,, verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

(t. b. €. 

Ba 14,17 14,20 "/, 14,04 "/, 14,17 */, 

Das Kupfersalz, C.,H;,CuO,, + 1 HO, ist sehr schwerlöslich in Wasser 

und schlägt sich daher als eine amorphe, bläulich weisse Masse nieder, 
wenn eine sehr verdünnte, wässrige Lösung des Natriumsalzes mit einer 
ebenfalls sehr verdünnten Lósung von Kupfersulfat oder Acetat versetzt wird. 

Um dieses Salz, wenn möglich, in Kristallen zu erhalten, versetzte 

ich die siedend heisse Lósung des Natriumsalzes mit einer ebenfalls sie- 
dend heissen Lósung des Kupfersalzes. Es trat aber auch in diesem 
Falle sogleich eine reichliche, flockige, amorphe Füllung auf, die sogleich‘ 
abfiltrirt wurde. Das Filtrat wurde mit mehr Kupfersalz versetzt, bis es 
eine deutlich blaue Farbe angenommen hatte, und bei dem Erkalten 
schieden sich nun Kristalle zweierlei Art aus. Es traten nämlich einer- 



UEBER DEHYDROCHOLALSÄURE. 13 

seits Büscheln von anscheinend rein weissen Nadeln auf, und andrerseits 

setzten sich auch in ziemlich reichlicher Menge deutlich ausgebildete, 
mikroskopische, hellblaue Kristalle ab. 

Die weissen Kristalle glichen ganz der Dehydrocholalsäure; und 
bei einer genaueren Untersuchung zeigten sie sich auch als nur aus der 
freien Säure bestehend. Allem Anscheine nach hatte also in der siedend 
heissen Flüssigkeit eine Zersetzung stattgefunden, wobei einerseits freie 
Dehydrocholalsäure und andrerseits ein basiches Salz sich abgeschieden 
hatte. Die Analyse des amorphen, bläulich weissen Niederschlages be- 
stätigte nun in der That auch diese Voraussetzung. 

0,386 Gm bei 110°C getrocknete Substanz lieferten: 

0,0625 Gm CuO = 12,92 /, Cu. 

Die Zahlen stimmen mit der Formel C,,H,,CuO,, + CuO. 

Berechnet. Gefunden. 

Cu 13,03 %, 12,92 9/,. 

Die bläulichen Kristalle wurden mit Alkohol von anhängender 
Dehydrocholalsäure befreit, mit Wasser gewaschen, bei 110°C getrocknet 
und analysirt: 

a) 0,228 Gm Substanz lieferten: 

0,020 Gm CuO = 7,00 */, Cu. 

Nach den, in diesem ersten Versuche gewonnen Erfahrungen war 
es also bei Darstellung des Kupfersalzes nothwendig das Erwärmen gänz- 
lich zu vermeiden. In den folgenden Versuchen wurde desshalb auch 
die hóchst verdünnte Lósung des Natrium oder Kalksalzes kalt mit so 
viel einer verdünnten Kupferacetatlósung versetzt, dass sie eine deutlich 
blaue Farbe annahm ohne doch gefällt zu werden. Es sammelte sich 

bei diesem Verfahren allmählich im Laufe von ein oder ein paar Wochen 
auf dem Boden und den Wänden des Gefässes eine ziemlich grosse 
Menge von Kristallen, während gleichzeitig auch ein amörpher, bläulich 
weisser Niederschlag sich absetzte. Durch Abschlemmen konnten die Kri- 
stalle leicht von dem amorphen Niederschlage getrennt und geremigt werden. 

Das Kupfersalz kristallisirt entweder in kleinen, aber doch makro- 

Skopischen, schón ausgebildeten, 4-seitigen, blauen Prismen mit recht- 
winklig, schief oder von 2 Flüchen abgeschnittenen Enden oder auch in 
harten, aus kleinen Prismen bestehenden Drusen oder Krusten. Vollstän- 
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dig über Schwefelsäure getrockenet verlieren diese Kristalle beim Er- 
hitzen auf 110—120"C kein Wasser, aber die Analysen sprechen dafür, 
dass das Kupfersalz bei dieser Temperatur doch noch 1 Molekül Wasser 
zurückhält, welches erst bei höherer Temperatur unter gleichzeitiger 
Zersetzung des Salzes entweicht. 

Die Analysen der verschiedenen Præparate führten zu folgenden 
Zahlen. 

b) 0,3196 Gm Substanz, bei 110°C getrocknet mit Bleichromat 
verbrannt, lieferten: 

0,2283 Gm H,O 

0,7783 Gm CO, 

7,93%, H. 

66,41 /, C. 

0,5419 Gm Substanz bei 110°C getrocknet lieferten: 

0,0479 Gm CuO = 7,06 °/, Cu. 

c) 0,3295 Gm Substanz, bei 110°C getrocknet, lieferten, mit 
Bleichromat verbrannt, 

0,2241 Gm H,O = 7,89°/, H. 

0,8014 Gm CO, = 66,32°/, C. 

0,7132 Gm Substanz lieferten: 

0,063 Gm Cu07=77,0520.C0u. 

d) 0,460 Gm Substanz, bei 110°C getrocknet, lieferten: 

0,0315 Gm CuO = 6,86 °/, Cu. 

Die Formel C,,H,CuO, - 3H,O verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

a. b. c. d. 

20600 66,48 == 66,41 66,32 IRE 

läka = gi 7,86 — 1,93 7,89 — 

Cu =" 634 7,03 7,00 7,06 7,05 6,86 

O,,= 168 18,63 — 18,60 18,74 — 

Das Bleisalz, C,,H,,PbO, + 2H,O, ist fast ganz unlöslich in Wasser, 
und entsteht desshalb auch sogleich als ein reichlicher, weisser Nieder- 
schlag, wenn die Lósung irgend eines der in Wasser oder Alkohol lós- 
lichen Salze mit einer wässrigen oder alkoholischen Lösung von Blei- 
acetat gefällt wird. Der Niederschlag ist, wenigstens wenn er in wäss- 
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riger Lösung entsteht, oft zuerst amorph; bald aber wird er kristallinisch. 
Das Bleisalz kristallisirt in kleineren oder grösseren, schillernden, äusserst 
dünnen, unregelmässigen Schüppchen, die bei mehr regelmässiger Kri- 
stallisation als sechsseitige Tafeln sich erweisen. Wie das Kupfersalz 
scheint auch dieses Salz bei 110—120?C i Mol. Wasser zurückzuhalten. 
Dieses Wasser entweicht erst bei hóherer Temperatur; dabei bráunt sich 
das Salz, zersetzt sich; rasch und entwickelt zuletzt, wie die freie Säure 

und sämmtliche ihrer Salze, einen ambraähnlichen Geruch. 

Die Analysen des bei 110—115"C getrockneten Salzes ergaben 

Folgendes: 

a) 0,3386 Gm Substanz lieferten: 

0,2022 Gm EEO — 6,79%, H. 

02461200, = 57,542, ©. 

0,999 Gm Substanz lieferten: 

0,2907 Gm PbSO, = 19,87 °/, Pb. 

b) 1,4731 Gm Substanz lieferten: 

0,312 Gm PbO = 19,65°/, Pb. 

c) 0,9729 Gm Substanz lieferten: 

0,2049 Gm PbO = 19,54 °/, Pb. 

Die Formel C,„H,„PbO,+4H,0 verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

a. b. (£5 

C, = 600 57,36 57,34 — — 

läka = 7 6,78 6,79 — — 

1219 207 19,78 19,86 19,66 19,54 

Ox, = 168 16,08 16,01 — — 

AETHER DER DEHYDROCHOLALSÂURE. 

Der Dehydrocholalsäure-Aethylæther entsteht, wenn das trockne 
Bleisalz mit Jodæthyl in zugeschmolzenem Rohre auf etwa 120°C erhitzt 
wird. Die feste Masse wird mit warmem Alkohol extrahirt und die Lósung 
durch Filtration von unlóslichem Jodblei getrennt. Die genügend verdünnte 
alkoholische Lösung wird kalt in eine überschüssige Menge von höchst 
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verdünnter Sodalösung eingetragen, wobei der Aether sich ausscheidet, 

während etwa beigemente Dehydrocholalsäure als Alkalisalz in Lösung 

bleibt. . Der so ausgeschiedene, genau gewaschene Aether wird ausge- 

presst, in wenig, siedend heissem Alkohol gelöst und heiss filtrirt. Beim 

Erkalten scheidet sich der Aether in Kristallen aus. 

Der Dehydrocholalsäure-æthylæther ist unlöslich in Wasser oder sehr 

verdünnter Sodalösung. In Alkohol, besonders heissem, ist er löslich und 

kristallisirt aus letzterem in feinen Nadeln oder 4-seitigen, oft scharf 

zugespitzten Prismen. 

Die Analysen lieferten folgende Zahlen: Die Substanz stets bei 

100—115"C getrocknet. 

d) 

verbrannt. 

b) 

e) 

0,3329 Gm Substanz lieferten, wie gewöhnlich mit Bleichromat 

0,2752 Gm H,0 = 9,19 */, H. 

0,8905 Gm CO, = 72,95 C. 

0,3262 Gm Substanz lieferten: 

0,2652 Gm H,O = 9,03°/, H. 

OB Gm 002. 773.081 CO 

0,3012 Gm Substanz lieferten: 

0,242 Gm H,O = 8,96°/, H. 

0,8051 Gm CO, = 72,94°/, C. 

0,356 Gm Substanz lieferten: 

0,319 Gm H,O = 8,96°/, H. 

0,951 Gm CO; = 72,85% ©: 

0,347 Gm Substanz lieferten: 

0,284 Gm H,O = 9,08°/, H. 

0,9293 Gm CO, = 72,97°/, C. 

Die Formel C,,H,,(C,H,)O, verlangt: 

C,, = 324 

Es = 20 

(E EST efi 

Berechnet. Gefunden. 

a. b. e d. e. 

12,97 12,95 19,08 12,94 72,85" 72,97 

9,00 9,19 9,03 8,96 8,96 9,08 

18,03 17,86 17,89 18,10 18,19 17,932 
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Der Dehydrocholalsäure-Methylæther kann in ganz derselben Weise, 
wie der vorige, durch Erhitzen des Bleisalzes mit Jodmethyl gewonnen 
werden. Er ist löslich in Alkohol, besonders in warmem, unlöslich dage- 
gen in Wasser und sehr verdünnter Sodalösung. Wie der vorige kri- 
stalisirt er ebenfalls in feinen Nadeln oder 4-seitigen, bisweilen zuge- 
spitzten Prismen. 

0,372 Gm der bei 110°C getrockneten Substanz mit Blei- 
chromat verbrannt lieferten: 

0,298 Gm H,O = 8,9 °/, H. 

0,9908 Gm CO, = 72,63 °/, C. 

Die Formel C,,H,,(CH,)O, verlangt: 

3erechuet. Gefunden. 

C,, = 312 12,55 12,63 
He —258 8,33 8,90 
(3e 18,62 18,47. 

SUBSTITUTIONSVERSUCHE MIT DER DEHYDROCHOLALSÄURE. 

Die Frage, ob die Dehydrocholalsäure wie die Cholalsäure zwei- 
atomig sei, habe ich durch mehrere Versuche zu entscheiden mich bemüht. 

Zuerst stellte ich einige Versuche mit Benzoylchlorid an, aber ich 

erhielt dabei nur amorphe, harzähnliche, nicht analysirbare Producte. 
Auch der Versuch aus dem Aethyl-ether der Säure deu Dehydrocholal- 
säure-Benzoyl-Aethylæther darzustellen wollte nicht gelingen. Ich erhielt 
nur amorphe, anscheinend sich leicht zersetzende Producte, die keine 

constante Zusammensetzung zeigten. 

Auch mit Essigsäureanhydrid kam ich zu keinen bestimmten Re- 
sultaten, wenn ich auch m diesem Falle wenigstens ein kristallisirendes 
Product von constanter Zusammensetzung erhielt. 

Bei den Versuchen mit Essigsäureanhydrid verfuhr ich in folgender 
Weise. Ich löste die Säure in Essigsäureanhydrid und erhitzte zum Sieden 
in einer Retorte mit Rückflusskühler während etwa einer Stunde. Darauf 
wurde das überschüssige Anhydrid verjagt und die zurückbleibende kri- 
stallinische Masse in Alkohol gelöst. Wenn diese alkoholische Lösung 

mit viel Wasser verdünnt wurde, trat eine starke Trübung auf und es 

schied sich in reichlicher Menge eine weisse, aus lauter feinen Nadeln 
bestehende Masse aus. Diese Masse zeigte sich bei weiterer Prüfung 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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zum Theil in verdünnter Sodalösung löslich, zum Theil darin unlöslich. 
Der in Alkali lösliche Theil war, wie die Elementaranalyse zeigte, un- 
veränderte Dehydrocholalsäure, und der unlösliche Theil wurde desshalb 

in allen Versuchen durch Eintragen der alkoholischen Lösung in sehr 

verdünnte Sodalösung von anhängender unveränderter Säure gereinigt. 
Zuletzt wurde die Substanz in siedendem Alkohol gelöst und die Lösung 

heiss filtrirt. 
Aus der heiss filtrirten, alkoholischen Lösung kristallisirte die in 

Alkali unlösliche Substanz in Rosetten von makroskopischen Nadeln, die 
bei mikroskopischer Prüfung als 4-seitige, an den Enden rechtwinklig 
oder von 2 Flächen abgeschnittene, oft nadelförmig fein zugespitzte 
Prismen sich zeigten. 

Die Kristalle waren, wie gesagt, in Alkohol löslich, in Wasser oder 
verdünnter Sodalösung dagegen unlöslich. Ueber Schwefelsäure vollstän- 
dig getrocknet konnten Sie auf 110—120°C ohne Gewichtsabnahme er- 

hitzt werden. | 

Ich habe im Ganzen nur 3 Mal diese Versuche wiederholt und das 
dabei erhaltene Product analysirt. Die Analysen lieferten folgende Zahlen. 

0,2346 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, gaben: 

0,1937 Gm H,O = 9,16%, H. 

0,6263 Gm CO, = 72,71%, C. 

b,) 0,3025 Gm Substanz lieferten: 

0,2378 Gm H,O = 8,73 /, H. 

0,8063 Gm CO, = 72,69 ?/, C. 

b,) 0,2933 Gm Substanz lieferten: 

0,220 Gm H,O = 8,71 °/,H. 

0,7811 Gm CO, = 72,61°/, C. 

c) 0,3458 Gm Substanz lieferten: 

0,2751 Gm H,O = 8,84 °/, H. 

0,9215 Gm CO, = 72,67°/, C. 

Stelle ich die Resultate der 4 Analysen 

erhalte ich also folgende Zahlen. 
a b, b, 

C 72,71 72,69 72,61 
H 9,16 8,73 8,71 

O 18,13 18,58 18,68 

tabellarisch zusammen, so 

[d 

72,67 
8,84 

18,49 
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Als Mittel von diesen Analysen erhält man die Zahlen: 

quao oj 

H = 8,86 95 

O = 18,47 °/,, welche am besten der Formel C,,H,,0, 

entsprechen. Diese Formel verlangt nämlich: 

Berechnet. Gefunden. 

C,, = 372 72,65 72,67 
Hju = 44 8,59 8,86 

O, = 96 18,76 18,47. 

Es ist offenbar, dass diese Formel keinem Acetylderivate von der 

Säure C,.H,,O, entsprechen kann, und übrigens ist ein Derivat der 
Dehydrocholalsäure von dieser Formel ganz unverständlich. 

Die gefundene procentische Zusammensetzung lässt sich doch auch 
mit anderen Formeln recht gut vereinbaren. Am besten stimmt sie mit 
einem Anhydride von der Zusammensetzung C,,H,,0, +:H,0. 

Diese Formel verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

(970820600) 12,90 12,67 

HET 8,62 8,86 

OF 5 192 18,48 18,47 

Es ist doch mindestens problematisch, ob ein Anhydrid von dieser 
Zusammensetzung existirt, und eine Gewichtsabnahme der Substanz bei 
stärkerem Trocknen derselben habe ich nur bei beginnender Zersetzung 
beobachten können. 

Ebenso gut wie mit einem Anhydrid von dieser Zusammensetzung 
stimmen doch die analytischen Data mit einem Anhydride von der Zu- 
sammensetzung C,,H,,O,. Diese Formel verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

©}, = 576 72,91 72,67 
Eee 10 8,86 8,86 

O, = 144 18,23 18,48 

Es ist doch ganz unverständlich, wie ein Anhydrid von dieser 
Zusammensetzung aus einer Säure von der Formel C,,H,,O, hervorgehen 
würde. Ich kann also über die Natur der mit Essigsäureanhydrid er- 
haltenen Substanz nichts Bestimmtes aussagen und kann nur einfach die 
analytischen Data mittheilen. 
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Nachdem ich mit Essigsäureanhydrid zu keinen Resultaten ge- 
kommen war, ging ich wieder zu dem Dehydrocholalsäure-Aethylæther 
zurück und stellte mit diesem Aether einige Versuche mit Acetylchlorid an. 

Ich löste den Aether in Acetylchlorid und erhitzte im Wasserbad 
in einer Retorte mit Rückflusskühler. Es fand dabei anfangs eine reich- 
liche Entwickelung von Chlorwasserstoffsäure statt, aber nach einiger 
Zeit hörte sie anscheinend ganz auf. Trotzdem wurde das Erwürmen 
noch einige Zeit fortgesetzt und zuletzt das überschüssige Acetylchlorid 
grösstentheils verjagt. Der beim Erkalten kristallinisch erstarrende Rück- 
stand, welcher einen Stich ins’ Röthliche hatte, wurde in warmem Alkohol 
gelöst, wobei ein starker Geruch nach Essigæther erkennbar war. Beim 
Erkalten kristallisirte die gelóste Substanz in feinen Nadeln oder Pris- 
men, die ganz das Aussehen des Aethylæthers hatten. Diese Kristalle 
wurden bei 100—110°C getrocknet und analysirt. In dem ersten Præ- 
parate erhielt ich dabei folgende Zahlen: 

0,3267 Gm Substanz lieferten, mit Bleichromat verbrannt: 

0,2638 Gm H,O = 8,97 ?/, H. 

0,822 Chan (OO — UA oU: 

Der Dehydrocholalsäure-Aethylæther hat folgende Zusammensetzung: 
CQ. 72,97 %/,; H. 9,00%,; und es ist also offenbar, dass die analysirte Sub- 

stanz in diesem Falle wohl aus fast ganz reinem Aethylather bestand. 
In einem 2:ten Preparate, welches von einer anderen Darstellung 

stammte, fand ich folgende Zusammensetzung: 

0,3624 Gm Substanz lieferten: 

02875. Gm Oe STR fy Er 

0,9599-Gm ‚CO, = 72,23%, 0. 

Der Acetyl-Dehydrocholalsäure-Aethylæther verlangt: 

C. 71,60 °/,; H. 8,64 ?/,, und es war also nicht unmöglich, dass in 
diesem Falle das analysirte Præparat ein Gemenge von diesem Aether 
mit dem vorigen war. 

Acetyl-Dehydrocholalsáure-Aethylether. Die vorigen Versuche hatten 

es wahrscheinlich gemacht, dass bei Einwirkung von Chloracetyl auf 

Dehydrocholalsäureæthylæther in der That ein Acetyl-Aethylether ent- 
steht, wenn auch dieser Aether bei der Auflösung in warmem Alkohol | 
wieder zersetzt wird. Um dieser Zersetzung vorzubeugen, verfuhr ich | 
bei meinen weiteren Versuchen in der Weise, dass ich nach anscheinend 
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vollendeter Einwirkung des Chloracetyls die Lósung im Wasserbade di- 
rect eintrocknete, wobei das überschüssige Acetylehlorid selbstverstünd- 
lich vollständig entwich. Der Rückstand, welcher deutlich kristallinisch 
war und bei mikroskopischer Prüfung aus lauter Nadeln und Prismen 
bestehend sich zeigte, wurde darauf fein pulverisirt, bei 100—110°C ge- 
trocknet und wie gewöhnlich mit Bleichromat verbrannt. 

a) 0,3595 Gm Substanz lieferten: 

0,2853 Gm H0 = 8,81 °/, H. 

0,9445 Gm CO, = 71,65 */, C. 

b) 0,3115 Gm Substanz lieferten: . 

0,2496 Gm H,O = 8,90°/, H. 

0:818,00200,= 71,9), ©: 

Die Formel C,,H,,(C,H,OX(C,H,)O, verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

a. b. 

C,, = 348 71,60 71,65 71,61 

Be 42 8,64 8,81 8,90 

07796 19,76 19,54 ' 19,49 

Nach diesen Analysen kann die Existenz eines Acetyl-Dehydro- 
cholalsäure-Aethylæthers wohl kaum bezweifelt werden, und die Dehydro- 

cholalsäure würde also, wie die Cholalsäure, eine 2-atomige, einbasische 
Sáure sein. Den endgültigen Beweis hierfür habe ich doch nicht liefern 
können, denn bisher ist mir der Nachweis von Essigsäure unter den 
Zersetzungsproducten der analysirten Substanz nicht gelungen. Es rührt 
wohl dies doch hauptsächlich daher, dass mir keine zu solchen Unter- 
suchungen genügende Menge des Aethers zu Gebote standen. Der Aether 
ist in kalter, verdünnter Natronlauge unlöslich; aber beim Erwärmen löst 

er sich darin unter allmähliger Zersetzung. Aus einer solchen alkalischen 
Lösung schied ich die Säure durch Schwefelsäurezusatz aus, und bei 
darauffolgender Destillation erhielt ich ein sauer reagirendes Destillat, 
welches nach genauer Neutralisation eine schwache Essigsäurereaction 
mit Eisenchlorid gab. Die Menge war indessen, wie gesagt, eine so kleine, 

‚ dass ein exacter Nachweis der Essigsäure unmöglich war. 
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VERSUCHE DIE DEHYDROCHOLALSÄURE IN CHOLALSÄURE 

ZURÜCKZUVERWANDELN. 

Die Beziehung der Dehydrocholalsäure zu ihrer Muttersubstanz, der 
Cholalsäure, muss selbstverständlich anders aufgefasst werden, wenn man 
von der Streckerschen oder von der MULDER-LarscHinorrschen Formel 
für die Cholalsäure ausgeht. Hat die Cholalsäure die Formel C,,H,,0,, 
so muss die Dehydrocholalsäure aus ihr durch eme Spaltung hervorgehen; 
hat sie dagegen die Murver-LArtscHinorrsche Formel (C,,H,,0,), +4 H,O 
so unterscheidet sich die Dehydrocholalsäure von ihr nur durch einen 

Mindergehalt von Wasserstoff. Unter dieser letzteren Voraussetzung wäre 
es nun nicht undenkbar, dass die Dehydrocholalsäure durch Hydrirung 
wieder in Cholalsäure zurückverwandelt werden könnte, und es schien 

mir desshalb auch nicht unwichtig, einige Versuche in dieser Richtung 
auszuführen. 

Ich habe desshalb auch einige Versuche, theils mit Natriumamal- 
gam und theils mit Zinn und Salzsäure, ausgeführt. Da die Dehydro- 
cholalsäure qvalitativ durch ihr negatives Verhalten zu der PETTENKOFER- 
schen Probe von der Cholalsüure sich unterscheidet, war es dabei also 

von Interesse nicht nur die elementüre Zusammensetzung der erhaltenen 
Producte sondern auch ihr Verhalten zu der PETTENKOrERschen Reaction 
zu prüfen. 

Mit Natriumamalgam habe ich mehrere Versuche angestellt, aber es 
gelang mir ebenso wenig bei dieser Versuchsanordnung wie in den Ver- 
suchen mit Zinn und Chlorwasserstoffsäure em Product von den Eigen- 

schaften der Cholalsäure zu gewinnen. In den meisten Fällen erhielt ich 
offenbar ein Gemenge von 2 oder vielleicht mehreren Sáuren, und nur 
in wenigen Versuchen erhielt ich ein homogenes Product. Diejenige, in 

kaltem Alkohol Teichtlésliche Säure, welcher ich in meiner vorläufigen 

Mittheilung Erwähnung gethan habe, zeigte sich bei der Elementaranalyse 

als ein Gemenge von mindestens 2 Säuren, deren vollständige Trennung 
mir nicht gelungen ist. 

Wenn auch also meine Versuche in dieser Beziehung meistens zu 
keinen brauchbaren Resultaten führten, sind sie doch nicht ganz ohne 
Interesse. Es gelang mir nämlich zwar nie eine Säure, oder ein Gemenge 
von Säuren zu gewinnen, welches eine wahre, typische PETTENKOFERSChe 

Reaction gab, aber andrerseits verhielt sich das Hydrirungsproduct doch 
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nie durchaus negativ gegen diese Probe. Bei vorsichtiger Arbeit war es 
nämlich möglich, eine sehr schwache Reaction zu erhalten. 

Verfuhr ich in der üblichen Weise mit concentrirter Schwefelsäure 
oder wandte ich das Nevxommsche Verfahren an, so gelang es mir nie, 
eine rothviolette Farbe zu erhalten. Die hydrirte Säure zeigte sich so 
empfindlich gegen höhere Temperaturen, dass jedes Erwärmen bei Aus- 
führung der Reaction vermieden werden musste. Dagegen gelang es 
mir auf folgende Weise eine, wenn auch nicht starke, Reaction zu erhalten. 
Ich löste eine kleine Menge der Säure in concentrirter Schwefelsäure in 
einer Porcellanschale, so dass die orangefarbene Flüssigkeit eine dünne 
Schicht bildete. Dann liess ich einen Tropfen einer Zuckerlósung von der 
Seite zufliessen, und es bildete sich nun an der Berührungsstele der 
beiden Flüssigkeiten nach einiger Zeit ein rother oder schwach roth- 
violetter Saum, oder es zogen róthliche Streifen in die gelbe Flüssigkeit 
hinein. Setzte ich die Zuckerlösung tropfenweise unter Umrühren zu, 
konnte ich eine durch und durch róthliche Flüssigkeit erhalten, welche 

. doch nie die gewöhnliche, prachtvolle, violette Farbe der PETTENKOFER- 

schen Probe annahm. Durch selbst das vorsichtigste Erwärmen wie auch 
durch Zusatz von ein wenig zu viel Zucker wurde die Farbe sogleich 
zerstórt. 

Wie man sieht verhielt sich also das Hydrirungsproduct nicht ganz 
negativ zu der PETTENKOrFERschen Probe, während die ursprüngliche De- 
hydrocholalsäure nicht die Spur einer solchen Reaction gab. Von einer 
typischen Gallensáurereaction kann es doch gar nicht die Rede sein. Das 
Hydrirungsproduet steht in dieser Beziehung gewissermassen in der Mitte 
zwischen der Cholalsäure und der Dehydrocholalsáure. 

Es ist von gar keinem Interesse über diejenigen Versuche hier zu 
berichten, in welchen nur ein Gemenge von nicht constanter Zusammen- 
setzung gewonnen wurde. Ich führe desshalb hier nur diejenigen Versuche 
an, in welchen anscheinend ein homogenes Product erhalten wurde. 

Versuch I. 3 Gm Dehydrocholalsäure wurden im Laufe von 3 Wochen 
mit insgesammt 600 Gm Natriumamalgam hydrirt. Nach dieser Zeit 
wurde mit Wasser verdünnt, filtrirt und mit Essigsäure gefällt. Die Säure 
fiel dabei amorph aus, wurde genau gewaschen und darauf in siedendem 
Alkohol gelöst. Die siedend warme Lösung wurde mit so viel warmem 
Wasser verdünnt, dass sie eben opalisirend wurde. Darauf liess ich sie 

in einem erwärmten Wasserbade allmählich erkalten, und es schied sich 
dabei eine reichliche Menge von langen weissen Nadeln in einer opalisi- 
renden Flüssigkeit aus. (Fraction 1). 
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Von diesen Kristallen wurde der grösste Theil in siedendem Alkohol 
gelöst und durch Wasserzusatz wie oben zur Kristallisation gebracht. Es 
schied sich dabei wieder eine reichliche Menge von Kristallnadeln in 
einer stark trüben Flüssigkeit aus (Fraction 2). Der grösste Theil dieser 
Kristalle wurde wiederum aus Alkohol und Wasser umkristallisirt (Frac- 
tion 3). Sämmtliche Fractionen wurden bei 110—120°C getrocknet. 

Fraction 1: 

| 0,3181 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, lieferten: 

0,2625 Gm7,0. 29 I, He 

0:53 1861020052 013238: 

Fraction 2: 

0,3205 Gm Substanz lieferten: 

0526 15 Gant OV 29.07.01, 0: 

0,8376 Gm CO, = 71,272), €: 

I 

Fraction 3: 

0,3313 Gm Substanz lieferten: 

0,2749 Gm H,0 = -9,22°/, H. 

0,8663 Gm CO, = 71,31°/, C. | 

Die 3 Fractionen zeigten also genau dieselbe Zusammensetzung und 

die gefundenen Zahlen stimmen theils mit einer Säure von der Zusam- 
mE : PW f : 

mensetzung C,,H,,0, und theils mit einer Säure (C,,H,,0,), +3H,0. 

Die Formeln C,,H,,0, und (C,,H,,0,), ++ H,O verlangen: 

Berechnet. Gefunden. 

Q,, = 288 71,294, je 9. By 

HE = 36 SI) 

Or 79280 19,80 */, 11,34 71,27 71,31 

= 9,16 9,07 9,22 

C, = 600 7.170), 

H,= 75 8,89 9, 
O,,- 168 19,94 %, 

Die zu diesem Versuche verwendete Dehydrocholalsüure gab bei 

der Elementaranalyse die Zahlen C = 71,87 /; H = 8,64 °%/,, und es war 

also fraglich, ob diese Säure eine ganz reine war. 
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Versuch 2. In diesem Versuche wurden 2 Gm Dehydrocholalsäure 
mit 500 Gm Natriumamalgam hydrirt. Die Säure wurde wie im vorigen 
Versuche aus Alkohol kristallisirt. Durch einen Unfall ging leider die 
2:te Fraction verloren und es konnte desshalb nur die erste analysirt 
werden. 

0,2655 Gm bei 110°C getrocknete Substanz lieferten: 

Gers Gm O0 19,13% 0H. 

0,6914 Gm CO, = 71,02°/, C. 

Es stimmen diese Zahlen also besser als die in der vorigen Ana- 
lyse erhaltenen mit der Formel C,,H;O,, ++ H;O. 

Berechnet. Gefunden. 

ordeo, 74403, 
0 0 H. 8,89%, 31221, 

Versuch 3. Die zu diesem Versuche verwendete Dehydrocholal- 
säure war aus dem Kalksalze dargestellt worden. Sie war ganz rein und 
hatte bei elementaranalytischer Prüfung die Zusammensetzung C. 72,10 °/,; 

H. 8,73 °/,. Es wurden von dieser Säure 3 Gram mit 700 Gm Natrium- 
amalgam hydrirt. Es kristallisirte dabei wiederholt das Alkalisalz einer 
Säure in feinen Nadeln aus, so dass die Flüssigkeit mehrere Male mit 
Wasser verdünnt werden musste. Nach 3 Wochen wurde mit Wasser 
verdünnt, filtrirt und mit Essigsäure gefällt. Die Säure fiel amorph aus 

und die obenstehende Flüssigkeit war milchweiss. Nach 12 Stunden fing 
die gefällte Säure an zu kristallisiren und nach etwa einer Woche war 
die Kristallisation vollständig. Die Säure bildete Rosetten oder Drusen von 
weissen, durchsichtigen, harten 4-seitigen Nadeln oder Säulen. Von den 
anhaltend gewaschenen Kristallen (Fraction 1) wurde der grösste Theil m 
warmem Alkohol gelöst und durch Wasserzusatz in Kristallen (lange weisse 

Nadeln) erhalten (Fraction 2). Diese Säure gab bei der PETTENKOFER- 
schen Probe zwar wie die oben besprochenen Darstellungen eine röthliche 

Flüssigkeit oder rothviolette Streifen, aber sie gab daneben auch eine 
ziemlich stark grüne Farbe. 

Die Analysen der bei 110°C getrockneten Fraction 1 lieferten 
folgende Zahlen: 

0,3242 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt lieferten: 

0269 Gn. ELO. = 9,22°/, H. 

0,8356 Gm CO, = 70,29 ?/, C. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. j ; 4 
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2) Die Fraction 2 wurde nur über Schwefelsäure getrocknet: 

0,3294 Gm Substanz lieferten: 

0,2738 Gm H,0=#9,20%,, H. 

(Ua Ern CO 770,31, €. 

Diese Analysen stimmen nicht gut mit einer Säure von der Formel 

Jo, aber dagegen stimmen sie gut mit einer Säure von der Formel 
C0 + H,O oder C,,H,,0, +4H,0. Diese Formel verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

ik 2. 
C,, = 300 10,25 %, 10,29 %, FLUR RUE 

E 39 9,13%, 9,22%, 9,2020 

OF, 088 20,62 %,, 20,49 */, 20,59 %/, . 

Wenn diese Sáure, wie es durch die Analysen wahrscheinlich wird, 

!/, Mol. Wasser enthält, kann dieses Wasser jedenfalls nicht durch stär- 
keres Erhitzen — ohne Zersetzung der Sáure — entfernt werden. Eine 

2:te Portion der Fraction 1 wurde nämlich beim Erhitzen auf 115—120" C 
etwas gelbbraun gefärbt und die Analyse dieser Portion führte zu der 
Zusammensetzung 

(LUE S) M CDI 902 PME 

Selbst in den Fällen, wo das Product anscheinend kein Gemenge 
von 2 oder mehreren Sáuren war, gaben also die Hydrirungsversuche 
keine ganz constanten Resultate, und es scheint also, als kónnten unter 
verschiedenen Versuchsbedingungen Säuren mit verschiedenem Wasser- 
gehalte oder etwas abweichender Zusammensetzung entstehen. In keinem 

einzigen Falle ist es mir doch gelungen, die Dehydrocholalsäure in 

Cholalsäure zurückzuverwandeln. 
Wenn nun auch eine solche Rückverwandlung mir nicht ganz ge- 

lungen ist, bleibt es doch bemerkenswerth, dass das mit Natriumamalgam 

erhaltene Product unzweifelhaft näher als die Dehydrocholalsäure der 
Cholalsäure steht. Zu einer solchen Behauptung berechtigt nämlich nach 
meiner Ansicht der Umstand, dass die hydrirte Säure, wenn auch keine 

typische doch wenigstens eine unvollkommene PETTENKOFERsche Reaction 
giebt, während die Dehydrocholalsäure in dieser Beziehung ganz negativ 

sich verhält. 
Von unverkennbarem Interesse ist übrigens gewiss der Umstand, 

dass man, selbst wenn man von einer Säure, deren Formel wohl un- 
zweifelhaft C,, enthält, atsgeht, mit Natriumamalgam eine neue Säure 
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gewinnen kann, die ebenso gut mit der Formel C,, wie mit der Formel 
C,, + aqv stimmt. Es ist dies vielleicht nicht ohne Interesse mit Rück- 
sicht auf die Frage, ob die Cholalsäure C,, oder C,, + aqv enthält. 

Mit Zinn und Chlorwasserstoffsäure habe ich auch ein Paar Versuche 
angestellt. Solche Versuche sind in so ferne etwas schwierig auszuführen, 
als dabei leicht durch die Einwirkung der Salzsäure Anhydride entstehen 
können. Ich verfuhr desshalb in diesen Versuchen so, dass ich erst die 
Dehydrocholalsäure in Eisessig löste, dann überschüssiges Zinn zusetzte, 
und endlich eine nur geringe Menge Salzsäure zufügte. In dem Masse, 
wie die Salzsäure verbraucht worden war, wurde dann neue Säure zu- 
gesetzt. Das Erwärmen geschah im Wasserbade. Nach 12—18 Stunden 
wurde der Versuch unterbrochen, die klar filtrirte Lösung mit viel Wasser 
verdünnt, die dabei ausgeschiedene amorphe Säure mit Wasser gewaschen, 
in überschüssiger, siedend heisser, verdünnter Natronlauge gelöst, die 
Lösung filtrirt, mit Wasser verdünnt und mit Essigsäure gefällt. Die 
Säure wurde noch ein Mal in Alkali gelöst, mit Essigsäure gefällt und 
genau gewaschen. 

In diesen Versuchen erhielt ich nie eine kristallisirte, sondern nur 
eine amorphe, in Alkohol leichtlösliche Säure. Ueber Schwefelsäure ge- 
trocknet bildete sie ein weisses Pulver, welches bei etwa 100°C zu einer 
gelblichen Flüssigkeit schmolz, die beim Abkühlen zu einer spröden, 
glasähnlichen Masse wieder erstarrte. Beim Zerreiben wurde diese Masse so 
stark electrisch, dass sie nur mit der allergrössten Schwierigkeit zu einem 
genügend feinen Pulver zerrieben werden konnte. Vor der Analyse wurde 
das so gewonnene Pulver über Schwefelsäure aufbewahrt. 

Zu der PETTENKoFERschen Probe verhielt sich diese Säure wie die 
mit Natriumamalgam erhaltene. 

Ich habe im Ganzen nur 2 solche Versuche ausgeführt, und ich 
führe hier die Analysen an. 

MW 1. 0,3508 Gm Substanz, mit Bleichromat verbrannt, lieferten: 

0,2846 Gm H,O = 9,01 /,H. 

0.9245 Gm CO, = 71,879, C. 

Diese Zahlen stimmen gut mit einer Säure von der Formel C,,H,,O,. 

Diese Formel verlangt: 
Berechnet. Gefunden. 

Cr 500 71,94 21.87 

Hy = 37 8,87 9,01 

e Il 80 19,19 19,12 



bo [9 9] Oror HAMMARSTEN, 

AN 2. In diesem Versuche wurde die Emwirkung der Salzsäure 2 
Tage lang fortgesetzt und die Flüssigkeit wurde dabei etwas bräunlich 

gefärbt. Die ausgefällte Substanz war auch etwas gelbbraun gefärbt 
und löste sich etwas schwierig in Natronlauge. Allem Anscheine nach 
hatte also in diesem Falle eine Anhydridbildung stattgefunden, und die 
analytischen Data sprechen auch in der That für eine solche Annahme. 

0,361 Gm Substanz lieferten: 

0,2876°Gm H,O = 8,35%, H- 

0,9598 Gm CO, = 72,51 */, ©. 

Die gefundenen Zahlen stimmen mit einem Anhydrid von der Formel 

= 2(C,H,,0,) -- } H,0 = C„H,O,;. Diese Formel verlangt: 

Berechnet. Gefunden. 

Yo = 600 Here 72,51 

IE = TS 8,84 3,85 

On = 152 18,44 18,64 

Wie die Versuche mit Natriumamalgam lieferten also auch diese 
Versuche eine Säure, welche mit Rücksicht auf sowohl die elementäre 

Zusammensetzung wie auch das Verhalten zu PETTENKOFERs Reaction, 
gewissermassen zwischen der Cholalsäure und der Dehydrocholalsäure steht. 

DIE BEZIEHUNGEN DER DEHYDROCHOLALSÄURE ZUR CHOLALSÂURE. 

Giebt man in Uebereinstimmung mit MuLpEr und LATSCHINOFF der 
Cholalsäure die Formel (C,,440;) - HO, so unterscheidet sich die 

Dehydrocholalsäure von ihr nur durch einen Mindergehalt an Wasserstoff. 

Geht man dagegen von der Srreckerschen Formel C, H4,0, aus, so muss 

die Dehydrocholalsäure aus ihr durch eine Spaltung hervorgehen. Wenn | 
man nun bedenkt, einerseits dass die Dehydrocholalsäure gegenüber der 
Perrenkorerschen Reaction durchaus negativ sich verhält, und andrer- . 

seits, dass die von mir verwendete Cholalsäure genau die STRECKERSChen 

Zahlen gab, so liegt gewiss die Annahme nahe, dass die Dehydrocholal- | 
süure durch eine Spaltung hervorgehe. 

Unter den von mir bisher beobachteten Thatsachen giebt es 

indessen keine, welche sicher einer solchen Annahme das Wort redet. 

Im Gegentheil sprechen mehrere Beobachtungen gegen dieselbe. 
Wenn die Dehydrocholalsäre durch eine Spaltung der Cholalsäure 

entstände, könnten aus dem vordoppelten Cholalsäuremolecül = ©,,H,,0,, 
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höchstens etwa 51°/, Dehydrocholalsäure entstehen, während die that- 
sächliche Ausbeute in meinen Versuchen mindestens 60°/, und sogar 

etwa 70 °/, betrug. Man müsste also das Cholalsäuremolecül mindestens 
verdreifachen, wozu gegenwärtig gar kein Grund vorliegt. 

Gegen diese qvantitativen Versuche können indessen Einwendun- 

gen zweierlei Art gemacht werden. Einerseits bleibt stets ein Theil der 
Säure in der sauren Flüssigkeit gelöst, wenn man, wie gewöhnlich, die 
Hauptmasse der Säure durch Verdünnung mit Wasser ausfällt, und bei 
der weiteren Reinigung geht noch eine unbekannte Menge verloren. Es 

ist also sehr gut denkbar, dass die wirkliche Ausbeute nicht unbedeutend 
grösser als die von mir gefundene ist. Andrerseits könnte auch vielleicht 
die zuerst gewonnene, anscheinend ganz reine Säure ein Gemenge von 
zwei durch eine Spaltung entstandenen Säuren sein. 

Gerade auf diese letzte Möglichkeit habe ich meine Aufmerksam- 

keit gerichtet, und aus dem Grunde habe ich auch verschiedene Fractionen 
der gewonnenen Säure der Elementaranalyse unterworfen. Als Beispiele 

führe ich folgende Beobachtungen an. 
Versuch 1. Es wurden 9 Gm der rohen Säure mit Wasser aus- 

gekocht und die dabei zuerst ausgeschiedene Säure analysirt. Es wurden 
dabei gefunden 72,05 °/,C und 8,72 °,, H. 

Nachdem die Säure mit so viel Wasser ausgekocht worden war, 

dass der Rückstad etwa 2 Gm betrug, wurde dieser Rückstand in Wasser 
mit Hülfe von Na,00, gelöst, die Lösung filtrirt und mit Essigsäure ge- 
fällt. Der genau ausgewaschene Niederschlag wurde in siedendem Al- 
kohol gelöst und durch Zusatz von Wasser bis zur bleibenden Opalescens 
zur Kristallisation gebracht. Diese Fraction enthielt 72,15 */, O; 8,73 °/, H, 

uud es konnte also in diesem Falle in dem Rohproducte nur eine Säure 
nachgewiesen werden. 

Versuch 2. Zu diesem Versuche wurden 13 Gm der rohen Säure 
verwendet und die 2 Fractionen wurden genau wie in dem vorigen Ver- 
suche gewonnen 

Fraction 1 gab bei der Analyse 71,90%, C; 8,620, H. 
Fraction 2» » » » 71,950, C; 8,66 %, H. 

Versuch 3. Zu diesem Versuche wurden 16 Gm der rohen Säure 
verwendet. Die Säure wurde mit Wasser ausgekocht und die zuerst 
auskristallisirte Fraction (etwa 2 Gm) zur Anslyse verwendet. Diese 

Fraction enthielt 72,04 */, C; 8,71%, H. 
Nachdem das Auskochen so weit fortgeschritten war, dass nur 9 

Gm. übrig waren, wurde wiederum eine durch Auskochen mit Wasser 
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erhaltene Fraction (2) zur Analyse genommen. Diese Fraction enthielt 
71,89 */, C; 8,73 %,, H. 

Das Auskochen wurde nun fortgesetzt bis nur 2 Gm übrig waren. 
Diese Portion war mit Staub verunreinigt und sie wurde desshalb in 

Wasser mit Hülfe von Na,CO, gelóst, die Lósung filtrirt, das Filtrat mit 

Essigsüure gefüllt, der Niederschlag gewaschen und aus Alkohol umkri- 
stallisirt. Diese Fraction (3) enthielt 71,85*/, C; 8,80 %,H. 

Nun wurde auch die Fraction 1 aus Alkohol umkristallisirt und 
diese Fraction enthielt 71,84%, C; 8,98*/, H. 

Nach diesen Analysen ist es wohl kaum berechtigt, die rohe Säure 

als ein Gemenge von 2 Säuren anzusehen. Es könnte dies nur unter der 
Voraussetzung erlaubt sein, dass die beiden Säuren fast dieselbe ele- 
mentäre Zusammensetzung besässen. 

Da die Dehydrocholalsäure durch Chromsäure in Eisessig, beson- 
dern bei höherer Temperatur, auch weiter oxidirt werden kann, könnte 
es übrigens nicht auffallend erscheinen, wenn die Dehydrocholalsäure von 

höher oxidirten Säuren ein wenig verunreinigt wäre. Aber selbst eine 
solche Verunreinigung ist beim Innehalten der oben genannten Versuchs- 

bedingungen nach meiner Erfahrung nur wenig zu befürchten. 

Ich habe die, nach Ausfällung der rohen Säure mit Wasser aus 
Eisessiglösung gewonnen Mutterlaugen gesammelt, mit Soda neutralisirt, 
durch Aufkochen mit Soda von Chromoxidhydrat befreit, filtrirt und aus 
dem stark concentrirten Filtrate mit Essigsäure eine in feinen Nadeln 
kristallisirende Säure erhalten. Diese Säure wurde aus Alkohol umkri- 
stallisirt und der Elementaranalyse unterworfen. Ich fand in ihr 71,95 %, C 

und 8,60%, H, und da die analysirte Säure auch in anderen Beziehungen 
mit der Dehydrocholalsäure übereinstimmte muss sie wohl als solche an- 
gesehen werden. 

Aus der nach Dehydrocholalsäurebereitung zurückgebliebenen Mut- 

terlauge habe ich also bisher keine andere in Wasser schwerlösliche Säure 
als die Dehydrocholalsäure finden können. 

Nach diesen Erfahrungen ist es mir selbstverständlich gegenwärtig 
nicht möglich, eine Spaltung der Cholalsáure bei der Oxidation mit Chrom- 
säure in Eisessig anzunehmen. 

Auch mehrere andere Thatsachen, wie die Fluorescens der Lösung 

der Säure in concentrirter Schwefelsäure, der intensiv bittere an Schweine- 
galle erinnernde Geschmack, die Ähnlichkeit der Alkalisalze mit kristal- 

lisirter Galle, die Eigenschaft dieser Salze durch Neutralsalze gefällt zu 
werden, die nahe übereinstimmende specifische Drehung des cholalsauren 
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und dehydrocholalsauren Natrons, die Basicität und Atomigkeit beider 

Säuren und endlich die Möglichkeit, durch Hydrirung aus der Dehydro- 
cholalsäure eine gegen die PETTENKOFERSche Probe nicht durchaus ne- 

gativ sich verhaltende Säure zu gewinnen, sprechen gegen eine Spaltung 
der Cholalsäure und für ihre einfache Oxidation bei Chromsäurebehand- 
lung. Nach sämmtlichen diesen Beobachtungen kann es hoffentlich nicht 
auffallend oder unberechtigt erscheinen, wenn ich die neue Säure vor- 

läufig Dehydrocholalsäure genannt habe. 
Wie aber eine Säure von der Zusammensetzung C.,H,,0, aus einer 

Cholalsäure von der Formel C,,H4,0, durch einfache Oxidation hervor- 

gehen kann, ist vor der Hand unverständlich. Geht man dagegen von 
der Formel (C,,H4,0,), ++ H;O aus, so erklärt sich Alles leicht. Wenn man 

nun weiter bedenkt, dass bei der Hydrirung der Dehydrocholalsäure mit 

Natriumamalgam eine Säure entstehen kann, deren Formel theils einer 
Säure C, H4,0, und theils einer Säure (C4 H4,0;), + 4 H,O entspricht, fordert 

dies unzweifelhaft dringend zu weiteren Untersuchungen über die Consti- 
tution der Cholalsäure auf. Erst nach weiteren Untersuchungen in dieser 
Richtung kann die Beziehung der beiden Säuren zu einander klar ge- 
macht werden. 
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VORWORT. = 

Die vorliegende Arbeit gründet sich auf Forschungen, die während einer’ 

achtmonatlichen Studienreise nilaufwärts bis Chartüm und von da zurück nach Kairo 

angestellt wurden. Wie es da nicht anders möglich war, wurde die arabische 

Sprache zur Verständigung zwischen mir und meinen Bischärilehrern angewandt. 

Diese Sprache, auf die ich in Europa ein mehrjähriges literarisches Studium ver- 

wendet, war mir durch einen Aufenthalt von 1%/, Jahren in Syrien und Agypten 

vollkommen geläufig geworden, so dass ich zwar in dieser Beziehung besser, in 

jeder anderen Hinsicht aber schlechter ausgerüstet dastand, als die meisten unter 

ihnen, die das erste Mal zum Zwecke wissenschaftlicher Forschungen eine Reise 

nach den oben erwähnten Gegenden antreten. Keine Empfehlungsbriefe von den 

Behörden in Kairo an die Mudiren der Provinzen oder die Muhäfisen der Städte, 

keine aueh nur die allernotwendigsten Bedürfnisse tibersteigende Ausstattung erlaub- 

ten mir anders aufzutreten, als wie ungefähr ein ganz unbedeutender arabischer 

Kaufmann. Nicht einmal ein Boot der dürftigsten Art konnte ich mir aus eigenen 

Mitteln beschaffen, sondern überall musste ich mit der gemischtesten Reisegesellschaft 

-- unter welcher ich jedoch niemals einen Europäer traf — und mit einem Platz 

auf einem der grossen, plumpen, jeglichen Komfort der Dahabijje entbehrenden 

Segelprahme fürlieb nehmen, die den Waarentransport auf dem mittleren und obe- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 
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ren Lauf des Nils befórdern. Zu Anfang des Herbstes 1877 verliess ich Kairo, 

hielt mich 5 bis 6 Wochen in Assuän auf, und reiste darauf teils zu Lande, teils zu 

Wasser, allen Krümmungen des Nils folgend, über Wadi Halfa, Sukkot und Mahas 

naeh Urdu (Neu-Dungula), woselbst ich einen Monat verweilte. Von hier ging die 

Reise auf dem Nil nach Debba, und weiter durch die Bajüda-Steppe nach Chartüm, 

von wo aus dann der Rückweg über Berber und Sauakin nach Sues und Kairo 

genommen wurde, in welehem letzteren Orte ieh gegen Ende des Monats Mai 

1878 ankam. 

Der eigentliche Gegenstand meiner Studien auf dieser Reise war jedoch 

nicht die Bischäri-, sondern die Nüba-Sprache, welche ich während einer Zeit von 

sechs Monaten einer mehr eingehenden Forschung unterzog, als es — soviel ich 

damals wusste — von andrer Seite geschehen war. Doch hierin hatte ich mich geirrt. 

Der bekannte Sprachforscher LEO REINISCH beginnt die Vorrede zu seinem kürzlich 

erschienenen Werke, die Nuba-Sprache (Wien 1879), wie folgt: »Es ist ein eigen- 

tümlicher zufall dass, wärend eine ansehnliche zal von sprachen verschidener 

völker Afrikas dureh publicationen dem studium zugänglich geworden ist, das Nuba, 

die volkssprache des alten reiches von Napata, von welchem gegenwärtig noch 

zalreiche hieroglyphische und demotische schriftdenkmäler erhalten sind, bisher fast 

ganz unbeachtet gebliben ist.» Derselbe eigentümliche Zufall wollte es damals auch, 

dass fast gleichzeitig zwei Männer die Bearbeitung dieses noch ganz unbekannten 

Feldes in Angriff nahmen. Während meines Aufenthaltes in Kairo versuchte ich 

mir Auskunft darüber zu verschaffen, mit welcher Sprache sich REINISCH bei seinem 

Dortsein befasst hatte, allein vergebens. Seine Reise war mir nämlich schon vorher 

bekannt, und als ich im Herbst 1875 Wien auf der Durchreise nach dem Orient 

passirte, erfuhr ich, dass REINISCH kurz vorher die Stadt verlassen hatte. Wäre es 

mir damals bekannt gewesen, dass ein so bedeutender Sprachforscher seine Kräfte 

der nubisehen Sprache widmete, so hätte ich ohne Bedenken eine andere un- 

bekannte afrikanische Sprache, deren es ja noch genug giebt, zum Gegenstande 

meiner Studien gemacht. Wie die Sache aber nun lag, entschied ich mich für die 

Nüba-Sprache, weil diese — teils wegen der grossen Anzahl von Berberinern 

(d. h. Nubiern) in Kairo, teils aus dem Grunde, dass ein verhältnismässig grosser 

Teil von ihnen arabisch lesen, ja sogar schreiben kann — sich in Kairo besser 

studiren lüsst als irgend eine andere echt afrikanisehe Sprache. Auch meine Reise 

nilaufwärts nahm ich später eigentlich nur vor, um an Ort und Stelle das Verhältnis 

der verschiedenen Dialekte einer Untersuchung zu unterwerfen.! Aber schon in 

! An demselben Tage, wo ich obige Zeilen niederschrieb (im Juni 1880), erhielt 

ich von der Buchhandlung unter anderen Novitäten »zur geneigten Ansicht» ein stattliches 

Werk von einer der Grössen der Sprachforschung: LEPsrus' Nubische Grammatik (Berlin 1880). 
\ 
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Assuan, wo ich meinen ersten Aufenthalt nahm, um den Kensi-Dialekt zu studiren, 

bot sich mir in den ersten Tagen die Gelegenheit dar, Bischari zu sehen, die sich 

vor der Stadt gelagert hatten, und ich glaubte diese Gelegenheit benutzen zu müssen, 

auch von ihrer in Europa so wenig gekannten Sprache einigermassen Kenntnis zu 

nehmen. Zu Anfang glaubte ich, dass es Ababde wären, die in der Umgegend von 

Assuan überhaupt weit zahlreicher sind als die Bischari. Ihre Hütten von Stroh- 

matten und ihr erbärmliches Hausgerät stimmten mit den Schilderungen von dem 

Ababde-Stamme, die uns KLUNZINGER giebt, vollkommen überein. Sie hielten in- 

dessen an ihrer Angabe fest, dass sie Bischäri wären, welches vielleicht darauf 

beruht, dass dieser Stamm in Assuan in grösserem Ansehen zu stehen scheint, als 

die im allgemeinen armen und gering geschätzten Ababde. Später fand ich auch, dass 

ihre Sprache der Laut- und Formenlehre nach vollständig, und dem Wortbestand 

nach bis auf vereinzelte Ausnahmen, mit der Sprache identisch ist, die in Berber 

gesprochen wird, welcher Ort den Centralpunkt für die Berührung der Bischäri mit 

den ägyptischen Arabern bildet. In Assuän wie in Berber versicherte man mir, dass 

die Ababde meistenteils ihre ursprüngliche Muttersprache vergessen hätten, als 

welche die Bischäri, unter steter Hervorhebung der ursprünglichen Einheit beider 

Stämme, die Bischäri-Sprache bezeichnen; jetzt sprächen sie arabisch, obgleich doch 

recht viele fö-bedawie nieht nur verständen sondern auch sprechen könnten.? 

Es war indessen nicht leicht, unter diesen assuänischen Bischäri jemand 

zu finden, der eine genügende natürliche Anlage und die Kenntnis der arabischen 

Der Zufall hatte es also gewollt, dass sogar ihrer Drei, und wahrscheinlich jeder ohne Kenntnis 

von dem Vorhaben der anderen, sich mit dem Sammeln oder der Bearbeitung des Materials 

zu einer wirklich wissenschaftlichen Darstellung dieser schönen Sprache beschäftigten. Ich 

habe noch nicht Gelegenheit gehabt, weder Reiniscu’s noch Lepsius’ Werk durchzugehen, aber 

soviel lässt sieh wohl vermuten, dass, wenn auch die sprachlichen Fakta im grossen Ganzen 

uns allen dreien sich als dieselben erwiesen, doch sowohl in der Auffassung als auch in 

vielen Einzelheiten eine Verschiedenheit sich geltend gemacht haben wird, die künftigen 

Forschern teils zur wechselseitigen Kontrolle über die Richtigkeit der Angaben, teils als 

Anregung zu einer fortgesetzten genaueren Untersuchung dienen kann. Es dürfte demnach, 

wie ich hoffe, für die Wissenschaft nicht cin so ganz fruchtloser Beitrag werden, wenn ich 

in der nächsten Zeit, trotz so berühmter Vorgänger, mit aller Selbständigkeit mein nubi- 

sches Material zu bearbeiten gedenke, welches — da ich auf das Sammeln eine längere Zeit 

verwenden konnte — an Umfang das nicht unbedeutend übersteigt, was über die Bischari- 

Sprache zusammenzutragen mir möglich gewesen ist. 

1 Bilder aus Oberägypten, der Wüste etc. S. 243—257. 

? Von dem Vorhandensein einer geheimen künstlichen Sprache, die KLUNZINGER 

(a. a. O. S. 258) erwähnt, und von welcher Kremer (Aegypten T. I. S. 131) uns einige 

Proben giebt, vernahm ich nichts, und zufolge meiner damaligen Unbekanntschaft mit diesen 

Schriften, hatte ich auch keine Veranlassung jener Sprache nachzuspüren. 
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Sprache zugleich in sich vereinigte, um mir als Lehrer seiner Muttersprache dienen 

zu können. In diesen beiden Beziehungen stehen die Bischäri tief unter den Nubiern, 

und es ist mir nicht gelungen, auch nur einen Bischari ausfindig zu machen, der 

lesen oder schreiben konnte. Nach einigen fruchtlosen Versuchen mit ein paar 

Leuten, die mir als begabt und des Arabischen gut kundig besonders empfohlen 

worden waren — welche jedoch nicht nur die gewöhnliche Verwechslung von „ich‘ 

und ,du* begingen,! sondern sogar behaupteten, dass das arabische hia (,,er“) und 

énte („du“) im Bedawie ganz übereinstimmend hiesse, und dass in demselben, in 

Bezug auf diese Wörter (die Pronomina), Æwllu zei bá'do („alles gleich sei“) — fand 

ich schliesslich in dem wohl kaum siebzehnjährigen Ali, einen ungemein lebhaften 

und intelligenten Jüngling, der meinen Wünschen vollkommen entsprach. Er brachte 

es sogar allmählich dahin, dass er aus eigenem Antriebe zu den einzelnen behandel- 

ten Sachen Formen herbeizutragen verstand, nach denen ich gerade bei dieser 

Gelegenheit kaum Anlass gehabt hätte zu fragen. 

Meine beschränkten Mittel gestatteten mir jedoch nicht, in Assuän länger zu 

bleiben, als es zur Erforschung der Eigentümlichkeiten des Kensi-Dialekts nötig war, 

aber auf meinen weiteren Fluss- und Wüstenfahrten traf ich recht oft Bischäri, so 

dass ich wenigstens Gelegenheit fand, mich von der Richtigkeit und der vollkom- 

menen Verständlichkeit der von mir aufgezeichneten Sprachformen überzeugen zu 

können. In Chartüm sah ich mich vergeblich nach einem geeigneten Hadendoa um — die 

Sprache dieser unterscheidet sich nach ihrer Aussage und nach der Erklärung der 

Bischäri nur höchst unbedeutend von der der letzteren — und ich konnte meine 

Bischäristudien nicht eher fortsetzen und erweitern, als bis ich nach Berber (El- 

Muehérif) kam. Durch Vermittlung eines hier ansässigen Scheichs, der für die 

Karawanenwege nach Korusko und Sauäkin verantwortlich ist, gelang es mir einen 

für meine Zwecke recht brauchbaren Bischari zu finden, dessen Namen aufzuzeichnen 

ich jedoch verabsäumt habe, und unter seiner Beihilfe gab ich mich während fünf 

Wochen ungeteilt dem Studium des Bedäwie hin. Meine solehermassen erworbenen 

Kenntnisse hatte ich später auf der Reise durch den südlichen Teil des eigentlichen 

Bischärilandes, Etbai, nach Sauakin mehrfach Gelegenheit zu verwerten und auf ihre 

Richtigkeit zu prüfen. In dieser Stadt brachte ich blos zwei Wochen zu, aber ich 

glaube doch gefunden zu haben, dass der in Gef, der Bischäri-Vorstadt von Sauakin 

auf dem Festlande, gesprochene Dialekt, den man oft für eine besondere Mundart 

1 Fragt man einen solchen Naturmenschen, der sich natürlich nicht die geringste 

erammatischen Abstraktionen machen kann: »wie heisst es in deiner Vorstellung von unseren g 

Sprache: ich esse, du trinkst», so bekommt man stets zur Antwort Formen, die da be- 

deuten: du isst, ich trinke. 
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gehalten, sich blos in dem Wortvorrat, aber durchaus nicht in den grammatischen 

Formen von dem Bedäwie der Steppe unterscheidet. 

Erst bei meiner Rückkunft nach Kairo erhielt ich die Nachricht, dass 

Dr REINISCH hier die nubische Sprache studirt habe, und in der Bearbeitung seines 

gesammelten Materials schon so weit vorgeschritten sei, dass die Veröffentlichung 

im Herbst 1878 erwartet werden kónnte. (Das Werk erschien jedoch erst im 

Frühjahr 1879). Ohne dass mir auch nur irgendwie Zeit und Mühe Leid gethan 

hätten, die ich auf die nubische Sprache verwendet, konnte ich doch nicht ohne 

einen kleinen ganz natürlichen Seufzer des Bedauerns von der Ehre abstehen, der 

erste gewesen zu sein, der die Wissenschaft mit dieser interessanten Sprache bekannt 

machte; nur hätte ich es da lieber gesehen, wenn ich wenigstens den grösseren Teil 

meiner Nilfahrt nicht den nubischen Dialekten, sondern dem Bedäwie gewidmet, 

das, im Ganzen genommen, mir weit mehr schwerfasslich erschien, als die, in Über- 

einstimmung mit den meisten anderen geschlechtslosen Sprachen, so einleuchtend 

klar gegliederte Nüba-Sprache. 





EINLEITUNG. 

Das Volk, dessen Sprache nun zum ersten Male zum Gegenstand 
mehr eingehender Studien gemacht worden ist, war den Geografen Euro- 
pas schon seit Bruces Tagen, mithin mehr als drei Vierteljahrhunderte 
bekannt, und seitdem haben die meisten Reisenden, deren Arbeiten von 

wirklichem Werte sind, mehr oder weniger von den Bischari oder Bi- 
scharin-Arabern, wie sie oft genannt werden, zu erzählen gehabt.' 

! Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, die hier auch unnötig wäre, will 

ich doch ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der wichtigsten neueren Werke. vorführen, 

die uns von dem Land und Volk der Bischari und dem ihrer Stammverwandten Nachrichten 

bringen. Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Werke sind mir nicht zugänglich gewesen. 

Bruce, Travels to discover the source of the Nile. London 1790. Vol. IV. S. 529 ff. 

Mémoires sur l'Egypte, T. III. Paris An X. S. 264—985. 

BURCKHARDT, Travels in Nubia. London 1819. S. 148—151, 170 ff. 

Du Bots-Aymk, Mémoire sur la ville de Qoceyr et ses environs et sur les peuples nomades 

... (Description de l'Egypte T. XI. Paris 1822. S. 383—400). 

CAILLIAUD, Voyage à Méroe. T. II. Paris 1826. S. 99—121. 

Hopkins, Travels in Ethiopia. London 1835. S. 44—62. 

“Comges, Voyage en Egypte, en Nubie, dans les déserts de Beyouda, des Bischarys . . . 

Paris 1840. 

RUSSEGGER, Reisen in Europa, Asien und Afrika. B. Il. T. I. Stuttgart 1843. S. 416 

ff.; 517—635. 

*WiLKINSON, Modern Egypt and Thebes. London 1844. T. II. 

"Werne, Die Volker Ost-Sudans. Stuttgart 1843. — Feldzug von Sennaar nach Taka. 

Stuttg. 1851. f 

PRISSE D'AVENNES, Les Ababdeh (Revue orientale et Algérienne. T. III. Paris 1852. 

S. 328—336). 

Lepsius, Briefe aus Aegypten, Aethiopien... Berlin 1852. 

Tarıor, Reise nach Central-Afrika. Leipzig 1855. S. 148—167. 

*Rossr, La Nubia e il Sudan. Constantinopoli 1858. 



HERMAN ALMKVIST, je) 

Aber schon von früheren Zeiten haben wir eine treffliche Schilde- 

rung dieses Volkes in dem kitäb-el-xität des arabischen Schriftstellers Ma- 

Kremer, Aegypten. Leipzig 1863. ^T. I. S. 122—127. 

MUNZINGER, Ostafrikanische Studien. Schaffhausen 1864. 

Hever, Reise in Nordost-Afrika und längs des Rothen Meeres (Petermann, Geogr. 

Mittheil. Gotha 1860. S. 332 ff.). — Reise durch die Wüste von Berber nach 

Sauakin (Peterm. Mitth. 1865. S. 165—171). — Über das Land der Beni-Amer 

(Peterm. Mitth. 1867. S. 169—173). 

Krockow, Reisen und Jagden in Nordost-Afrika. T. IL Berlin 1867. 

Linant DE BELLEFONDS, L'Etbaye, pays habité par les Arabes Bicharieh. . . Paris 1868, 

SCHWEINFURTH, Reise in die Gebirge der Ababde und Bischarin am Rothen Meere (Peterm. 

Mitth. 1864. S. 331 ff) — Das Land am Elba- und Soturba-Gebirge (Peterm. 

Mitth. 1865. S. 330— 340). — Reise an der Küste des Rothen Meeres... (Zeitschr, 

für allgem. Erdkunde. Neue Folge. B. 18. Berlin 1865. 5. 131—150, 283—313, 

321—384). — Reise von Suakin nach Kassala-Gedarif-Matamma (Zeitschr. f. allg. 

Erdk. N. F. B. 19. S. 385—427). — Reise von Chartum über Berber nach Suakin 

(Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin. B. II. Berlin 1867. S. 

1—41). — Skizze eines neuen Weges von Suakin nach Berber (Peterm. Mitth. 1869. 

8. 281—291). — Im Herzen von Afrika. T. I. Leipzig 1874. S. 22—42. 

Parry, Narrative of an Expedition from Suakin to the Soudan (Journ. of the Royal 

Geogr. Soc. London 1874. 8. 152—163). 

JUNKER, Geogr. Bericht über das Chor Baraka und das angrenzende Beni-Amer- und Haden- 

doa-Gebiet (Peterm. Mitth. 1876. 8. 383—388). 

HARTMANN, Die westliche Bajuda-Steppe (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. V. B. 12. Berlin 1862. 

S. 197 ff). — Skizze der Landschaft Sennar (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. EF. B. 14 

S. 153—176). — *Naturgesch.-medicinische Skizze der Nilländer. Berlin 1865—1866, 

— Die Nigritier. B. I. Berlin 1876. —- Die Bejah (Zeitschr. für Ethnologie, 

Jahrg. XI. Berlin 1879. Heft. I, I1). — Die Völker Afrikas, Internation. Wissensch. 

Biblioth. B. XXXVIII. Leipzig 1879. 

Verhandlungen der Berliner Gesellsch. für Anthropol., Ethnol.... (Zeitschr. für Ethnol. 

Jahrg. X. Berlin 1878. S. 333—355, 387—407. 

KLuNZINGER, Bilder aus Oberägypten, der Waste... Stuttgart 1878. S. 200—263. 

Von den allgemeinen geografischen und etnografischen Handbüchern bringen uns nur 

die zwei nachstehenden wertvolle Aufsätze über das Bischari- oder, wie es öfters genannt 

wird, das Bedja-Volk: 

Rirrer, Erdkunde. T. I. Africa. 2. Aufl. Berlin 1822. S. 552—554; 659 

Warrz, Anthropologie der Naturvolker, T. ll. Leipzig 1860. 8. 486— 490. | 

Andere sonst verdienstvolle etnografische Werke haben über diesen Gegenstand nur | 
| 
| | 
| 

663. 

dürftige Notizen, wie: 

PrRICHARD, Natural History of Man. London 1848. S. 271. 

PrekERING, Unit. St. Exploring Exped. Vol. IX. Philadelphia 1848. S. 205 — 206. 

Latuam, Descriptive Ethnology. Vol. III. London 1859. S. 99. 

F. MÜLLER, Allgemeine Ethnographie. 2 Aufl. Wien 1878. S. 501. 
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xrisi. Diese Beschreibung, die Maxrısı nebst verschiedenem Anderen 
einem in Europa unzugänglichen historischen Opus über Nubien von IBN 

SELIM-EL-ASUANI entnommen, findet sich übersetzt von QUATREMERE (J/¢- 

moires géogr. et histor. sur l'Egypte, Paris 1811. T. II. S. 135—154), von 

BURCKHARDT (Trav. in Nubia, S. 519—521), und in etwas kürzerer Fas- 

sung von HEUGLIN (Peterm. Mittheil., Ergänzungsheft N:o 6, Gotha 1861, 
Anhang). Der Name Bischari (Sing. sl bisarr, Plur. kj, bisarijjeh, 
vulgär-arab. bisarijin, woraus die in den Reisebeschreibungen gebräuchli- 

che Form Bischarin, engl. Bishareen, entstanden ist) kommt zwar bei 
Maknisr nieht vor, aber aus der genauen Begrenzung und Beschreibung, 

die er von dem in Frage stehenden Gebiet zwischen dem Nil und dem 
Roten Meere giebt, geht ganz unzweifelhaft hervor, dass das Volk, wel- 

ches er Bedja nennt, mit den gegenwärtigen Ababde, Bischari, Hadendoa, 
und einigen anderen südlicheren, mit ihnen verwandten Stümmen gleich- 

bedeutend ist. Derselbe Name, gewöhnlich x= bejjatu, mitunter = béÿÿa 
geschrieben, findet sich in derselben Bedeutung, nebst einigen grósseren 

oder geringeren Bemerkungen über dieses Volk, auch bei mehreren an- 
deren berühmten arabischen Schriftstellern wie Abulfeda, Ibn Haukal, 
Masudi, Idrisi, Ibn Batuta, und nachdem ist dieser Name bei uns am 
gewöhnlichsten in der Form Bedja (Bejah, Bega), als eine allgemeine 

Bezeichnung für das oben erwähnte Land und Volk angenommen wor- 
den, obwohl derselbe meines Wissens nicht von den Bischari selbst und 
vielleicht auch nicht von ihren verwandten Stämmen in dieser Bedeu- 
tung gebraucht wird.’ 

Man hat allgemein angenommen, dass der Name Bedja schon auf 
einem der ägyptischen Altertümer, nämlich auf der berühmten Siegestafel 
aus der Zeit Tutmes III., vorkomme, wo unter den Namen der besiegten 

Völker in der Reihenfolge als das siebente Volk bukak oder bukka auf- 
geführt ist. Aber den Versuch emer Beweisführung für die Identität 
der beiden Namen beja und bukak habe ich nirgends finden können, da 
das erwähnte Monument keinen anderen Aufschluss darüber giebt, wo 
wir diese bukak zu suchen haben, als den, dass sie den »Völkern der 
Südgrenze» angehören.” Als eine Art von Beweis scheint man die 

! Bei SapEro (Viaggio e missione cattolica fra i Mensa i Bogos e gli Habab, Roma 

1857. S. 60) heisst es jedoch. »I Besciarie, o come sono chiamati a Sawaken e nel Barca, i 

Beia...», und nach einer Angabe von HEUGLIN (Peterm. Mitth. 1862. S. 335) soll es einen 

hierher gehórigen Stamm geben, der noch den Namen Bedja führt. 

? Siehe Bruascu, Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen. Leipzig 1877. S. 345. 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 2 
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Thatsache angesehen zu haben, dass in der berühmten aus dem 4. 
Jahrhundert n. Chr. stammenden Inschrift von Aksum in Abessinien, ein 
Volk Bugaiten genannt wird, welches man ohne weiteres sowohl mit den 

ein paar Tausend Jahre älteren ägyptischen Bukak (Bukka), als mit den 

5 Jahrhunderte später in der arabischen Literatur auftretenden Bedja 

identifizirt. Es ist mir nicht bekannt, dass diese Bugaiten in einer an- 

deren Inschrift erwähnt werden, und ich will deshalb die Aufmerksamkeit 

auf einen kleinen Umstand lenken, den man bei der aksumitischen In- 

schrift übersehen zu haben scheint. Vier Kopien derselben liegen mir 
vor: SALT, Voyage to Abyssinia, London 1841, S. 411; BoEckH, Corpus in- 

script. grec. T. III. Berlin 1853, S. 515; BurTMANN, Museum der Alter- 

thumswiss. B. U. Berlin 1810, Tafel am Ende (vgl. den dazu gehörigen 
Text auf S. 575 ff, wo BurTMANN seme Abschrift als eine getreue Kopie 
aus [einem mir unzugänglichen Werke] Voyages and Travels to India, 

by G. V. VALENTIN bezeichnet) und HrusLın, Reise nach Abessinien, 
Jena 1868, S. 147. Die beiden ersten sind identisch und haben in den 

Zeilen 3 und 7—8 die Formen sorr4zrroN; BuTTMANN dagegen auf 

der ersteren Stelle BOTIAEITAN, und auf der letzteren BOTrAEITON, und 

Heverın auf beiden Stellen (also kein Druckfehler) sorr4Errow. Nun 

kommt noch dazu, dass die beiden erstgenannten Autoren ganz und gar 

nicht angeben, wo im Original ein Buchstabe oder ein Teil desselben 
verwischt ist, während HeuariN, dessen Kopie die neueste ist, solehe 

Stellen genau bezeichnet. So findet man bei ihm in der 12:ten Reihe 
HPAIZON (ÿyayov), und in der 22:ten 41=4=TCIN (dyáyovow), während die 

Anderen ganz einfach die Formen wraron und ararorcin angeben. 

Der Leser wird somit über das wirkliche Aussehen der Inschrift voll- 
ständig im Unklaren gelassen, und ihm kein Mittel an die Hand gegeben, 
die Richtigkeit der stattgefundenen Interpolationen beurteilen zu können. 
Dagegen findet man in der zweimal vorkommenden Form sorr4ErTON 

bei HrvaGLIN nicht im geringsten, sei es durch Schraffirung oder sonst- 
wie angedeutet, dass das erste ı ein verstümmeltes 7 sein könnte. 

Man muss dann, wie es mir scheint, daran festhalten, dass die Inschrift 

von Aksum ein Volk buiaiten — nicht bugaiten — erwähnt,' wodurch 

1 So schreibt auch HARTMANN (Die Nigritier. S. 78) BOTIAEIT2N, welches ihn 

jedoch nicht hindert (S. 80) zu erklären: »die Bugaiten sind zweifelsohne die Bejah Ma- 

qrizis und Anderer». Dagegen erscheint ihm die Identifizirung derselben mit den hieroglyfischen 

Bukak mehr zweifelhaft (S. Zeitschr. für allg. Erdk. N. F. B. 14 S. 154). 
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die Identität mit bukak und beja wohl nicht unmöglich, aber doch weni- 
ger wahrschemlich wird, als früher. Einen etwas besseren Anhalt für 

diese Mutmassung erhält man jedoch, teils durch eine von RürrELL' in 

der Nähe von Aksum gefundene abessinische ((re’ez-) Inschrift, in welcher 

ein Volk Buga oder Bega erwähnt wird,’ teils durch die bekannte 
griechische Inschrift bei Adulis — der früheren Hafenstadt von Aksum, 

jetzt einem elenden Dorfe mit Namen Sula (oder Dula) am Roten Meer 

südlich von Massaua — in welcher unter anderen Völkernamen auch 
BETA vorkommt.” Nur zwei Kopien davon sind mir zugänglich ge- 

wesen (SAPETo, Viagy. e miss. catt., S. 383; BoEcKH, Corp. inser. grec. T. 

IH. S. 511), und keine von beiden enthält eine Andeutung über das 
wirkliche Aussehen der Inskription; dass jeder Buchstabe derselben klar 

und deutlich gewesen, also von dem Zahn der Zeit unberührt geblieben 
ist, erscheint kaum glaubhaft. Man kanu somit nicht auf Grund einer 
einzigen Quelle, die an sich so unzuverlässig ist wie Cosmas, ganz ver- 

sichert sein, dass hier wirklich sera, und nicht etwa sera oder Bora 

gestanden habe. Sait (Voy. to Abyss. S. 413) vergleicht auch die ak- 

sumitische Form goevyaerov zunächst mit dem Namen eines in dem nórd- 
lichen Abessinien noch wohnhaften Volkes Boja, und SarEro schreibt in 

seiner »traduzione letterale» der aksumitischen Inschrift (a. a. O. S. 391) 
Boja, während er sonst denselben Namen in der Form Beia wiedergiebt, 

ganz wie-den modernen Namen Beia, den nach ihm die Bischari in 

Sauakin und Barka führen sollen (vgl. die Note 1 auf Seite 9). 

Da also die Erklärung, wonach der arabische Name beja mit den 
erwähnten Inschriftformen bukak, bukka, buia-eit-, buga, bega gleichbedeu- 

! S. Reise in Abessinien, T. II. Frankfurt a. M. 1840. S. 269, 276, sowie den da- 

zugehörigen Atlas Taf. 5. 

? Dıvımann (ZDMG. B. VII. S. 356) schreibt Buga; der erste Übersetzer, ein abes- 

sinischer Priester in Kairo, und RÖDIGER schreiben Bega (s. RüPPELL a. a. O. S. 280). 

* Die adulitanische Inschrift wurde zuerst von Cosmas gen, INboPLEUsTA im 6. Jahrhun- 

dert gefunden, und in seiner Topographia christiana abgebildet. Diese Arbeit druckte MoNTFAUCON 

in seiner Collectio nova Patrum, Paris 1805, T. II ab, und seitdem ist die Inschrift mehrere 

Male kopirt worden (s. hierüber BorcKH, Corp. Inser. græc. T. III. S. 510, und Sarxr-Manriw, 

Le Nord de l'Afrique dans l'Antiquité grecque et romaine, Paris 1863. S. 224). Die Ächtheit 

dieser somit nur einer einzigen Quelle entstammenden Inschrift ist sehr angezweifelt wor- 

den, gilt jetzt jedoch als erwiesen (vgl. Vincent, The Periplus of the Erythræan Sea, London 

1800, Append. II, und BurTMANN, Mus. der Alterthumswiss. B. II. S. 105 ff) Bekanntlich 

hat seit Cosmas’ Tagen jene Inschrift niemand wiedergesehen, und das Wort feya fand sich 

nieht auf der »Tafel», sondern auf dem »Throne», welcher letztere Teil der Inschrift bezüglich 

der Ächtheit weit weniger zuverlässig ist, als der erstere. 
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tend sei, jedenfalls als bei weitem nicht erwiesen betrachtet werdem 
muss, so dürfte die Ansicht MuwziNaERs, der diesen Namen für einen 

wirklich _ arabischen erklärt, und seinen Ursprung von dem bekannten 

Worte bedu (22) „Beduinen“, oder bedu-än, — wie man die tigré-spre- 
chenden Nomaden an der Meeresküste zwischen Akik und Massaua nennt 

— herleitet, nicht so gänzlich bei Seite gesetzt werden. In seinem Auf- 
satze »über die Beni-Amer» (Ostafr. Stud. S. 282) äussert er: »Der Name 

Bedja ist ein alterirtes Bedou. Die Hadendoa und Beni-Amer selbst 
nennen ihre Sprache To’bedauie, d. h. das Beduinische, ganz wie im 
Arabischen & 041. Da aber dieses d [richtiger d] fast gequetscht lautet, 
so kann es das ungewöhnte Ohr wohi für ein - nehmen, und dann für 

ein eg; auch der Name Bidel klingt oft Bidjel und dann selbst Bigel. 
Auch jetzt noch nennen die Türken und Araber das Bedauie einfach 

Bega; das Dorf der Beni-Amer, das an den Mauern Kassalas angesiedelt 

ist, besteht aus vielen Unterthanen des Barka, die die Hoffnung auf Ge- 
winn hierher gezogen hat; da sie fast alle das Bedauie reden, so nennen 
die Bewohner der Stadt ihr Dorf Bega,' nicht dem möglichen Ursprung 
gemäss, um den sich niemand kümmert, sondern wegen ihrer Sprache». 

Zur Unterstützung dieser Ansicht kann ich folgendes anführen. Von 
meinen Gewährsmännern hörte ich, vielleicht zufällig, niemals das Wort 
béja, sondern blos das Relationswort bejawie als Name ihrer eigenen 
Sprache, aber nach dem, was man mir ausdrücklich versicherte, blos als 

eine unrichtige Aussprache des Wortes bedawie in dem Munde der 
Araber und Berberiner, die den blos in der Bischarisprache vorkommen- 

den präkakuminalen Laut 4 (s. Lautlehre 8 14) nicht aussprechen kön- 
nen. Dieses hindert jedoch nicht, dass die Wörter béja und bejawie ur- 

sprünglieh vom Arabischen abstammen kónnen, obgleich von keiner Wurzel 

bjj.” Ich halte es nämlich für höchst wahrscheinlich, dass dieses Bi- 

schariwort bedawie, wie die für die Bischarisprache fremde Relationsen- 

1 Vielleicht ist dieses Dorf der Stamm Bedja, den HrusLın meint (siehe die Note 

1 auf Seite 9). 

2 Der berühmte Arabist WETZSTEIN äussert in einer Fussnote zu HarrmManns Ar- 

tikel über Bejah (Zeitschr. f. Ethnol. 1879. 8. 125): »Die Beggah (so schreibe ich den 

Namen) nennt Maqrizi = — Begga, andere dagegen Begga — LS. Der Name muss als 

ein nicht-arabischer angesehen werden, wenn auch das Arabische die Wurzel 5gg hat. Sie 

bedeutet »Hervorquellen», dann überhaupt »protuberare», z. B. von dem Fettbuckel des Kameels 

gebraucht. Männer- resp. Stammnamen sind, wie ich sicher bin, von der Wurzel 4gg nicht 

gebildet worden». 
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dung -ie (-wie) erkennen lässt, und wie schon MUNZINGER hervorgehoben, 

nichts anderes ist, als das arabische Wort bedämijje (S23 oder sl) 

„(das) Beduinische“. Dieser Name ist nachher von den Bischarivölkern 

selbst aufgenommen worden, mit der geringfügigen Veränderung von 
bedäwijje in bedawie, ganz in derselben Weise, wie oft europäische Namen 
von arabischen Schriftstellern mit den rein semitischen Lautzeichen t (+) 
und d (v2), geschrieben werden, trotzdem die Araber vollkommen diesel- 
ben dentalen Laute t (©) und d (2) besitzen, wie wir. Nachdem hat dieses 

Wort bedawie dem arabischen Ohr wie bejawie geklungen, wie auch Mux- 
ZINGER findet, dass diese Laute, das bischarische d und das -arabische j 

(2), viel Ähnlichkeit mit einander haben. Andererseits habe ich auch 
Beispiele dafür gefunden, dass das arabische j bei der Einverleibung 
des Wortes in die Bischarisprache in d übergegangen ist, wenn auch 
der fremde Laut j gewöhnlich beibehalten und korrekt ausgesprochen 

wird. Eine solche arabisirte Form bejawie musste sodann notwendiger- 
weise von arabischen Autoren als ein, mit ihrer eigenen bekannten Rela- 
tionsendung -ie (=ijje), von einem Fremdworte béjah oder bejawah her- 

geleitetes Wort angesehen werden, und dieses letztere musste demnach 
das Volk oder das Land bedeuten, wo das bejawie gesprochen wurde.’ 

! Er äussert (Ostafr. Stud. S. 342): »d hält die Mitte zwischen dem arabischen dhad 

[ve] und dem italienischen g vor e und 7; deswegen klingt das Wort beda fast wie begia, 

was die Araber dureh ihr gim (>) ausdrücken». Dass diese Auffassung nicht wissen- 

schaftlich richtig, und die Ähnlichkeit auch bei genauerem Lauschen nicht besonders gross 

ist, kann man aus der Lautlehre ersehen. 

? Ausser den schon erwähnten arabischen Formen = und l= kommt auch sls: 

bei Ibn Batuta vor (S. Voyages d’Ibn Batoutah, ed. DEFRÉMERY et SaNGuINETTI, T. II. Paris 

1854. S. 162). Die Form %L# bejawatu (ohne Teschdid über c^ deren Vorkommen bisher 

nieht beachtet worden zu sein scheint, findet sich in zwei angesehenen geografischen Wór- 

terbüchern nicht als Völker-, sondern als Ländername, nämlich: Marasid elittila ed. JUYNBOLL 

T. I. Leyden 1852, S. 127: lg Kerby mot uns Xeí4he Xa! 49, Lu (oj = 

Ral QQUAXP Leu mis KP à Mi od. h. Bejawah ist ein Land, das den Beja gehört, und 

diese sind ein grosses Volk zwischen den Nubiern und den Abessiniern. In diesem Lande 

giebt es feurige Kamele, die nach dem Namen desselben bejawijjeh genannt werden». — Und 

in Jacuts geogr. Wörterbuch, ed. WüsTENFELD. T. I. Leipz. 1866, S. 495: (sp! JS sols: 

es) en UT N Rayman Raghu! QM mis Leal, XP» hol le al ol. 
Kl, ut, E Qu Keabe d. h. Samachschari sagt: Bejäwah ist ein Land, das den 
Nubiern gehört, und woselbst es feurige Kamele giebt. Aus diesem Lande stammen die be- 

djawischen Kamele, welche ihren Namen nach den Beja führen, und diese sind grosse Völker 

zwischen den Arabern, Nubiern und Abessiniern. 
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Die Frage nach dem Ursprunge dieses Bedja-Volkes kann natür- 

lich niemals mit voller Sicherheit beantwortet werden, da jedwede histo- 
rische Urkunde und Tradition fehlt. Da man indessen keine Veranlas- 

sung hat anzunehmen, dass die Bedja-Völker nach Beginn unserer Zeit- 

rechnung in ihr gegenwärtiges Gebiet eingewandert sind, so scheint 

man vollkommen berechtigt zu sein, sie, wie Lepsius und die meisten 

anderen Etnologen es gethan haben, mit den Blemmyern zu identifiziren, 

von welchen die klassischen Autoren berichten, dass sie genau dasselbe 

Gebiet bewohnten wie später das Bedja-Volk der arabischen Schriftstel- 

ler! Aber dann scheint mir diese Annahme noch einen Grund mehr ge- 

gen die gewöhnliche Ansicht in sich zu schliessen, dass dieser neue Name 

beja einerseits mit dem altägyptischen bukak, und andererseits mit den 

buiaiten, bega (buga) der abessinischen Inschriften identisch sei. Denn, 

wenn dieses Volk schon seit mehreren Jahrtausenden dasselbe Gebiet 

innegehabt hat, so ist es unerklürlich, dass sein erster Name bukak 

(bukka) während so vieler Jahrhunderte total verschwunden gewesen 

und durch den Namen Blemmyer ersetzt worden ist, um alsdann weiter 

südwärts in den Formen joewa(erov) und geya wieder aufzutauchen, und 

schliesslich auf seinem ursprünglichen Platz in der arabisirten Form beja 

wieder aufzutreten. Man muss sich nur dessen erinnern, was uns grie- 

chische und römische Schriftsteller in einer fortlaufenden Serie von 
Mitteilungen berichten, dass nämlich die Blemmyer während eines Zeit- 

raumes von acht bis neun Jahrhunderten ohne Unterbrechung hauptsäch- 

lich dasselbe Gebiet innegehabt haben, welches die gegenwärtigen Bedja- 

Völker bewohnen. Sie werden zuerst von Eratostenes um das Jahr 240 

vor Chr. erwähnt, und sie verschwinden aus der Literatur nach Kaiser Ju- 

stinianus 563 nach Chr. Auf der adulitanischen Inschrift ist angegeben, dass 
sie im Namen des Ptolemäus Evergetes (246—221 v. Chr.) geschrieben 

ist, die griechische bei Aksum stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., 
ez-Inschriften aus der zweiten Hälfte des 6. 

Jahrhunderts. Wie können da die buiaiten, bega, buga u. s. w., welche 

> 
und die abessinischen Ge 

! Die Nachrichten, welehe wir aus der Antike über diese Blemmyer und deren Ge- 

schichte besitzen, finden sich nebst den Hinweisen auf die klassischen Quellen in RrrTERS 

Erdkunde B. I. S. 663 

sur les Blemmyes (Mém. geogr. et histor. sur l'Egypte. T. II. S. 127—161); — LETRONNE, 

666, sowie in folgenden Monografien gesammelt: QUATREMERE, Mem. 

Matériaux pour l'histoire de l'introduction du Christianisme en Nubie et en Abyssinie, Paris 1832; 

— R£íviLLouT, Mém. sur les Blemmyes (Mém. présentés à l’Acad. des Inscr. et 

Belles-Lettres. Ser. I. T. XVII. Paris 1874. S. 131). 
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in diesen Inschriften erwähnt werden, mit den Blemmyern identisch sein, 
von welchen letzteren alle anderen und weit mehr zuverlässigen Quellen 
angeben, dass sie gerade in diesem Zeitraum das Land der Bedja-Völker 
bewohnten? LETRONNE und Saint-Martin! haben diese unbestreitbare In- 
kongruenz wohl bemerkt, aber sie haben dieselbe in einer anderen Weise 

zu beseitigen versucht. Sie nehmen nämlich an, dass die griechischen 
und römischen Schriftsteller den Vorvätern der Bedja-Völker einen ganz 
falschen und unbegründeten Namen gegeben, und dass der Name Blem- 

myer, richtig angewandt, nur dem modernen centralafrikanischen Volke 

Bilma, südl. von Fessan und östl. von Tibu, zukommt und mit demselben 
identisch ist. 

Will man dagegen an der Identität zwischen den Blemmyern und 

den Bedja-Völkern, auf Grund des historischen Nachweises, dass sie in 
fast ununterbrochener Folge im Besitz desselben Gebietes gewesen sind, 
festhalten, so lässt sich hiermit, wie es mir scheimen will, die Annahme, 

dass die Namenformen der oben erwähnten Inschriften auch dies selbe 
Volk bezeichneten, unmöglich vereinbaren. Gegen LETRONNE’S und SAINT- 
Marrın’s Ansicht spricht die Unwahrscheinlichkeit, dass alle klassische 
Schriftsteller sollten einstimmig diesem Volke einen ganz fremden und 
-unrichtigen Namen haben unterschieben wollen. Und da der griechische 
Name jgAsuuvec? nicht wie eine Menge anderer, im eigentlichen Sinne 
etnografischen Namen bei den ersten griechischen Reisenden — »Rhizo- 
fager, Kyneger, Elefantomacher» bei Agatarcides und Artemidorus — eine 
nachweislich griechische Bedeutung hat, so müssen wir wohl bis auf 

weiteres annehmen, dass dieser Name, ebensogut wie die oft daneben 

auftretende Benennung »Nubier» (Novpadss, Novgáóor,? auf den damaligen 
einheimischen Namen des Volksstammes zurückzuführen ist. Dieser ver- 
schwindet hernach, ungefähr gleichzeitig mit dem Eindringen der Araber, 
auf eine Zeit lang, die hinreichend war, um an Stelle des einheimischen 

1 S, Hist. et Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, T. IX. Paris 1831 (Abteil. 

Mem.) S. 158. — Journal des Savants. Paris 1825. S. 225. — Le Nord de l'Afrique, S. 74, 75. 

2 Die wichtigsten Formen, in welchen dieser Name bei den klassischen Autoren vor- 

kommt, sind: Pleuuvec, BAeuvec, Blemmyes, Blemü, Blemie. Bei koptischen Schriftstellern 

findet er sich unter den Formen: Balnemmioui, und Belahmu (s. QUATREMERE a. o. a. O. S. 

127, und Lepsius, Nub. Gramm., Einleit. S. CXV). 

3 So finden wir z. B. diese beiden Namen neben einander in der ersten Zeile der 

berühmten griechischen Inschrift von der nubischen Stadt Talmis (jetzt Kalabsche), s. NIEBUHR, 

Inseriptiones Nubienses, in seinen Kleinen Schriften 2. Sammlung, Bonn 1843. S. 175. 
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Namens das arabische beja treten zu lassen, welches seiner Abstammung 
gemäss (von bedu, s. oben) ganz natürlich auf alle nomadische Stämme, 

mit welchen die Araber zuerst in Berührung kamen, angewendet wurde. 

Dieses hindert natürlicherweise nicht, dass der Name Blemmyer, für den 

meines Wissens noch keine andere Erklärung versucht worden ist, mit 
dem Namen Bilma im Zusammenhange stehen, und sonach auf die Mög- 

lichkeit einer ursprünglichen Einheit dieser Völkerstämme hindeuten kann. 

Die Frage nach dem Ursprunge des Bedja-Volkes scheint indessen 
— nach den in der Zeitschr. für Ethnol. Jahrg. X veröffentlichten Verhand- 
lungen der Berliner Gesellsch. für Anthropologie etc., und nach dem oben 
erwähnten (in derselben Zeitschr. enthaltenen) Hartmannschen Artikel 
über die Bejah zu urteilen — Gegenstand lebhafter Diskussionen inner- 
halb der etnologischen Kreise Deutschlands gewesen zu sein. Die Ver- 

anlassung dazu gab eine Anzahl sog. Nubier, welche HAGENBECK von 

Afrika nach Berlin gebracht hatte, unter welchen sich jedoch keine wirk- 

lichen Nubier, wohl aber mehrere Individuen vom Bedja-Stamme befanden. 
Der eben erwähnte Verfasser nahm auch, wie er selbst sagt, »eine ent- 

schiedene Stellung» in dieser Frage ein. Schon in einer vorangegange- 
nen, in grossem Massstabe angelegten Arbeit, »Die Nigritier», von welcher 
jedoch bis jetzt nur der erste Teil erschienen ist, hatte Harrmann, der 
selbst die ägyptischen Sudanländer mehrere Male bereist hat, es als seine 
Ansicht ausgesprochen, dass das Bedja-Volk aus antropologischen Grün- 
den eine weit grössere Anzahl von Stämmen umfassen müsse, als man 

bisher unter diesen Namen zu bringen pflegte. Diese Ansicht hat er 
nun in der eben erwähnten Monografie (die Bejah) — welche ebenfalls 

zu keinem gehörigen Abschluss zu kommen droht — weiter entwickelt, 

und in einer gleichzeitig erschienenen, mehr populären Schrift? mit aller 
Energie als ein fest begründetes wissenschaftliches Faktum hingestellt. 
Bei seinen an Ort und Stelle angestellten Forschungen ist er nämlich zu 

der Überzeugung gekommen, dass das Bedja-Volk nicht blos die Ababde, 
Bischari, Hadendoa, Halenga und einige andere südlichere Stämme um- 
fasst, sondern auch eine Menge anderer, mehr oder weniger fest ange- 

sessenen Stämme weit süd- und westwärts, welche bis dahin von allen 

wissenschaftlichen Reisenden und deren Kompilatoren in Europa, auf 
Grund mehr oder minder zuverlässiger einheimischen Traditionen, für 
ursprünglich von Hedjas eingewanderte Araber gehalten worden sind. 

U Zeitschr. für Ethnolog. 1879, S. 117. 

2 Die Völker Afrikas, S. 11, 13, 18, 59. 



- 

Die BiscHARI-SPRACHE. 1m 

Nachdem er (Zeitsch. f. Ethn. 1879, S. 195) in seiner Aufzählung der von 
ihm unmittelbar zu den Bedja gerechneten Völkerstämmen angeführt: 
1) die Ababdeh; 2) die Bekarm; 3) die Täga-Stämme (Halénqa, Ha- 

déndawa, Säbderät, Siqulab, Sobab, Homrän, Beni-Amr), fährt er (S. 199) 

fort: »Es folgt nun eine Anzahl Stämme, welche zwar geographisch z. 
Th. noch zu Taqa gehören, politisch jedoch zur Mudirieh Sennar hinzu- 
gerechnet werden müssen». Diese Stämme (Sukurzeh, Abu-Rof, El-aläwin, 

Dabenah, Hasanieh, Kababis und Baggära), welche südlich und westlich 
von den erstgenannten wohnen, geben sich selbst für Araber aus, und 

sprechen auch ein Arabisch, das an Reinheit, Kraft und Ursprünglichkeit 
sich nieht wenig von jenem, sowohl der Aussprache, als auch der Form- 

bildung und der Wortanwendung nach unterhaltigen Arabisch unterscheidet, 
welches man manchmal unter den zuerstgenannten Bedja-Stämmen zu 

hören bekommt, und das sogar im allgemeinen die arabische Sprechweise 

der des Schreibens und Lesens kundigen Nubier übertrifft. Sie sind auch, 
wie vorhin erwähnt wurde, von allen mir bekannten namhaften Reisen- 

den zu den Arabern gerechnet worden. HARTMANN setzt indessen (S. 
200) so fort: »Ausser diesen echten und unbezweifelbaren Bejah zähle 

ich hier noch eine Anzahl Stämme auf, welche bisher meist als »reine 
Araber, Hedjaz-Araber, Koreischiten» und unter anderen unsicheren, miss- 

verstandenen und willkürlichen Benennungen aufgeführt worden waren. 
Ich habe aber sehr triftige, unten noch weiter auszuführende Gründe, 

auch diese hier näher zu klassifizirenden Stämme den Bejah anzureihen. 
Es sind das 1) die Ga'alin .. . » Einige Seiten weiter bricht die Ab- 

handlung in diesem Hefte ab, und man geht dadurch leider des Verfas- 
sers »triftiger Gründe» für seine mit so grosser Sicherheit betonte An- 
sicht verlustig.' Aus vollster Überzeugung gebe ich zu, dass, wenn es 
sich bei Vólkerstàmmen um die Bestimmung des Ursprungs, der Ver- 

wandtschaft unter einander, und um den antropologischen Platz innerhalb 
der Menschheit handelt, die rein somatologischen Kennzeichen, die Form 

und das Mass wichtiger Körperteile, die Beschaffenheit des Haarwuchses 

! So heisst es auch bezüglich der allgemeinen Frage von dem Ursprunge der alten 

Ägypter, Kuschiter und Nubier (Die Nigritier, S. 193) »Das Sprachliche unserer Frage 

werde ich später ausführlich erörtern; ebenso das Anatomische, für welches letztere ich mit 

anderen Zahlen aufwarten kaun als Retzius und Czermak». Und an einigen anderen Stellen 

verspricht er auch sprachliche Zusammenstellungen zur Bekräftigung seiner Ansichten. Alles 

dieses, das Sprachliche sowohl als das Anatomische, welches eben den einzigen gültigen 

Beweis liefern sollte, ist indessen leider ausgeblieben, und man muss sich da mit den eifri- 

gen Versicherungen des Verfassers begnügen. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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u. del. in erster Reihe den Ausschlag geben müssen, und dass die 

Sprache, als ein Übergang zu den an sich selbst mehr veränderlichen 
und unzuverlässigen psychologischen Momenten: Religion, Sitten und Ge- 
bräuche, sociale Anordnungen u. s. w., erst in zweiter Reihe kommt. 

Aber ich fordere dann auch, dass diese fysisch-antropologischen Kenn- 
zeichen, welche uns von Ärzten und Anatomen mitgeteilt werden, ein so 

erschöpfendes und systematisches Material bieten, dass aus demselben 

wirklich wissenschaftliche Resultate gewonnen werden können. Die ver- 

gleichende Sprachforschung, welche in unseren Tagen so viele ebenso 
interessante wie bestimmte Aufklärungen über den Ursprung und die 

Verwandtschaft der Völkerstämme gegeben, hat dieses erst ermöglichen 

können, nachdem sie sich zu einer wirklich wissenschaftlichen Form aus- 

gebildet hatte. Früher, als man sich damit amüsirte, einige hundert 

Wörter aus einer Menge verschiedener Sprachen mit einander zu ver- 
gleichen, war das Ergebnis sowohl für die Sprachforschung wie für die 
Etnologie gleich wertlos. Man hatte über ein ausserordentlich reiches 

Material zu verfügen, aber man verstand nicht, es nach wissenschaftli- 

cher Metode zu behandeln. Ganz und gar umgekehrt scheint sich das 
Verhältnis in vielen Fällen für die vergleichende Etnologie zu gestalten, 

insoweit sie sich nämlich auf die Naturforschung stützt, was ja nach 
Möglichkeit geschehen muss. Wissenschaftliche Metode, weit entwickelte 

Induktionsgabe und Intuition stehen dem Naturforscher oft zu Gebote, 
aber ebensooft ist das antropologische Material, über welches er zu ver- 
fügen hat, höchst unbedeutend und rein zufällig. Man weiss, wie man- 
cher merkwürdige Schädel als Basis für den Aufbau einer ganzen, ebenso 
geistreichen wie unbewiesenen Teorie hat dienen müssen. 

Wenn in der Frage bezüglich der ostafrikanischen Etnologie die 

Wissenschaft über ein umfassendes Material zu verfügen haben wird, be- 
stehend teils in einer grösseren Anzahl Schädel aus jedem fraglichen 
Stamme, sowohl von der jetzt lebenden als einer früheren Generation, 

teils in genauen, von verschiedenen Forschern angestellten systematischen 
Messungen und Beschreibungen einiger Tausende lebender Individuen 
des ganzen einheitlichen Volkstammes, der näher bestimmt werden soll, 

erst dann kann und muss das daraus gewonnene Resultat als eine wis- 
senschaftliche Thatsache angesehen werden. Bis dahin können jedoch 
solche Äusserungen, wie die oben citirte: »diese echten und unbezwei- 
felbaren Bejah», nur als ein Ausdruck der lebhaften Überzeugung des 

Verfassers betrachtet werden, der an sich gar keine beweisende Kraft 
hat. Es kann natürlich ebensowenig Professor HARTMANN wie jedem 



Die BiscHARI-SPRACHE. 19 

anderen zum Vorwurf gemacht werden, dass er in dieser Hinsicht noch 
nicht über ein auch nur einigermassen zureichendes Material disponiren 
kann. Es bedarf dazu einer viel grösseren Schaar begabter und anato- 
misch gebildeter Männer wie er, und unter den gegenwärtigen traurigen 

. Verhältnissen im ägyptischen Sudan auch einer ganz geraumen Zeit, be- 

vor die vergleichende Etnologie in diesem besonderen Punkte »unbe- 
zweifelbare» Fakta wird aufweisen köunen. Unter solchen Verhältnissen 
ist man nicht befugt, wie es HARTMANN auf mehreren Stellen in seinen 

drei oben erwähnten Schriften thut, die übereinstimmenden Nachrichten 
von gewissenhaften Reisenden, wie die eines BRUCE, BURCKHARDT, RÜPPELL, 
WinkiNsoN, RussEGGER, MUNZINGER, HEUGLIN, SCHWEINFURTH u. a. m., oder 

die Schlüsse, zu welchen die vergleichende Sprachforschung in diesem 
Falle kommen konnte, bei Seite zu setzen. 

Die Resultate dieser — insofern sie nicht blos auf einige schlecht 
wiedergegebene Wörterverzeichnisse von Missionären oder Reisenden, die 
ganz andere Zwecke im Auge hatten, sondern auf Untersuchungen der 
Gesetze jeder einzelnen Sprache gegründet sind — sind an sich selbst 
viel sicherer, als das, was man bisher aus äusserst knapp bemessenem na- 
turwissenschaftlichen Material m Betreff der Etnologie Afrikas hat folgern 
können. Dem letztgenannten Zweige der Wissenschaft müssen mithin die 

Ergebnisse der Sprachforschung noch eine lange Zeit hindurch zur Leitung 
dienen, bis das somatologische Material in hinreichendem Masse und in 

genügend systematischer Form vorhanden ist, um über einschlägige Fra- 
gen selbständig entscheiden zu können." Bis auf weiteres dürfte somit 
nach meinem Dafürhalten der Name Bedja nicht anders aufzufassen sein 

als, im Einklang mit seiner ursprünglichen Anwendung bei den Arabern, 

wie eine sprachlich gemeinschaftliche Benennung für alle die Stämme, 
welche von Hause aus to-bedawie als ihre Muttersprache reden oder ge- 

redet haben, für dessen reinsten Typus wir einstweilen die Bischari- 
Sprache gelten lassen müssen. Dieses hindert natürlicherweise nicht, dass 
die antropologische Forschung in einer kommenden Zeit in die Lage 

versetzt werden kann, die an und für sich recht plausible Ansicht zu 

! Vgl. hiermit Lepsius’ vortreffliche Übersicht über die Völker und Sprachen Afrikas, 

womit er seine »Nubische Grammatik» einleitet, ganz besonders die Seiten I—XVI. Es ist 

überraschend, dass Lepsius hier oft Fritsch, Warrz, Fr. MÜLLER u. a. Etnologen citirt, aber 

nirgends HARTMANNS »Nigritier» erwähnt, während doch dieses Werk auf breitester Basis und 

in umfassender Ausdehnung gerade die Fragen behandeln will, die Lepsius in der erwühnten 

 »Einleitung» bespricht. Bei wem mag wohl der Fehler liegen? 
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beweisen, dass eine Menge von Stämmen, die man bis dahin nach bestem 
Ermessen für Araber gehalten, demselben Geschlechte wie das Bischari- 
Volk angehören, und dass man demnach mit vollem Recht den Namen 

Bedja dann weit über dessen gegenwärtigen sprachlichen Bezirk ausdeh- 
nen kann. 

Zu den Bedja-Völkern in diesem rein sprachlichen Sinne gehören 
dann zunächst die Bischari, Ababde, Hadendoa, und mit grosser Wahr- 

scheinlichkeit ein bedeutender Teil der Halenga und Beni-Amr, welche 

das Bedawie sprechen, da dieses viel leichter von der Tigré-Sprache 
verdrängt wird, als umgekehrt. Die beiden zuerst genannten zerfallen 

sodann in eine Menge klemerer Stämme, welche man in sehr schwan- 

kenden und unsicheren Angaben aufgeführt findet bei Kremer,' LiNANT 

DE BrELLEFONDS" und HARTMANN.” Besonders ist zu beachten, dass die 

Hadendoa und Halenga oft als Unterabteilungen der Bischari angeführt 

werden, während andere einzelne Stämme, wie die Hadareb (an der 
Küste südlich von Sauakin), welche man meist unter jenem Namen als 

Einheit mit inbegriffen findet, wieder als dem Bischari-Stamme neben- 
geordnet aufgezählt werden, von welchem letzteren man dann annimmt, 
dass er sich hauptsächlich um den Berg Elba (nahe der Küste zwischen 

Berenice und Sauakin) konzentrire. Ebenso hat man gar keine bestimmte 
Kenntnis von der ungefähren Ziffer der Volksmenge aller dieser Stäm- 

me, es wechseln vielmehr die Angaben der Reisenden im höchsten Grade; 

der Bischari-Stamm z. B. wird bald auf 50,000, bald auf 600,000 Köpfe 
geschätzt.‘ 

Über die Bedja- oder Bischari-Sprache besitzen wir Notizen von 
einer ganzen Menge Reisender, aber mit Ausnahme der von SEETZEN, 

Lepsius und Munzinger sind sie durchweg äusserst unbedeutend und 

nunmehr grösstenteils wertlos. In dem folgenden will ich ein chrono- 

logisches und nach bestem Wissen auch vollständiges Verzeichnis der ein- 
schlägigen Literatur nebst kurzer Inhaltsangabe der einzelnen Schriften 

geben. Die mit” bezeichneten Werke sind mir nicht zugänglich gewesen. 

1 Aegypten, T. I. S. 124, 126—127. 

2 D’Etbaye. S. 127—129. 

3 Zeitschr. f. Ethnologie 1879, H. II. 8. 196—-197. 

4 Vol. RusskEGGER, Reisen, B. II. T. I. S. 464; T. III. S. 193 ff. ja 
5 
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I. WÖRTERVERZEICHNISSE. 

1. Nach Seerzens handschriftlichen Sammlungen teilte ADELUNG- 
VATER zuerst im Mithridates (T. III. Berlin 1812, S. 119—122) einige 
kurze Bemerkungen nebst einigen dreissig Wörtern aus der Suäken- 

Sprache mit. Dieselben handschriftlichen Sammlungen liess VATER her- 

nach in seinem Werk, Proben deutscher Volksmundarten, Leipz. 1816, voll- 
ständig abdrucken, wo sich SEETZENS Wörterverzeichniss aus der Sprache 

von Szauaken auf den Seiten 263—279 findet. VATER knüpft daran im 
Mithridates (Teil IV. Berlin 1817, S. 431) einige weitere Bemerkungen, 
woraus sich ergiebt, dass er der erste war, der da einsah, »dass die 

Sprache von Suaken oder Sauaken eine und eben dieselbe ist mit der 
Sprache der Stämme Adareb und Bischarihm bey Aegypten, von welcher 
Salt [vgl. 2.] Proben gegeben hat». — Es ist bezeichnend für die unge- 
wöhnliche Begabung und das scharfe Beobachtungsvermögen dieses be- 
rühmten Reisenden und Forschers, dass sein Wörterverzeichnis nicht 

blos einer der grössten Beiträge zu unserer Kenntnis vom Bedawie (zu- 

sammengenommen 717 Wörter, oder unbedeutend weniger als Muwziw- 
GERS Sammlung) ist, sondern dass er auch in Bezug auf Richtigkeit und 
Genauigkeit in der Auffassung der Worte alle späteren Aufzeichner, Mux- 
ZINGER ausgenommen, weit hinter sich lässt. Man vergleiche beispiels- 
weise seine Sammlung mit den von Linanr DE BELLEFONDS und Lucas 

60—70 Jahr später erschienenen, und die Überlegenheit des deutschen 
Reisenden über seinen französischen und englischen Kollegen wird einen 

in Staunen versetzen. 

2. Sarr, Language of the Adareb and Bishareen tribes near Egypt 

(s. Voyage to Abyssinia, Append. I. S. XV); enthält 87 sehr schlecht 
wiedergegebene Wörter. SALT bringt auch (Append. I. S. XIV) »a few 

words of the Takue and Boja Language», welche letztere nach VATER 
(Mithrid. T. IV. S. 433) von vielen anderen für die Sprache »der Bodscha, 
bey der Alten Bugaiten, Bugiha bey Leo Africanus, Bedjah bey den 

meisten Arabern», gehalten worden ist. Aber die 12 Wörter, welche SALT 
aufzühlt, sind dem Bedawie vollständig fremd. 

! Zum Schluss sagt Vater: »Bemerkenswerth ist endlich manche Übereinstimmung der 

Sprache von Sauaken mit der von Där-Für (ausser den in beyden aus dem Arabischen ent- 

lehnten Wörtern). Proben davon sind: . . . .» Aber diese folgenden 9 »Proben» sind alle 

arabische Lehnwörter! 
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3. BURCKHARDT, Vocabulary of the dialect of the Arabs Bisharye 

(Siehe Travels in Nubia, S. 160). Obgleich Burcknarpr, wie er selbst 

(S. 151) erzählt, nicht mit einem einzigen Bischari Umgang anknüpfen 

konnte, und behufs seiner Wortsammlung sich an »a Negroslave» wenden 
musste, »who had been educated among the Bisharye and sold by them 

to the chief of a village near Esne», so sind doch seine 160 Wörter, 
natürlicherweise mit englischer Lautbezeichnung, fonetisch richtiger wie- 
dergegeben, als bei vielen anderen; auch findet man bei ihm recht viele 
Substantive in ihrer ursprünglichen Form (Nominativ), obwohl stets mit 
dem Artikel, während die übrigen uns nur die Akkusativ-Formen bieten. 

4, *BarBr Atlas ethnogr. Tab. XXXIX. A 211. — (Siehe VATER- 
Jürg, Litteratur der Grammatiken, Lexika . . . Berlin 1847. S. 50). 

5. ®Wırkınson, Modern Egypt and Thebes, London 1844. T. Il. 

S. 395. — (Siehe Kremer, Aegypten, T. I. S. 154). 
6. Herusuın hat ein kleines Vocabular der Bedjawieh, 46 Wörter 

umfassend, in Peterm. Mittheil. 1858, S. 372 veröffentlicht. 

7. Kremer, Sprachproben der Begawijjeh, gesammelt von dem 

apostol. Provikar Kirchner (m desselben Verfassers Aegypten, T. I. S. 

127—129), — gegen 200 Wörter, im allgemeinen recht wohl geschrie- 

ben, aber mit vielen überflüssigen diakritischen Zeichen. P 
8. Munzinger teilt zunächst m dem Bericht über seine Reise 

von Massua nach Kordofan (s. Die Deutsche Exped. in Ostafrika, Er- 

gänzungsheft M 13 zu Peterm. Mittheil., Gotha 1864, S. 11) 64 Be- 
dawie-Wörter mit, aber in seinen desselben Jahres herausgegebenen 
»Ostafrikanischen Studien» (8. 355—369) hat er uns den nach Inhalt und 

Umfang grössten Beitrag zum Wortvorrat der Bedawie-Sprache geliefert.' 

Der Nutzen dieses Beitrages wird indessen seiner vollständig planlosen 

Anordnung zufolge etwas beeinträchtigt. Munzinger teilt die Wörter 
dieses Verzeichnisses zwar in zwei ungefähr gleich grosse Gruppen, näm- 

lich in »Verbalwurzeln» und »Substantiva und Adjektiva», aber dieses 

hindert nicht, dass recht viele Substantive sich in der ersten Abteilung 

verzeichnet finden. Schlimmer jedoch ist es, dass innerhalb jeder Gruppe 
weder die alfabetische noch eine andere Ordnung beobachtet wurde. Nun 

kommt noch dazu, dass die Verben in einer hier ganz unzweckmässigen 

Form, nämlich in der 3. Pers. Sing. Perf. Akt. mit ihren Präforma- 

tiven und Afformativen, anstatt in den reinen Verbalstüimmen, gebracht 

werden. Die Substantive stehen meistens mit dem Artikel (überall in 

! Enthált ungefähr 800 Wörter, oder fast halb so viel, wie ich selbst gesammelt habe. 
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dem Akkusativ des Sing. oder Plur.). Dieser Artikel ist dann gewöhn- 

lich von seinem Substantiv durch einen Apostrof getrennt, und auch die 
Wörter ohne den Artikel stehen am häufigsten in der Akkusativ-Form. 

Hierdurch wird es für den Leser, der keine andere Kenntniss von dem 

Bau der Sprache besitzt, als die, welche er sich aus Munzincers kurzer 
grammatischen Skizze (s. unter II) angeeignet hat, oft unmöglich, die 
ursprüngliche Form des Wortes herauszufinden. 

9. Krockow, Kurzes Verzeichniss der gebräuchlichsten Worte der Ha- 

dendoa-Sprache in des Verfassers Reisen und Jagden in Nord-Ost- 

Afrika, T. II. S. 152—155). Enthält 116 ziemlich gut aufgezeichnete 
Wörter, die einzigen dieses Dialekts, die wir besitzen, und der sich hier 
als mit der Bischari-Sprache identisch erweist. 

10. Linant DE BELLEFONDS, Vocabulaire Dichari (s. L’Etbaye, S. 

173—176) — ungefähr 250 Wörter enthaltend, und in einer Weise zu 

Papier gebracht, die Zeugnis ablegt von der grössten Unfähigkeit, richtig 
zu hören und das Gehörte fasslich wiederzugeben, weshalb die Wörter 

auch von absonderlichen Zusammenstellungen von Buchstaben strotzen, 
z. D. »votre, mocoue» (statt -ïkna, das m ist wahrscheinlich der letzte Buch- 

stabe eines vorangegangenen Wortes); »leur, mocqnino» (statt -ina); »le- 

quel, ha ba riway (sol vermutlich ab hériwa „wen wünschest du, wen 

suchst du? sem.) Dass die beiden Verben oAad ,pétrir^ und ebagque- 
namab „voyager“, ganz verschiedenartige Formen sind, kann jeder Sprach- 
forscher einsehen. Das erstere Wort ist ein Nomen mit dem Artikel im 

Akkusativ, das andere muss wegen der Endung -amab das Part. pass. 
im Akkus. Sing. sein, aber der Stamm ebaken ist mir nicht bekannt. Im 
übrigen kommen Verben in allen móglichen Personal- und Temporal- 
Formen vor, werden aber stets im franzósischen Infinitiv gebracht. 

11. SCHWEINFURTH, Pflanzennamen der Bega-Sprache zwischen Sua- 
kin und Berber (s. Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin, 
B. IV. S. 334—339) — bringt 146 Namen. 

12. Lucas, On natives of Suakin and Bishareen vocabulary (The 

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 
London 1876, Vol. VI ZX IL S. 191). — Als eine kleine empfehlende 
Einleitung dient die überraschende Mitteilung: »no Bishareen vocabulary, 

it is believed, has been yet printed», und unter dem Titel »Comparison 
of Bishareen words» bringt die Arbeit 82 unvergleichbar schlecht wie- 
dergegebene Wörter. 

13. Schliesslich findet sich in HeucLıns Reise in Nordost- 
Afrika, Braunschweig 1877, T. II. S. 271 ff. ein » Verzeichniss der im 
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nordöstlichen Afrika gebräuchlichen Benennungen der Säugethiere und Vogel», 

wo ich nebst den überall angegebenen arabischen, amharischen (u. a.) 

Namen auch 25 Tiernamen m der Bedja-Sprache finde.! 

II. GRAMMATIK. 

1. RicHARD Lepsius ist unzweifelhaft der erste, der den Versuch 

gemacht hat, die Gesetze der Bedja-Sprache zu erforschen. Schon in sei- 

nem »Schreiben an Hrn Böckh»” lässt er sich ausführlich über diese Spra- 
che, über die allgemeine Art ihres Formenbaues und über ihre bedeu- 

tende Wichtigkeit, nicht nur in sprachlicher, sondern auch in historischer 

und archäologischer Beziehung aus. Obgleich die hier von Lepsius über 
die Bedja-Sprache, oder wie er sie weniger richtig nennt: das Beganie 

(statt Begämie), ausgesprochene Ansicht, dass sie eine kaukasische 
sei, und dass hier ein beispiellos inniges Verhältnis zwischen dem 
Nomen und dem Verb bestehen solle, durch meine Untersuchungen 

keine besondere Bestätigung gefunden hat, so sind doch andere für 

diese Sprache bezeichnende Züge mit ebenso grosser Richtigkeit wie 
tiefem Scharfsinn erkannt und hervorgehoben. Ich will hier deshalb 

einen Auszug aus dem oben erwähnten Briefe bringen, und dieses um so 

mehr, als das Schreiben nicht leicht zugänglich ist, und weil keiner von 

denen, welche später den Versuch gemacht haben, ein Bild von dieser 
Sprache zu entwerfen, (Fr. MÖLLER und Harkvy), auch nur ein Wort von 

diesem ersten Entwurf erwähnt. In dem betreffenden Monatsbericht 

heisst es auf Seite 385: »Die Grammatik und der Wortschatz dieser drei 
Sprachen» [die Nuba-, die Kundjara- und die Bedja-Sprache] »liegt mir 
jetzt vollständig genug vor, um von jeder em deutliches Bild entwerfen 

zu können, und so hoffe ich einst nachzuweisen, -dass das Beganie ein 

in vieler Hinsicht sehr wichtiges Glied der kaukasischen Sprachen ist, in 
welchem sich die grammatische Entwickelung gerade auf einem Punkte 
befindet, welchen die semitischen Sprachen noch nicht erreicht haben, 

über welchen aber die imdogermanischen schon hinausgegangen sind, 
obgleich sie den hier festgehaltenen Durchgangspunkt voraussetzen; ich 

meine in Bezug auf die Entwickelung des Verbalbegriffes und seines 

! Um den Leser in den Stand zu setzen, sich von dem Aussehen und dem Werte 

dieser Wörterverzeichnisse einen Begriff zu bilden, werde ich in den »Vorbemerkungen» zu 

meinem Wörterbuche eine kleine Auslese daraus zum Besten geben. 

? Monatsberichte der preuss. Akad. der Wissensch. Berlin 1844. S. 379. 
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Ausdruckes in der Form aus dem Nomen. In keiner mir bekannten kau- 

‘kasischen Sprache liegt sich wahres Verbum und wahres Nomen durch- 
gängig so nahe, wie hier; daher sich diese Sprache vorzugsweise dazu 

eignet, diesen wichtigsten Schritt in der Sprachentwickelung überhaupt 

auf das genaueste zu erforschen. Auch die Aegyptische Sprache nimmt 
einen ähnlichen Standpunkt ein in der kaukasischen Sprachenkette, doch 
nicht mit dieser Bestimmtheit und Durchschaulichkeit wie die Bega-Sprache, 

die überdies durch ihren Formenreichthum schon allem als ein wichtiges 
Glied anerkannt werden muss. Sie besitzt ein durchgebildetes Passivum, 

in welchem wie im Aktivum ein Präsens, ein Futurum, zwei, eigentlich 

drei Präterita, zwei Participien, ein Imperativ für ‘2. und 3. Person und 

ein Infinitiv unterschieden werden; dazu kommt noch eine besondere 

Negativ-Conjugation; ausserdem wird das doppelte Geschlecht in allen 

Theilen der Sprache vollständiger durchgeführt als in irgend einer an- 
dern mir bekannten Sprache. Die beiden Charakter-Buchstaben des Mask. 

und Femininum sind dieselben wie im Aegyptischen und wie ursprünglich, 

wenn ich richtig in einer früheren Abhandlung nachgewiesen habe, im 

ganzen kaukasischen Sprachstamme, nämlich b (statt p) und t (der Laut 

p fehlt ihnen überhaupt, wie ursprünglich auch der Geez-Sprache, da- 
gegen haben sie 4 ungewöhnliche Laute, darunter die Lingual-Reihe der 
Sanskrit-Sprache). Zugleich ergänzt sich hier auf das befriedigendste 
in lebendiger Sprache, was ich für die todt® Aegyptische nur erschlies- 

sen konnte. Im Aegyptischen erscheint nähmlich p und t als vorgesetz- 
ter männlicher und weiblicher Artikel, aber nur -t als weibliche ange- 

hängte Flexion; -p als ursprünglich männliche Flexion musste supponirt 
werden; im Beganie erscheint sowohl -b als -t als Flexion, dagegen nur 

t auch als Artikel; 6, der ursprüngliche männliche Artikel, ist zu # ge- 

worden, wie auch im Koptisch-Aegyptischen häufig. Überhaupt ist es 

auffallend, wie breit sich gleichsam das weibliche Geschlecht in dieser 

Sprache macht, gleich als ob sich auch in der Grammatik hätte abspie- 

geln wollen, was wir bei den Aethiopischen Völkern, seit den ältesten 
bis auf die neuesten Zeiten, in ihrer Lebenssitte wiederfinden, ich meine 
den eigenthümlichen grossen Einfluss, den sie dem weiblichen Geschlechte 
im öffentlichen und häuslichen Regimente eingeräumt haben». 

Einige Jahre später spricht Lepsius in seinen »Briefen aus Aegyp- 
ten» oft von der Bedja-Sprache und seinen darauf bezüglichen Studien. Das 

Ergebnis dieser könnte aller Vermutung nach nur m dem Werke zu finden 
sein, auf welches in seinem Buch »das allgemeine linguistische Alphabet», Ber- 

lin 1855, auf Seite 54 neben einem Schema über den Lautbestand der Bedja- 
Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. Ili. 4 
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Sprache hingewiesen wird, nämlich’ in »Lepsius, Grundzige der Gramm. 

und Wortverzeichniss der Bega-Sprache. Gedruckt mit dem vom Verf. 
vorgeschlagenen Alphabet». Ich habe mir natürlich alle mögliche Mühe 

gegeben, um mir dieses Werk zu verschaffen, das laut obigem Hinweis 
gedruckt sein müsste, wenngleich die Angabe des Druckortes und des 
Druckjahres fehlt; aber weder ein Bücherlexikon, noch eine Buchhand- 
lung hat mir nähere Auskunft geben können. Ich bin schliesslich dahin 

gekommen, überhaupt die Existenz des Buches zu bezweifeln, und zwar 
aus folgenden Gründen: 1) In dem »Standard Alphabet, second Edition», 
welche die zweite Auflage der englischen Übersetzung des »allgemeinen 

linguistischen Alphabetes» bildet, ist bei der Beja-Sprache (S. 202) kein 
solches Werk aufgeführt; 2) Auf S. 53 des »linguist. Alphabet» finden 
wir bei der Nuba-Sprache zwei darauf bezügliche Werke angegeben, 
nämlich: »Lepsius, Grundzüge der Nubischen Grammatik und Nubisch- 

Deutsches Wörterbuch. Berlin 1855», und »Derselbe, Das Evangelium 
Marci Nubisch. Berlin 1855». Trotzdem hier Zeit und Ort des Erschei- 
nens angeführt sind, kennen die deutschen Bücherkataloge von jenem 

Jahre doch kein solches Werk, eine Vergesslichkeit, die in diesem Falle, 

wo es sich um einen solchen Autor wie Lersıus handelt, ja unerklärlich 

und unverzeihlich wäre. Das »Standard Alphabet» erwähnt S. 288 nichts 
von dem Vorhandensein einer nubischen Grammatik, und the Gospel ae- 
cording to St. Mark translated. into the Nubian language, ist in Berlin 

1860, also 5 Jahre später als nach der ersten Angabe erschienen. Reı- 
MscH erwähnt auch das letztgenannte Buch (Nuba-Sprache, S. 1 Vor- 
wort), aber eine vorher veröffentlichte nubische Grammatik ist ihm nicht 

bekannt. Ist somit die Existenz der in »dem allgem. linguist. Alphab.» 
bezeichneten. nubischen Bücher äusserst fraglich, so konnte ich auch 

wohl mit Recht. dasselbe von der oben genannten Bedja-Grammatik an- 

nehmen. Ich geriet jedoch wieder in Zweifel, als ich in einem neueren 

Werke von HEUGLIN,' in einem kleinen Index über Fremdwörter unter dem 

Worte Bedjah, neben dem Hinweise auf zwei andere vollkommen reale 

Werke von Munzinger und Heuerın auch den fand: »Vgl. Lepsius, Grund- 
züge der Grammatik und Wortverzeichniss der Bedja-Sprache». Er 
müsste das Buch demnach gesehen haben, oder wenigstens versichert 

sein, dass etwas, was er den Leser »zu vergleichen» ersucht, in Wirk- 

lichkeit vorhanden ist. Und doch scheint erst jetzt aus Lepsius’ eigenen 
Worten in der Vorrede zu seiner kürzlich erschienenen nubischen Gram- 

1 Reise in Nordost-Ajrika, T. I. S. 271. 



Die BiscHARI-SPRACHE. 27 

matik' deutlich hervorzugehen, dass die Bedja-Grammatik eine Chimäre 

gewesen ist. Aber dann kann man sich nur wundern, wie ein solcher 

Mann, wie Lepsius, den Leser dadurch irreführen kann, dass er etwas 

als gedruckt angiebt, was sich nur in seinem eigenen gesammelten Stoffe 
zu künftigen Werken vorfindet. Die ersten Notizen, welche wir über die 

Formenlehre der Bedja-Sprache haben, rühren jedoch, wie man gesehen 

hat, von Lersıus her. Auch im »Standard Alphabet» S. 202 finden wir 
unter der Rubrik Beja (Bisari, Ethiopian) erst eine Übersicht über die 

Sprachlaute, weit richtiger und besser, als die erste in »dem linguist. 

Alphab.» darauf vier Zeilen Text, (vermutlich aus eigenen handschrift- 

lichen Sammlungen), im allgemeinen vorzüglich wiedergegeben, und 

schliesslich einige sehr zutreffende Bemerkungen über die Sprachlaute. 
2. Kremer (Aegypten, S. 130—131) ist der erste, der uns einige 

zerstreute Temporalformen der Verben herer gehen, tam essen, du schla- 

fen, uli schlagen, nebst einigen Bemerkungen über die Aussprache, 

den Artikel und die Pluralbildung (alles zusammengenommen kaum 1'/, 

Seite) giebt. 
3. MUNZINGERS erste Notizen über diese Sprache, welche die ganze 

Grammatik auf kaum einer Druckseite * abmachen, kann ich um so mehr 
übergehen, als er in demselben Jahre semen Entwurf »Über die Sprache 

To bedauie» herausgab, dessen grammatischer Teil, obwohl an sich nicht 

besonders bedeutend (im Ganzen 11 Seiten), doch das beste bietet, was 

wir in dieser Beziehung besitzen. Die Lautlehre (eine Seite) leidet an einer 

r 

1 Es heisst dort (S. 2): »Meine Materialien zu einer Bega-Grammatik würden erst 

noch durch fortlaufende korrekte Texte ergänzt werden müssen, ehe sie zu einer befriedi- 

genden Darstellung dieser Sprache verarbeitet werden könnten»; und in der Einleitung S. 

XVI, Note 2 nennt er unter einschlägiger Literatur; aa Minmizam preme ee Blei 

und meine eignen handschr. Aufzeichnungen». 

? Die Deutsche Expedition in Ost-Afrika, Ergänzungsheft M 13 zu Petermanns Mit- 

theil. 1864, S. 9 u. 10. Mit einer nicht geringen Überschätzung seines Werkes äussert Mux- 

ZINGER dort (S. 9); »Mit dem To bedauie war ich durch öfteren Aufenthalt in Barka ziem- 

lich bekannt. Mein letzterer Aufenthalt in Kerén wurde dazu benutzt, die Sprache in ein 

System zu bringen, und wenn die Arbeit auch nicht auf Vollständigkeit Anspruch machen 

darf, so kann ich für die Genauigkeit bürgen, und bin so im Stande, den Sprachfreunden 

ein gewissenhaftes grammatisches und lexikalisches Bild einer wenigstens ráumlich sehr weit 

verbreiteten alten Sprache zu versprechen. ... Ebenso genau und in das Wesen der Sprache 

eindringend [!] ist meine Arbeit über das Nèrè-bena. ... In beiden Sprachen sind auch 

die Conjugationen des Verbums, wenn sie so heissen dürfen, als Activ, Passiv und Cau- 

sativ berücksichtizi», 
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Überfülle von unnötigen Zeichen und ist bei Lepsius weit richtiger auf- 
gefasst (s. weiteres darüber Lautlehre $ 8). Eine Seite räumt er auch 
dem Artikel und der Pluralbildung ein; bei jenem nimmt er ausser den 
maskulinen und femininen auch neutrale Formen an, welche letzteren je- 

doch nur Feminina in der Akkusativ-Form sind. Sonst weiss er uns 

über die Biegung der Substantive nichts weiter mitzuteilen, als die un- 
begründete Ansicht, dass eine »eigentliche Declination scheint zu fehlen; 
ihre Stelle vertreten die Postpositionen»; worauf 4 Postpositionen mit 6 

kleinen Beispielen folgen. Munzinger begeht nämlich denselben Fehler 
wie alle Aufzeichner von bischarischen und nubischen Wörtern vor ihm, 
dass er uns fast überall das Wort in der Akkusativ-Form giebt. Von 

der ersten und hier ursprünglichen Form (Nominativ) hat er keine 

Kenntnis, und bekommt deshalb auch keinen Begriff von dem Vorhan- 
densein einer wirklichen Deklination. Die Anwendung des Akkusativs, 
wo der Fragende den Nominativ erwartet, ist auch mir beständig be- 

gegnet, sowohl bei den bischarischen wie bei den nubischen Studien. 

Auch RzmiscH und Lepsius erwähnen dasselbe Faktum.' Ganz in der- 
selben Weise kann man auch ın der Antwort, anstatt des einfachen 

Wortes im Nominativ, dasselbe in der syntaktischen Verbindung mit 

einem Prädikat-Affix (= ,ist') zu hören bekommen z. D. auf die Frage: 

wie heisst ‚mein Bruder‘ auf bischarisch, bekam ich anstatt san-a ‚mein 

Bruder‘, zur Antwort sano-j-u ‚mein Bruder ist es‘, und so in vielen 

ähnlichen Fallen. Ganz dieselbe Erfahrung hat auch Lepsius in Bezug 

auf das Nubische gemacht." Diese beiden Fehler begeht auch MuNziNGER 

! Nuba-Sprache T. I. $ 99 Anm. 3. heisst es: »Fragt man einen Nubier, wie heisst 

dieses, jenes Ding auf nubisch? so erhält man zur Antwort [die Objekt-Formen] degir-ki, 

degir-ka sattel, gémbu-gi, gdmma-ka axt u. s. w. wobei er im gedanken gran, inan man nennt 

ergünzt». — Nubische Grammatik S. 39 heisst es: »Die Endung -ga vertritt überhaupt das 

allgemeinste Verhältniss eines Nomens. [?] Daher kommt es, dass wenn mann den Nubier 

nach einem einzelnen Substantiv fragt, das er aus dem Arabischen in seine Sprache über- 

tragen soll, dieser es immer mit der Endung -ga (-ka) ausspricht. Danach sind namentlich 

die Wort-Verzeichnisse der Reisenden zu beurtheilen, welehe diese Form für den Nominativ 

gehalten haben und sie so anführen. Das giebt vielfachen Anlass zu Irrthümern, indem nicht 

einmal immer die wahre Stammform daraus herzustellen ist». 

? Nub. Gramm. S. 500 heisst es: »Wenu man daher einen Mahas-Mann nach einem 

Adjectivum fragt: was heisst »schön»? so erhält man zur Antwort nicht a$ri soudern ari-a; 

der Kenus- oder Dongola-Mann antwortet nicht tongil, sondern tongil-um, weil der Nubier das 

Wort nicht in seiner isolirten, sondern nur iu einer konstruirten Form auffasst; asri-a, tongil- 

um heisst nieht »schón» sondern »es ist schön». Daher erklären sich die Endungen vieler 

Adjectiva in den früheren Wortverzeichnissen der Reisenden». 
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unbewusst in seiner Darstellung der Pronomina, welchen er 1'/, Seite 

einräumt (vgl. Formenlehre, Kap. IV. 1). Eine folgende Seite ent- 
hält ein Verzeichnis von »verschiedenen Adverbien, Konjunktionen ete.» 

und Zahlwörtern (alles ohne Beispiele). Hierauf werden die Verben auf 

4 bis 5 Seiten in mehreren durchflektirten Temporalformen von einer 

kleinen Anzahl Stämme behandelt — der beste Teil dieser grammatischen 
Skizze. Die Bildung der Nebensätze durch Postpositionen wird auf der 
folgenden Seite durch einige Beispiele erläutert; danach folgen zwei 
Seiten mit recht wertvollen Beispielen und einigen Zeilen zusammenhän- 
genden Textes. 

Es kann natürlich nicht meine Absicht sein, mit diesem kleinen 

kritischen Exposé die in so mannigfacher Weise ausgezeichneten Ver- 

dienste Munzingers um die Forschungen in Afrika irgendwie herabsetzen 

zu wollen. Seine »ostafrikanischen Studien» stehen noch innerhalb der 
ganzen reichen Afrika-Literatur als ein in seiner Art unübertroffenes, 

nach Inhalt und Form glänzendes Werk da (vgl. Petermanns Mittheil. 
1864, S. 396); und in Betreff der kleinen Skizze über die Bedawie- 

Sprache erklürt er sich selbst nur für einen »Quellensammler», der sein 
Material Sprachforschern zur weiteren Bearbeitung übergiebt (a. a. O. 

S. 342). Jedenfalls behält dieselbe noch ihren Wert, und soll durch vor- 

liegende Arbeit keineswegs als überflüssig gemacht angesehen werden. 

Im Gegenteil, man wird aus der folgenden Darstellung entnehmen, dass 
MuwzisGER einige Temporalformen anführt, deren Existenz zu vermuten 

sich mir nur hin und wieder ein Anlass geboten hat, ohne dass ich sie 

bestimmt unter meine Paradigmen hätte aufnehmen können. Dieses und 

vielleicht noch manches andere, was mir geradezu fehlerhaft erschienen 

ist, kann darauf beruhen, dass Munzinger, wie er selbst berichtet, »die 

Sprache von den Beni-Amern lernte, die mit dem Auslande viel in Be- 
rührung kommen, was bei den Hadendoa [und den Bischari] weniger 

der Fall ist». Wenn man auch die Sprache des Bischari-Volkes als 

die für das reine Bedawie massgebende betrachten muss, so können ja 

die Formen bei MunzixGer, für welche ich nicht bürgen kann, bei den 
Beni-Amern oder Hadendoa, ja vielleicht auch bei den Bischari selbst 

doch vorhanden sein. 
4. Es dauerte auch gar nicht lange, dass Sprachforscher ex pro- 

fesso die Arbeit des »Quellensammlers» sich zu nutze zu machen suchten. 

Der bekannte vielseitige Fr. MürLer veröffentlichte in Benfeys Orient 
und Occident, Jahrg. IIl, Göttingen 1864 (S. 336—346) eme Studie über 
die Sprache der Beja im nordöstlichen Afrika, in welcher er »das Tobeja- 
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uiyyeh an und für sich betrachten und sein Verhältniss zu seinen Ver- 
wandten im Allgemeinen darlegen wilb. Aber hier zeigte es sich doch, 
dass Munzincers Material zu dürftig und zu lückenhaft war, um eine 

wirklich systematische Darstellung zu gestatten, obwohl natürlicherweise 

das Ganze von MÜLLER klar und übersichtlich gruppirt worden ist. 

Das von MunziNGER angenommene Genus neutrum wurde natürlich aus- 
gemerzt, und viele einzelne Bemerkungen über die Wortbildung und 

die Verbalformen verraten den gewandten und scharfsinnigen Sprach- 

Analytiker. Überraschend ist dagegen Müzcers Erklärung (a. a. O. S. 

339), dass die beiden Endungen -at (-ad) und «b [richtiger nur eine 

Endung -a], welche er als Pluralelemente anführt, »seltener zur Verwen- 

dung kommen; viel häufiger ist die Bezeichnung des Plurals mittelst des 
Præfixes (-, das sich oft dem Vocal des Themas assimilirt». MUNZINGER 

hatte doch schon erkannt und vollkommen richtig hervorgehoben, dass 

e der Plural des maskulinen Artikels [Nom. a, Akkus. 2] sei. Aber 
MÜLLER erwähnt nichts von dem Vorhandensein eines Artikels, sondern 

erklärt Munzincers Singularformen o Mask., to Fem. blos für Geschlechts- 
zeichen. Es heisst auf Seite 338: »Das Zeichen fürs männliche Geschlecht 

ist -b-, das Zeichen fürs weibliche -t-. Beide werden sowohl angehängt 
als auch vorgesetzt. Im letzteren Falle findet eine Erweichung des 6 in 
4 oder o statt». Die feminine Form to, die stets vorgesetzt wird, bleibt 
hierdurch jedoch unerklärt, und schon Munzinger scheint eingesehen zu 
haben, dass das nachgesetzte -b sich nur in der unbestimmten Form des 
Wortes vorfindet, und dass es demnach eine ganz entgegengesetzte 

Funktion zu dem bestimmten Artikel o- ausübt, — obwohl Muwziw- 

GER nicht begriffen hat, dass -b ebenso gut wie o- nur Akkusativformen 

sind. Im Nominativ fehlt die Endung 6 in der unbestimmten Form, wie 

denn schon Lepsius die flektirende Bedeutung des -b eingesehen hat. 

5. Wenn also unsere Kenntnis von der Bedawie-Sprache durch 

die Müllersche Studie nicht sonderlich erweitert worden ist, so ist dieses 

ebensowenig durch Har£vys ähnliche aber etwas umfangreichere Arbeit 

» Etudes sur les Idiomes de l'Afrique. — De la place de la langue Haden- 

doay' geschehen, welche sich auch ausschliesslich an Munzincers Sprach- 

material hält. Von dieser oder jener. richtigen Bemerkung über die 

Sprachformen abgesehen, zeichnet sich diese Arbeit im allgemeinen durch 

die Oberflächlichkeit und die Anmassung aus, die einer gewissen kleinen 

Schule neuerer französischen Sprachforscher anzuhaften scheint. Eine 

1 S. Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris 1869, T. III. S. 175--208. 
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kleine Beleuchtung des Bedawie giebt der Verfasser durch einige Ver- 

gleiche mit dem »touareg» und dem Agyptischen, wogegen die mit dem 
Hebräischen zum grössten Teile oberflächlich und verfehlt sind. 

6. Ein etwas richtigeres Bild von den Verwandtschaftsverhältnissen 
des Bedawie giebt uns die semer Zeit verdienstvolle Darstellung der Hami- 
tischen Sprachen von Fr. MÜLLER,' wo jedoch die Behandlung des Beda- 

wie sich ganz und gar auf sein obengenanntes Werk stützt. Einen an- 

deren Beitrag zur Beleuchtung dieser Frage erhalten wir in der Ver- 
gleichung, welche Leo Reınısch zwischen der Barea- und der Bedawie- 
Sprache anstellt. Er stützt sich natürlich auch auf Munzinger, und zu- 

folge der Unzulänglichkeit dieser Quelle entbehren die meisten seiner 

Vergleichungen einer sicheren Grundlage; und dies um so mehr, als auch 
seme Kenntnis der Barea-Sprache sich nur auf die ihm von Munzincer 
zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen gründet. So vergleicht er bei- 

spielsweise in der Formenlehre das Suffix ta der Bareasprache mit »dem 
Suffix t oder d im Bedawie», welches auch nur die Endung des Akkus. Fem. 
sowohl im Sing. als im Plur. ist. Bei der Wortvergleichung zieht er 

ausser Munzincers »Bedauie» zwei andere Dialekte »Sauakin» und »Bega- 
wiyyeh» heran, welche Namen vermutlich. auf die unter seinen Quellen 

aufgezählten »SEETZENS Wörterverzeichniss aus der Sprache von Szaua- 

ken» und »Kremers Sprachproben der Begawiyyeh» (vgl. oben I. 1. 7.) 
hindeuten sollen. Aber die Wörter, welche er unter den erwähnten Ru- 

briken aufführt, finden sich nicht stets bei diesen in derselben Form, so 

dass in solchem Falle dem Leser Reintscn’s Quelle unbekannt bleibt. 

Diese Wortvergleichungen kennzeichnen sich im übrigen durch einen 
ungehemmten Flug der Fantasie, dem keine Lautverschiebung unmöglich 

erscheint, obwohl der Verfasser selbstverständlich nicht im Stande ist, 

die Reihen von Beispielen mit derselben Lautverschiebung aufzuweisen, 

auf Grund welcher solche Vergleichungen allein auf wissenschaftliche 

Berechtigung Anspruch machen können.” 

1 S. Reise der oesterreich. Fregatte Novara, Linguistischer Theil, Wien 1867, 8. 51—70. 

? S. Reinısen, Die Barea-Sprache, Wien 1874, Vorwort S. XIX—XXVIII. 

3 Ich will nur einige Beispiele zur Probe anführen (Barea Spr. Vorwort, 8. XXVI: 

Barea älme regen, Bedauie o-berdm; Bar. bere penis, Bed. o-wod vulva, o-mid penis; Bar. 

geda hoden, Bed. e-ula hoden; Bar. sebi haar, Bed. te-hamo ; Bar. tog-ou schweiss, Bed. o-duf; 

Bar. fus sieden, Bed. gas-ya; Bar. sol lieben, Bed. i-hero, ere-ya; Bar. bes verspotten, Bed. 

e-feid lachen; Bar. wo kommen, Bed. da; Bar. wo sein, Bed. hi, fi; Bar. wor brennen, Bed. 

belol-ya. Dieses und Ähnliches bringt RErNiscH ohne weiteres unter die Rubrik »gleiche wort- 

stämme in den beiden sprachgebieten» [!] Ich will zwar nicht in Abrede stellen dass an- 



32 Herman ALMKVIST, 

Schliesslich findet sich in meiner Abhandlung »den semitiska sprák- 
stammens pronomen. Inledning» (S. 51—97) die Frage über die Verwandt- 

schaftsverhältnisse der Bedja-Sprache sowie aller übrigen hamitischen 
Sprachen zum Semitismus nach allen einem Forscher damals zu Gebote 

stehenden Quellen behandelt.! 

Nach dieser Übersicht über die Hilfsmittel für das Studium der 

Bedawie-Sprache, die bisher veröffentlicht worden sind, will ich einige 

Worte über die Beschaffenheit des neuen Beitrags anschliessen, wel- 
cher m der vorliegenden Arbeit geliefert wird. Aus dem im Vorwort 

kurz mitgeteilten Berichte über meine Studien auf der Reise nilaufwärts 

ist unschwer zu ersehen, dass man auf den nachfolgenden Seiten nicht 

eine bis in alle Einzelheiten vollständige Grammatik der Bischari- 

Sprache zu erwarten hat, wenn eine solche überhaupt bei der ersten 

Bearbeitung einer Sprache, die keine Spur von Schrift oder Literatur 
besitzt, jemals denkbar ist. Natürlich ist es die Darstellung der Syntax, 

wo sich ein solcher Mangel am meisten fühlbar macht; und da ich zu- 

folge der Begriffsstützigkeit und der mangelhaften Kenntnis des Arabi- 
schen seitens meiner Gewährsmänner selbst auch nicht zusammenhän- 

gende Textstücke erhalten konnte, so ist dieser Teil meiner Grammatik 

mit derselben relativen Dürftigkeit behaftet, wie sich dieses im übrigen, 

“soweit mir bekannt ist, bei allen ersten grammatikalischen Bearbeitun- 

gen einer unbekannten Sprache zeigt. Auch der Formenlehre wird es der 

an solche Arbeiten gewöhnte Sprachforscher ansehen können, dass meine 
Quellen nieht überall gleichmässig sprudeln, so dass infolgedessen ge- 

wisse Teile mehr Einzelheiten bieten als andere. Eine solche nicht von 

mir selbst abhängige Ungleichförmigkeit in der Darstellung dürfte des- 
wegen wohl auf die Nachsicht des einsichtsvollen Lesers rechnen können. 

Man wird auch finden, dass ich in einigen wichtigen Punkten über die 

dere Vergleichungen dem Auge mehr annehmlich erscheinen können, wie z. B. Bar. kera 

sattel, Bed. o-kor; Bar. sem gras, Bed. o-siam; Bar. toko frau, Bed. te-teke-t; Bar. fur fliehen, 

Bed. e-for, Sauakin fur; Bar. hafer mager sein, Bed. afre-ya elend werden; aber da wir über 

die wirklichen Wurzeln im Barea und Bedawie so wenig, und über die unter diesen Spra- 

chen herrschenden Lautgesetze, — wenn überhaupt zwischen ihnen ein organischer Zusam- 

menhang besteht, — gar nichts wissen, so bedeuten derartige Vergleichungen, auch wenn 

sie für Auge und Ohr ganz identisch ausfielen, in wissenschaftlicher Hinsicht doch so gut 

wie gar nichts, so lange solche infolge der Unzulänglichkeit des Materials so vereinzelt 

dastehen, dass man aus ihnen nicht einmal hypotetische Lautgesetze herleiten kann. 

! S. Upsala Universitets årsskrift, Upsala 1875; und vgl. Pmınıppis Recension in 

der Zeitschr. der deutsch. morgenl. Ges. Leipzig 1876, B. XXX, S. 379—389. 
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rechte Auffassung der Sprachfänomene, welche meine Beispielsammlun- 

gen bieten, unsicher gewesen bin. Weit davon entfernt, diese Ungewiss- 

heit zu verbergen, habe ich zur Anregung für künftige Forscher selbst 

dasjenige hervorgehoben, was mir dunkel erscheint, oder was verschie- 

denartig aufgefasst und erklärt werden könnte. Ich kann mir vorstellen, 
dass jeder Bearbeiter einer neuen Sprache bei einzelnen Punkten diese 

Ungewissheit in der richtigen Auffassung hat erfahren müssen, wenn es 

auch nicht alle für angemessen gehalten haben, solches zu erwähnen; 
aber ich gebe mich der Hoffnung hin, dass ein gewissenhaftes Bekennt- 

nis bei zweifelhaften Stellen nicht das Vertrauen zu der Richtigkeit des 

Übrigen beeinträchtigen werde. Es bedarf wohl kaum der besonderen 
Hinzufügung, wie gar zu leicht es möglich ist, dass ich mich auch dort 
in der Auffassung irren konnte, wo ich mich meiner Sache ganz sicher 

glaubte. Doch dürfte wohl jedenfalls unsere Bekanntschaft mit dieser 

Sprache — deren Bedeutung sowohl für die afrikanische Sprachforschung, 

wie auch vielleicht für die Enträtselung der bisher unentzifferten soge- 

nannten ätiopischen Inschriften im Nilthale von Philä bis zu dem alten 

Meroé Lersıus viele Male hervorgehoben! — durch die gegenwärtige 

Arbeit nicht unbedeutend über die engen Grenzen der Munzingerschen 

Skizze hinaus erweitert worden sein. 

Schliesslich will ich noch in Bezug auf den Plan und die Anord- 

nung der Arbeit hinzufügen, dass es mir am zweckmässigsten erschien, 

die beschreibende und die vergleichende Behandlung vollständig von 
einander getrennt zu halten. Wenn auch dadurch in der letzteren eine 
teilweise Wiederholung aus der ersteren kaum vermeidlich war, so glaube 
ich doch, dass das Ganze durch eine solche Anordnung an Klarheit und 
Übersichtlichkeit gewonnen hat, ebenso wie vielleicht den Interessen der 

1 So kürzlich in dem Vorwort zu seiner Nubischen Grammatik, wo es auf der er- 

sten Seite heisst: »Hätte ich die Bega-Sprache schon damals in ihrer grossen linguistischen 

und geschichtlichen Wichtigkeit erkannt, als die heutige Form der alttestamentlichen Kusch, 

der Herodotischen Aethiopen im engern Sinne, der späteren Meroiten, und des Volkes, wel- 

ches uns aus den ersten Jahrhunderten vor und nach Chr. eine nicht unansehnliche In- 

schriften-Literatur zurückgelassen hat, so würde ich dieser Sprache wahrscheinlich den ersten 

Platz in meinen sprachlichen Studien eingeräumt haben. Möchte ihr bald die gründliche 

Bearbeitung zu Theil werden, die sie verdient, womöglich in Verbindung mit der sehr ein- 

ladenden Entzifferung der Meroitischen Inschriften. Eine genauere Kenntniss dieser weit 

verbreiteten Sprache würde eine Vergleichung mit den übrigen noch lebenden Kuschitischen 

Sprachen und eine festere Abgrenzung ihres Verhältnisses zu den südsemitischen Sprachen, 

als sie bis jetzt gelungen ist, möglich machen». — Vgl. auch die Seiten CXXI—CXXVI 

der ‚Einleitung‘, wo er besonders die meroitischen Inschriften bespricht. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5 
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verschiedenen Leser dadurch mehr Rechnung getragen wird. Da ferner 

sprachliche Formen in Ermangelung jeglicher een: von deren histo- 
rischer Entwickelung am besten durch eine Vergleichung, teils unterein- 

ander innerhalb derselben Sprache, teils mit entsprechenden sprachlichen 

Fakten innerhalb verwandter Sprachen beleuchtet werden, bin ich bei 
der beschreibenden Darstellung der Bischari-Sprache nur ausnahmsweise 
auf eine Analyse der vorkommenden Sprachformen eingegangen; im all- 

gemeinen habe ich dieselbe dem letzteren, vergleichenden Teile der Gram- 

matik zugewiesen. Was die im der Arbeit ziemlich zahlreich vorkom- 
menden Beispiele betrifft, die alle an Ort und Stelle, ganz so wie ich 
sie gehört, edenkeadnädben und nicht etwa später zusammengestellt 
sind, so wird man vielleicht bezüglich des sprachlichen Materials eine 

auffallende Einförmigkeit wahrnehmen; und es kann ja sein, dass sie 
manchen Leser allzusehr an die bekannten Ollendorffschen Satzbildun- 

gen erinnern werden; aber die Veranlassung dazu ist teils eine un- 
freiwillige, teils eine freiwillige gewesen. Da die Zeit, die ich auf. das 

Studium der Bischarisprache verwenden konnte, verhältnismässig sehr 
knapp war, und jedes neue Wort eme besondere Zeit erforderte, ehe 
seine richtige Form durch specielle Fragen so weit ermittelt war, dass es 
im Beispiel zu der fraglichen sprachlichen Erscheinung angewendet wer- 
den konnte, so musste ich bei der Erforschung der grammatischen For- 

men mich mit einer kleineren, schon bekannten Anzahl Wörter begnügen, 
weil ich sonst hätte Gefahr laufen können, bei der Aufnahme von neuen, aus 
Zeitmangel der Entdeckung einer vermuteten grammatischen Erschemung 
verlustig zu gehen. Aber mit der Einförmigkeit in dem sprachlichen Mate- 

rial meiner Beispiele, die hierdurch hervorgerufen wurde, ist andrerseits mei- 

ner Meinung nach ein gewisser, nicht unbedeutender Vorteil verknüpft. Ich 
bin nämlich der Überzeugung, dass der Leser viel geschwinder und leich- 

ter einen Überblick über die grammatischen Formen gewinnt, und dass 

er auch selbst besser die beweisende Kraft des Beispiels kontrolliren 
kann, wenn das Material aus einer geringeren Anzahl oft wiederkehren- 

der Wörter besteht, als wenn sein Gedächtnis und sein Nachdenken un- 

aufhörlich bei jeder neuen Regel auch durch die Vorführung neuer, ihrer 
ursprünglichen Form nach EBEN Wörter angestrengt würde. Diese 

Anordnung der Beispiele, sowie die Aufnahme zahlreicher Schemata und 

Paradigmen lassen mich also hoffen, dass der Leser bei nur einer einzi- 
gen Durcharbeitung des grammatischen Teiles dieses Werkes einen kla- 
ren Einblick in den nach vielen Seiten hin so eigentümlich reichen For- 

menbau der Bischarisprache gewinnen wird. 
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I BESCHREIBENDER TEIL. 





ERSTER ABSCHNITT. 

LAUTLEHRE. 

d I. Sehrift und Laute. 

l. Der arabische Verfasser des kitäb-el-fihrist erzählt uns, dass 

die Bedja eine besondere Schrift besässen, die er doch nie gesehen habe 
(s. QuarREMERE Mém. T. IL S. 156), und da nun Lersıus mehrmals die 
Ansicht ausgesprochen und zu beweisen gesucht hat, dass die s. g. me- 
roitischen Inschriften in der Sprache der Bedja abgefasst seien, so wür- 

den demnach die demotisch aussehenden Zeichen derselben eben die 
Schriftzeichen der Bedja sein. Wie dem auch sei, heutzutage besitzen 

die Bedja-Völker weder Schrift noch Inschriften oder Literatur in ihrer 
eigenen Sprache. Ihre Laute können und sollen daher von uns mit 

lateinischen Buchstaben bezeichnet werden. 

3. Der Vokalismus des Bedawie bietet nichts ungewöhnliches 
dar. Wir finden die drei Grundvokale a, i, uw, nebst den beiden fast 
ebenso notwendigen Zwischenvokalen e und o, und zwar kommen alle 

fünf Vokale ebenso oft lang als kurz vor. Dann besitzt die Sprache 
folgende Diftonge: ai, ei, oi, au, eu, wobei jedoch zu bemerken ist, dass 
der letzte Vokal häufig, namentlich im Auslaut, in den entsprechenden 
Halbvokal j, w übergeht, so dass sie vielleicht ebenso richtig aj, oj, uj, 
aw, ew geschrieben werden könnten. Es ist ja hinlünglich bekannt, wie 

schwer es oft hält, mit dem Ole zu unterscheiden, ob nach einem Vokal 
ein j oder 7 ausgesprochen wird. 
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3. Neben jenen fünf ursprünglichen Vokalen besitzt das Bedawie, wie wohl 

die meisten anderen Sprachen, denjenigen Laut, den Lrrsıus »the indistinct vowel- 

sound» nennt und mit e bezeichnet. Ich bin z. B. sehr oft in Zweifel gewesen, ob 

ich ein Wort mhéi, mehéj, Emhei, ‘mhéi oder endlich m*héj schreiben sollte. Hier 

könnte man nun mit vollem Recht jenes e anwenden. Es würde doch immerhin 

zweifelhaft bleiben, ob e vor oder nach dem Konsonanten zu schreiben wäre. So 

habe ich denn nach dem Vorgang des Russischen, wo Wortformen wie mku, mkat’ 

nicht selten sind, in einigen Fällen gar keinen Vokal gesetzt, und in anderen, wo das 

e deutlicher war, das kurze é verwendet. Im Auslaute gehen a und ; häufig in jenen 

kurzen, flüchtigen Laut @, e über, und hier schreibe ich a und 7 nur da, wo diese 

Laute deutlich, wenn auch sehr kurz sind. 

4. Die Vokale werden im allgemeinen hell und offen ausgespro- 

chen, ungefähr wie die entsprechenden deutschen, also: @ und a wie in 

Staat! und ‚Stadt‘; 2 und e wie in ‚gehen, selbst‘; 7, ? wie in ‚ihr, mt: 
ö, o wie in ‚Ton, Topf‘; à, u wie in ‚Uhr, unter. Die langen Vokale, 

die ich immer in hergebrachter Weise bezeichne, werden doch häufig 

weit gedehnter ausgesprochen, als es bei uns in der Sprechweise der 

Gebildeten zu geschehen pflegt. Dies giebt der an sich nicht übel klin- 
genden Sprache etwas schleppendes, das uns an ländliche Mundarten 

erinnert, und der Schönheit der Sprache ein wenig Eintrag thut. Jene 
nach unserem Ohr übergrosse Dehnung tritt, wie natürlich, besonders in 
den betonten Silben ein, obgleich auch die nicht accentuirten langen Vo- 

kale immer, wie z. B. im Magyarischen, ihre Länge deutlich hervortreten 

lassen. Da jeder lange Vokal durch den wagerechten Strich bezeichnet 

ist, so haben die kurzen Vokale kein besonderes Abzeichen nötig. Man 

spreche also jeden Vokal, der jenes Striches entbehrt, kurz aus, auch da, 

wo er betont ist, z. B. sd’a ‚setze dich‘, tara ‚schlage‘. 

5. Die Vokalpyramide des Bedawie ist also folgende, welcher 

ich die des Lersıus (Standard Alph. S. 202) und eine nach Munzincers 

kurzen Angaben zusammengesetzte zur Seite stelle. Man beachte je- 
doch, dass bei letzterem, wie aus dem folgenden $ erhellt, der Strich 
über e (2) nicht die gewöhnliche Bedeutung als Dehnungszeichen hat: 

nach LEPSIUS nach MUNZINGER 

a à a a 

ere 0 0 eG HO € e e 0 

a 0 

i i uu 4% u we i Ü u 

ai ei 0i au eu av. ov Wü au ou 
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6. Lepsius fügt hier folgende Bemerkungen hinzu, die man mit den vorher- 

gehenden Paragrafen vergleichen möge: »The distinction between long and short 

vowels ist not well developed; they are all rather long, which is more perceptible, 

when the accent of the word falls upon them. It is even doubtful, if the combina- 

tions ai, ei, oi, au, are to be taken as diphthongs or as two syllables. We prefer there- 

fore to leave all the vowels without indication of length, except where sometimes a 

decidedly short i or w appears, written by us 7 and i». Bei Munzinger heisst es 

(Ostafr. St. S. 342): »Was zuerst die Aussprache der Buchstaben betrifft, so ist zu 

bemerken: a, wu, à lauten wie im Deutschen; das o ist sehr dunkel; e ist ein breites 

' e wie das französische £ in mère; & lautet wie das französische 6; @ ist sehr kurz, 

fast stumm; d, 6, i lauten wie im Deutschen; au, ou, ai, où, wi sind Diphthonge; das 

Zeichen ^ iiber dem Vocal bedeutet, dass er sehr gedehnt lautet». Dieses kommt 

doch bei Munzinger sehr selten vor; ausser in den beiden Wörtern ésarr ,unterhal- 

ten‘, und wöd, Pud. mul, welche bei mir esar und ó-'ad (Akkus. von ü-ad) lauten, 

finde ich es nur noch über e in fünf Wörtern. Wir bekommen also nach MUNZINGER die 

Laute e, €, ë, & neben dem d. Die Zwischenvokale zweiter Ordnung d, 6, ii sind aber 

auch bei ihm sehr selten (in ca. je zwei oder drei Wörtern). Meinerseits habe ich 

keine Veranlassung gefunden, diese Lautzeichen mit aufzunehmen. Die Wörter dolif, 

dübb, te'näj, däheni bei MUNZINGER lauteten von meinen Gewährsmännern genau wie 
délif, deb, té-mai, dehani. Indessen ist zweifelsohne die Aussprache vieler Wörter 
insofern schwankend, als man in derselben Silbe bald kurzes 4, bald kurzes # zu hören 

bekommt. Munzinger hat den Diftong ew nicht, sondern schreibt dafür ew; sein Dif- 

tong ow ist mir nicht als ursprünglich vorgekommen, sondern nur als eine zufällige 

Verschmelzung eines aus w entstandenen # mit dem o des vorhergehenden Artikels 

(vel. $ 36), und findet sich bei ihm auch nur in dem Worte o'olou (dem Namen 

eines Baumes). 

6. Weit eigentümlicher als der Vokalismus hat sich der Konso- 
nantismus des Bedawie entwickelt, indem die Sprache teils zwei den 
meisten anderen afrikanischen Sprachen fremde, und zwei sonst nur 

dem Ge’ez (nebst Tochtersprachen) angehórige Laute besitzt, teils den 
tonlosen Labial (p), sowie fast die ganze palatale Reihe, alle Aspiraten, 
und einige andere sonst gewöhnliche Sprachlaute entbehrt. Das lingui- 
stische Konsonantenschema hat nämlich folgendes Aussehen: 

Geräuschlaute Sonore 
explosive frikative nasale liquidä 

ton]. ton. tonl. ton. 

Laryngale (od. Faukale) — i — h — = 
Mediopalatale (od. Gutturale) k gy — — n == 
U-haltige Gutturale ke g" — = — — 

Palatale — [j*] — 7] — — 
Präkakuminale (od. Supradentale) + d 3 = n = 

Dentale t d s — n r,t 

Labiale d -— b JE T nm 
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S. Ehe ich zur weiteren Darlegung der konsonantischen Lautverhältnisse 
übergehe, führe ich hier zum Vergleich das Konsonantenschema von Lepsius und das 

von MuwziNGER auf (das letztere nach dem Muster des ersteren zusammengestellt): 

LEPSIUS MUNZINGER 

Lingu. Alph. 1855 Stand. Alph. 1863 Ostafr. Stud. 1864 

| = Lem là h | 

OD gu e ko og — |= 

Eg | bg a = ka g ng 
@ 7 = 5 7 — j — E y = dj — sh g Wl 

í d n u t d = |— t d = 5 s 

Lead Tun S. Egg 5 qq n Se Ted n n 7 I 

e De ro ÖR w — +b up. Ju w — bd m |f w 

Lepsius’ hierauf bezügliche Bemerkungen lauten: »It is remarkable, that we meet 
also in the Beja the peculiar class of deep gutturals, which we found in the Abys- 

sinian language approaching to the compound sounds of kw and gw, and which we 

write also here À and g. On the other hand, we observe the cerebrals ¢ and d, 

specially found in India, and resembling in the Beja sometimes a combination of 

tr and dr. There ist no p, as in the Arabic, and the letter 7 is very rare, and 

"Lv n vv——————— nn 

seems to be taken from the Arabic, as it mostly appears in words originally taken 

from that language». — Über »die Aussprache der Buchstaben» giebt Munzinger fol- 

gende Aufschlüsse: »d, b, f, 9, h, j, k, I, m, n, r lauten wie im Deutschen; d hält die 

Mitte zwischen dem arabischen dhad und dem italienischen g vor e und i [vel. Ein- 
leit. S. 13. Note 1]; dj lautet wie das italienische g vor e und 1; Jd lautet wie im 

Französischen /! in maille |0j?]; ng wird so ausgesprochen, dass man beide Buchstaben 

hört; g, dem arabischen gaf entsprechend, kommt nur in Fremdwörtern vor; s ist 

sehr hart, wie im Arabischen sin, ausser wenn es am Ende steht, wo es unserem 

deutschen s entspricht; s klingt wie ein arabisches Doppel-sin; sh ist das englische: 
sh, das deutsche sch; das aspirirte sh entspricht dem arabischen shin; € ist das deut- 

sche ¢; t' ist aspirirt wie das arab. tha; w ist das englische w; Verdoppelung des 
Buchstabens bedeutet Verstärkung desselben». — Man sieht, wie unwissenschaftlich 

und unzusammenhängend MuwziNGERS Auffassung der Lautverhältnisse ist, namentlich 

neben der klaren, einfachen Darstellung von Lepsius. Die beiden präkakuminalen 

Laute £ und 4 werden von MunzZINGER nicht in dieselbe Kategorie gebracht, ¢ ist 
ebensowenig aspirirt wie das arabische 5; Il soll lauten wie in aille, aber die Ver- 

doppelung bedeute ja nur Verstärkung. Übrigens kommt // bei MUNZINGER nur in zwei 

Wörtern vor, denn ich glaube kaum, dass es seine Meinung gewesen ist, dass das 

arab. Wort o’mesellemi ‚der Muslim‘ meseljemi lauten sollte; daneben findet sich ein 

Wort omalljo ‚der Schwager‘, in welchem auch ll kein lj bezeichnen kann. Dem 

angegebenen Lautwerte nach sollte s einfach ss geschrieben werden (vgl. indessen 

unten $ 17). »Sh ist das englische sh; das aspirirte sh entspricht dem arab. shin», 

allein dieses ist mit dem englischen völlig identisch u. $. W. 



Die BiscHARrI-SPRACHE. 41 

9. Die laryngale Reihe enthält nur die zwei gewöhnlichen Laute 

' (den griechischen Spiritus lenis) und /. Das arab. ‘ain (g), welches 
die meisten Reisenden gehört zu haben glauben, fehlt ebenso entschieden 

wie h (-), x (2) und andere ausschliesslich arabische Laute. — Der 
schwächste Konsonantenlaut ' das semitische Elif, kommt im Bedawie 

bei weitem nicht mit derselben Regelmässigkeit vor, wie in jenen Spra- 
chen, wo es vor jedem eine Silbe (blos nach dem europäischen Durch- 
schnittsgehör) anlautenden Vokale erscheint. Da aber, wo das beda- 

wische ' vorkommt, ist es meistens ebenso deutlich, wie das gleichlau- 

tende arab. |, von dem reinen Vokalanlaut unterschieden. Vielleicht steht 
es häufiger als Inlaut denn als Anlaut, namentlich zwischen zwei Voka- 

len, von welchen der erste kurz ist, z. B. hdta ‚du hast gebracht‘, s@a 

‚setze dich. Auch im Auslaut erscheint dieser konsonantische Hauch, 

sogar nach einem anderen Konsonanten, z. B. dnt?, ‚ich schlage‘. Das 
h ist ganz das deutsche A in ‚Haar‘ und kommt ungemein häufig im 

Anlaut vor (vgl. das Wörterbuch, wo h als Anfangsbuchstabe am zahl- 
reichsten vertreten ist). 

10. Die gutturalen Konsonanten k und g sind wie die deut- 
schen k und g auszusprechen, das g natürlich immer hart wie in ‚Gast.‘ 
Das n ist der in den meisten Sprachen vorkommende gutturale Nasal, 
das deutsche ng in ‚Ding‘, das » in ‚Dank‘, und im Bedawie, wie sonst 

so oft, eigentlich kein ursprünglicher Laut, sondern, so viel ich weiss, 
nur eine fonetische Umbildung des dentalen n vor k und g. Es könnte 
‘daher die besondere Bezeichnung desselben durch den diakritischen 
Punkt füglich unterbleiben, wie dies in vielen linguistischen Werken zu 
geschehen pflegt, wäre mir nicht im Bedawie der, wenn auch sehr sel- 

tene Fall vorgekommen, dass vor den gutturalen k, g ein rein dentales 
n ausgesprochen wurde, z. B. engül ‚Faden‘, Plur. Zhgil oder négil (vel. 

$ 3) ‚Fäden‘, angil (nicht ängil) ‚die Fäden‘. 

ll. Ausser den eigentlichen Gutturalen (vielleicht richtiger Medio- 
palatalen) hat das Bedawie eine besondere Gattung u-haltiger Gutturale 
k", g" ausgebildet. Vor einem Vokale lauten sie fast gänzlich wie kw, 

gw, und spricht man z. B. kwa ganz englisch aus, so wird jeder Bischari 

augenblicklich darin sein Wort k“a ‚Schwester‘ erkennen. Zuerst hatte 
ich auch, wie früher Lepsius, diesen Laut immer als zwei Laute aufge- 
fasst und kw geschrieben, erst als ich ihn nicht vor einem Vokal, son- 
dern vor einem anderen Konsonanten hörte, z. B. #k“sir, Präs. von dem 

Stamm g'asir ‚lügen‘, wurde mir seine einheitliche Konsonantennatur 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6 
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völlig klar. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Laute hk" und y" auf die 
ursprünglicheren Lautverbindungen ku und gu zurückzuführen und somit 
sekundärer Natur sind. Es kommt nämlich vor, dass Stämme, die mit 

ku oder gu anlauten, Formen erzeugen, die ein k" oder g" enthalten, wie 
auch umgekehrt £", y" vor Konsonanten in ku, gu übergehen, z. B. 

Sugud ‚waschen‘, Präs. dsang"id (nicht d&angid, wie dmanhig vom Stamme 
mehág); güsir ‚Lüge‘ [Verbalstamm g"dsir, siehe oben], ük*sir ‚die Lüge‘; 

k“elel ‚Armband‘, Plur. kilel; g"árah (Verbalstamm) ‚in der Enge sein‘, 

aber, mit dem Ableitungssuffix -a, gurha ‚Enge‘, also wohl beide von 
einer Wurzel gurh herzuleiten. Ganz deutlich erhellt die sekundüre Na- 
tur dieser Laute aus Beispielen wie dem folgenden: deruk ,Wassertrog*, 

Plur. dérk"a für deruka, infolge einer sehr gewöhnlichen Umstellung des 
kurzen w mit dem folgenden Konsonanten (s. § 31) Die Form dérk"a 
ist ebenso entschieden zweisilbig, wie z. D. das analoge dírma, Plur. von 
derim ‚Herde‘. 

12. Jene w-haltigen Gutturale kommen, so viel ich weiss, sonst nur in den 

semitisch-abessinischen Sprachen, Ge’ez, Amharisch, Tigre, Tigrina und ihren Dialek- 

ten vor. Ob die Aussprache ganz dieselbe ist, kann ich nicht aus eigener Erfahrung 

entscheiden, allen Beschreibungen nach müsste sie es sein. Auch hier können in den 

meisten Fälle %“ und g“ etymologisch auf kw und gu zurückgeführt werden, und so- 

mit wird die sekundäre Natur dieser Laute bestätigt.! Übrigens findet ja dieser 
Vorgang seine entsprechende Parallele in den sogenannten postjotirten Lauten der 

slavischen Sprachen, welche, ursprünglich aus einem Konsonanten + 7 oder 7 gebildet, 

später auch unter anderen analogen Verhältnissen entstehen konnten, und diese Er- 

scheinung ist vielleicht der reinste Typ dessen, was man in der Lautfysiologie Labia- 

lisirung nennt. Weniger richtig und zutreffend ist daher die Auffassung Lepsius’ 

(Stand. Alph. S. 190), dass es sich hier nur um »a peculiar deep gutturalisation of 

the consonantal element» handelt. Das gewöhnliche & wird ja, wie bekannt, am vor- 

deren Gaumenbogen erzeugt und kann schwerlich bis an den hinteren Gaumenbogen 

zurückgedrüngt werden. Hier aber entsteht, wie man sich leicht überzeugen kann, 

nur ein tiefes postpalatales 5, aber keineswegs ein A" oder kw. Um diesen Laut her- 

vorzubringen, muss man in demselben Momente des k-Verschlusses den Lippen eine 

der u-Lage annähernde Stellung geben. Es ist also jenes A“ seinem etymologischen 

Ursprunge nach eigentlich ein zusammengesetzter Sprachlaut, und, im Gegensatz zu 

der Erklärung Lepsius’, kann nicht nur jenes tiefe postpalatale, sondern jedes fysio- 

1 Bei Dırımann (Gramm. der äthiop. Spr. Leipz. 1857, S. 41) heisst es: »In den 

allermeisten Fällen ist diese rauhere Aussprache veranlasst durch einen «-Laut, der in der 

Grundform des Wortes einst nach dem Kehllaut gesprochen wurde, aber sofort, entweder weil 

er bei weiterer Umbildung des Wortes einem anderen Vokale Plaz machen musste, oder auch 

ohne solchen Anlass sich in den Consonanten hinein flüchtete, um ihm unaustilgbar als ein 

verraubernder Zusaz anzuhaften». Ganz derselbe Vorgang findet auch im Bedawie statt (s. 

$$ 176, 258). — Vgl. auch PRAETORIUS, Gramm. der Tigrinaspr. Halle 1872, S. 102 ff. 
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logisch mögliche k (und g) jenen w-Halt bekommen. Im Bedawie sind es auch nur 

die gewöhnlichen mediopalatalen 5 und g, welche die Basis der Laute 4" und g" bilden. 

In den abessinischen Sprachen kommen auch die hinteren semitischen Gutturale (s. 

Sievers, Grundz. der Lautphysiologie s. 61) w-haltig als kv und g" vor. Da diese 

letztgenannten Sprachen, trotz der ausgesprochenen Bedenklichkeiten einiger neueren 

afrikanischen Etnologen, unzweifelhaft semitisch sind, und da die sich sonst ziemlich 

nahestehenden hamitischen und semitischen Sprachen nirgends so auseinander gehen, 

wie gerade in der Lautlehre, so wäre es immerhin denkbar, dass jene w-haltigen 

Laute, die sonst dem ganzen Semitismus fremd sind, eben aus dem Bedawie in die 

benachbarten abessinischen Sprachen eingedrungen sind, wiewohl eine solche Entlehnung 

von Lauten statt fertiger Wörter mir immer etwas künstlich und unwahrscheinlich dünkt. 

13. In der palatalen Reihe erschemt nur der gewöhnliche Halb- 
vokal j (engl. y). Was den Laut j (engl. j) betrifft, so hat schon Lepsius 

(siehe oben $ 8) richtig bemerkt, das er dem Bedawie ursprünglich nicht 
anzugehóren scheint. In meinem Wörterverzeichnis findet er sich nur 

13 mal, und zwar 10 mal im Anlaut, da aber von jenen 13 Wörtern 11 

arabisch sind, so ist wohl anzunehmen, dass die zwei übrigen auch den 

Fremdwórtern angehóren. Übrigens kann das arab. j im Bedawie auch, 
wiewohl selten, in d übergehen (vgl. Einleit. S. 13), z. B. arab. ‘ajin 

cx ‚Teig‘ wird im Bedawie ’adin. 

14. Die präkakuminalen Laute ¢ und d werden in der Weise 
gebildet, dass die Zungenspitze, ein wenig zurückgebogen, gegen die 
obere Kinnlade (Processus alveolaris) oder den vorderen Teil des harten 
Gaumens gedrückt wird. Mit Recht weist Lepsrus hier auf die Überein- 

stimmung der indischen (sanskritischen und dravidischen) Cerebrallaute 
mit jenen bedawischen hin, aber als vóllig identisch dürfen sie jedoch 
nicht betrachtet werden, insofern als bei den erstgenannten, nach allen 

Beschreibungen zu urteilen, der Anheftungspunkt der Zungenspitze ge- 

gen den Gaumen weiter nach hinten gelegen ist, und auch die Zungen- 

spitze selbst entschieden mehr zurückgebogen wird. Es sind dies rein 
kakuminale (Gaumdach-) Laute, während jene nach der Artikulationsstelle 
zwischen diesen und den gewöhnlichen Dentalen liegen. Jedenfalls lie- 

gen jedoch ihre Artikulationsgebiete einander ganz nahe, und vielleicht 

ist der Lautunterschied kein grósserer als der zwischen den verschiede- 

nen k-Lauten, welche je nach der hinteren oder vorderen Lage ihres Ver- 

schlusspunktes, sogar bei verschiedenen Individuen derselben Sprache, 

ziemlich differiren können. Das prükakuminale n ist ganz sekundär, und 
kommt niemals allein und selbständig vor, sondern nur vor dem f oder 

d, als eufonischer Vertreter des dentalen » in der nasalirenden Präsens- 

bildung (s. $ 171). 
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15. Wenn ich oben sagte, dass jene prükakuminalen Laute den meisten an- 

deren uns bekannten afrikanischen Sprachen fremd sind, so gilt dies natürlich nur 

mit Rücksicht auf die bisher veröffentlichten Darstellungen ihrer Lautverhältnisse. 
Ob dem wirklich so sei, ist eine andere Frage. Ich könnte nämlich, mit demselben 

Vorbehalt, statt afrikanische fast ebenso gut europäische Sprachen gesagt haben, denn, 

nach allen, auch den neuesten Grammatikern, fehlen ja auch in diesen jene präkaku- 

minalen Laute gänzlich. Allein mehr oder weniger dialektisch finden sie sich doch 
wahrscheinlich in allen germanischen Sprachen. So z. D. sind nach SIEVERS (a. a. O. 

S. 60) »die engl. t, d, r, 1, n in der Regel noch cerebral, doch ist die Zurückbiegung 
der Zungenspitze dabei nieht sehr energisch». Sie müssten demnach mit den von mir 

beschriebenen Bedawie-Lauten fast zusammenfallen. Indessen sind sie nach meinem 

Ohr nicht so schlechthin cerebral (= kakuminal) zu nennen, wenn auch ihre Artiku- 

lationsstelle gewiss hinter der der romanischen Dentale liegt. Im Schwedischen kommt 

ein ähnlicher Laut vor, nämlich in den Wörtern, die in der Schrift mit rt geschrie- 

ben werden, z. DB. hjärta ‚Herz‘, bort ‚fort‘, börda ‚Bürde‘. Hier ist das > durchaus 

nicht der gewöhnliche Zungenspitzen-Tremulant, auch nicht das uvulare y der Süd- 

deutschen, sondern, so zu sagen, in das dadurch affizirte (in die r-Lage hinaufgezo- 

gene) t, d eingeschmolzen.! So hatte ich auch die bedawischen Laute, welche jedoch 

wegen des Zurückbiegens und des krüftigeren Andrückens der Zungenspitze entschie- 

den rauher klingen als jene schwedischen Laute, zuerst als rt und rd, wenn auch ein 

wenig rauh klingend, aufgefasst und beispielsweise das Zahlwort für ‚vier‘ ferdig statt 

fédig geschrieben, wie HrusLın ferdik, während bei den übrigen das Wort meistens 

fedig lautet. Ich glaube auch im Bedawie Fällen begegnet zu sein, wo ein ¢ (d) auf 

ein ursprünglicheres rt (rd) zurückgeführt werden kann, aber in den meisten Füllen, 

wie in jenem fédig, muss die Sache dahingestellt bleiben, bis die Vergleichung mit 

den verwandten Sprachen sie aufzuklären vermag. Es giebt jedoch sehr viele einsil- 

bige Wörter, wo die Präkakuminale im Anlaute stehen und allem Anscheine nach 

auf der gegenwärtigen Entwickelungsstufe der Sprache ursprünglich sind. 

16. Zu den präkakuminalen Lauten habe ich, nach dem Vorgang 

der Sanskritgrammatik, auch das & gezogen, obgleich der Unterschied 

zwischen dem bedawischen und »dem gewöhnlichen europäischen» 3 ein 

weit geringerer ist, als derjenige zwischen dem f (d) und den gewöhnli- 
chen europäischen Dentalen. Aber was heisst »das gewöhnliche europäi- 

sche $?. Es ist ja bekannt, wie gerade die Zischlaute das am wenig- 
sten aufgeklärte Gebiet der Lautfysiologie bilden, und wie vielfach hier 
die Erörterungen der Fachgelehrten schwanken. Jedenfalls, glaube ich, 
darf man nicht, wie es noch immer m den Grammatiken geschieht, das 
germanische sch, das franz. ch und das engl. sh völlig gleichstellen. Die 

ganze Stellung des Ansatzrohres (der Mundhöhle und der Lippenóffnung) 

1 Vgl. hierüber die sehr verdienstvolle Studie LUNDELLS, Det svenska landsmälsalfa- 

betet, Stockholm 1879, S. 33-—38. 
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ist gewiss nicht genau dieselbe. Das 3 des Bedawie ist dagegen demje- 
nigen schwedischen Zischlaut am meisten ähnlich, (oder vielleicht gar 

damit identisch), welcher da auftritt, wo die Schrift ein rs zeigt, wie 
z. B. in kors ‚Kreuz‘, korsa ‚kreuzen‘. Hier werden das r und das s 

ebensowenig getrennt und rein ausgesprochen, wie rt und rd in den 

oben angeführten Beispielen borta und börda, und dieser jetzt einfache 

schwedische Laut rs scheint mir als tonloser dem böhmischen 7 tó- 
nenden gegenüber zu stehen. 

1%. Die Dentale t, d, n, s stehen in vollständiger Übereinstim- 

mung mit den unsrigen. Das sanfte tónende s, gewöhnlich z geschrie- 
ben, fehlt, ebenso wie das tönende z (französ. 7). Dagegen bin ich nicht 
ganz sicher, ob nicht vielleicht im Bedawie noch ein dentaler Zischlaut 
existirt. Aus dem Munzingerschen s, als »einem arabischen Doppel-sin», 
wird Niemand klug. Durch sein s jedoch auf die Sache aufmerksam ge- 

macht, glaubte ich allerdings einige Male ein anderes, scharfes, mehr 

zischendes s wahrzunehmen; es waren aber dies nur so vereinzelte Fälle, 

dass sie mich von der Existenz noch eines dentalen s nicht überzeugen 
konnten. Die Sache mag indessen dahingestellt und der Aufmerksam- 
keit künftiger Forscher empfohlen sein. 

18. In der labialen Reihe fehlen der Fortis p, und das labio- 
dentale v, da w das rein labiale engl. und arab. w ist. Das dem v ent- 
sprechende tonlose / habe ich, wie es der Einfachheit halber gewóhn- 

lich geschieht, mit 5, w und m in eine Kategorie gebracht, obgleich f 

im Bedawie wie bei uns, von individuellen Ausnahmen abgesehen, immer 
labiodental und nicht wie die übrigen bilabial ist. 

19. Bei dem Laute à glaubte ich in einzelnen Fällen eine Klangfarbe 

(resp. Artikulation) wahrzunehmen, welche an diejenige des ¢ und d erinnerte. Da 

indessen dieselben Wörter bei anderen Gelegenheiten mit der gewöhnlichen Aus- 

sprache des b wiederkehrten, beschrünke ich mich hier darauf, die Aufmerksamkeit 

künftiger Forscher auf diesen Punkt zu lenken. Vgl. die ühnliche Bemerkung, die 

Hanoreau über den b-Laut in der Kabylensprache macht (Essai de Gramm. Kab. S. 6). 
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IL Lautgesetze. 

A, Vokalische. 

1. Vokalschwund. 

30. Ein langer Vokal wird nur in einem einzigen Falle elidirt, 
nämlich in der Präsensbildung der V. Konjugation, wo das ä des Stam- 

mes ausgestossen wird, z. B. baden ‚vergessen‘, ebdin ‚ich vergesse‘, 

Sawi ‚mischen‘, @&r2 ich mische‘. Dagegen fallen die kurzen Vokale 
sehr häufig aus, und zwar meistens nur ays Wohllautsrücksichten, so 

dass man z. B. im Auslaute dieselbe Wortform bald mit, bald ohne den 
kurzen Vokal zu hören bekommt. 

21. Im Auslaute wird der kurze Vokal namentlich in folgenden 
Fällen häufig abgeworfen: 

a, das kurze a: 1) in dem Dativaffıx -da z. B. anida oder amid 

für mich‘; 2) in der verbalen Pluralendung -na der 2. und 3. Person, 

wenn ein Vokal vorangeht, z. B. jéulina oder jéulin ‚sie schlugen‘ (St. ul), 

basdbibana, oder basabtban „ihr wollet nicht sehen‘ (St. &/bib); hier muss 
das -a abgeworfen werden, wenn ein vokalisch anlautendes Affix hinzu- 

tritt, z. D. témenek für tamena-ek ‚wenn sie essen‘, tedernek für tedérna-- 
ek. ‚wenn ihr tötet‘, hinoh für hina-oh ,gebet ihm‘. So fällt auch das 
Afformativ der 2. Pers. Sing. Imper. -a vor einem vokalisch anlautenden 
Pronominalsuffix aus, z. D. Atjon, für hija-on ‚giebt uns‘; 3) sogar das 
Pronominalsuffix -a (meine) und die Pluralendung -a des Verb. subst. 

(‚sind‘) können da abfallen, wo ein eingeschobenes eufonisches 7 ihr Vor- 
r 
> handensein erkennen lässt, z. B. ésanaj für ésäna-j-a ‚meine Brüder‘, 

hinen sanajeknaj für sanajekna-j-a ‚wir sind eure Brüder‘. 

b. das kurze à fällt ab: 1) immer in der Endung der 2. Pers. 

Sing. Femin., wenn der Verbalstamm schon auf -i ausgeht, z. B. séni 
‚warten‘, senn? für sénni-i ‚du (o Frau) wartest‘; 2) häufig in der Ad- 
verbialendung -i (eigentlich Ablativendung des Nomens), z. D. sar für 

süri ‚vorher, voran‘. 
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33. Im Inlaute wird häufig bei dem Zuwachs des Wortes dureh 

Affixe,' ein kurzer unbetonter Vokal ausgestossen, wenn nur dadurch 
keine harte Konsonantenhäufung entsteht: 

a. in der letzten Silbe, wenn das Wort einen vokalisch anlau- 

tenden Zusatz bekommt, z. D. aXdib ‚neun‘, asédga ‚neunter‘. So 

wird namentlich das a m der Endung -at der 1. Pers. Sing. Aor. vor 
den Pronominalsuffixen elidirt, z. B. ín» dérat „ich töte‘ (oder ‚werde tö- 
ten‘), dne dértok ‚ich töte dich‘; ebenso das kurze 7 oder e in der End- 

silbe zweisilbiger paroxytoner Substantive bei Hinzufügung der Plural- 

endung -a, z. B. déreb (arab.) ,Weg*, Pl. dérba, dérim ‚Herde‘, Pl. dírma, 

kelib ,Fussknóchel', Pl. kelba, dagegen drgin ‚junges Schaf*, Pl. dryina, 

weil drei Konsonanten neben einander nicht gern geduldet werden. In 

anderen Füllen, besonders in der verbalen Formenbildung, scheint die 

Regel zu gelten, dass der kurze Vokal der Endsilbe ausgestossen wird, 

wenn das Postfix aus Vokal und Konsonant besteht, und somit die neue 

Endsilbe geschlossen wird, während derselbe bleibt, wenn blos ein Vokal 

hinzutritt. So wird bei zweisilbigen Verbalstämmen das kurze i (e) der 
Endsilbe im Imperativ beibehalten und im Aorist ausgestossen, z. B. 

málit, ‚rupfen‘, malit-a ‚rupfe‘, mält-at ich rupfe‘; érida ‚spiele‘, érdat 

‚ich spiele. Es erhält sich dann diese Bildung durch die ganze Flexion 
der beiden Tempora; Imper. Fem. malit-i, Aor. 2. Pers. mélt-ata, Fem. 
malt-ati. Dieses Gesetz der Silbenbildung, vowon sich weiter unten meh- 

rere Beispiele finden, hängt mit der allgemeinen sprachlichen Erschei- 
nung zusammen, dass der Stamm bei grósserer Belastung am Ende in 
seinem eigenen Lautkomplex stürker affizirt wird, als bei geringerer, eine 

Erscheinung, wofür z. B. auch die bekannte Konsonanten-Erleichterung 
(resp. -Erweichung) im Finnischen bei dem Geschlossenwerden der neuen 

Endsilbe eine Exemplifikation ist. 
b. Entsprechend dem soeben beschriebenen Vorgange wird auch 

in der ersten Silbe ein kurzes e und 7 ausgestossen, wenn das Wort 

vorn ein vokalisch auslautendes, meistens betontes Affix erhält, und zwar 
muss jene erste Silbe geschlossen, wenn sie mit dem 7 oder e selbst, 
dagegen offen sein, wenn sie konsonantisch anlautet, z. B. nda ,Mut- 

1 Unter Affix verstehe ich, der ursprünglichen Bedeutung gemäss, jeden Zusatz, den 

ein Wort vorn oder hinten durch Flexion oder Ableitung erhalten kann; jenes Wort umfasst 

also sowohl die allgemeinen Begriffe Präfix und Postfix, als auch die in mehr specieller 

Bedeutung gebrauchten Postpositionen, (Pronominal- und Ableitungs-) Suffixe und die 

nur der verbalen Flexion zukommenden Präformative und Afformative. 
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ter‘, tü-nda ‚die Mutter‘; Zhgad ‚stehen‘, dñgadi ‚ich stehe‘; wik ,schnei- 

den‘, Infin. im Objektskas. töukoit (statt töwkoit, vgl. § 36); séni ,war- 
ten‘, dsni ‚ich wartete‘, tésnia ‚du wartetest‘, fédig ‚verlassen‘, Perf. dfdig, 

téfdiga ete. (und so durchgehends bei allen zweisilbigen Stämmen der 
Konj. II, deren erster Vokal ein e ist); kim ‚Armband‘, Plur. kima, mit 

dem Artikel akma ‚die Armbänder‘; deban ‚ich fiel (St. deb), kddban ‚ich 

falle nicht‘, dagegen debta ‚du fielst*, kddebta ‚du fällst nicht‘, weil hier 
die erste Silbe geschlossen war. 

23. In einzelnen Fällen kann auch die nähere Anschliessung an das voran- 

gehende Wort den Wegfall cines anlautenden Vokales veranlassen, z. B. ddlib ha 

(fast wie ein Wort ddlibha) statt ddlib dha ‚er kaufte‘, naka-he, statt naka ehe ‚wie 
viel giebt es‘. 

2. Vokaldehnung. 

34. Kurze Vokale in der Endsilbe werden zuweilen gedehnt, wenn 

eine neue Silbe hinzutritt, z. D. mek ‚Esel‘, émak ‚die Esel‘ (Akkus.), 

émaka ‚der Esel‘ (Gen. Plur.), wjas ‚der Hund‘, ajas ‚die Hunde‘, éjasa 
‚der Hunde‘, san ‚Bruder‘, sana ‚Brüder‘, henen sänäba ‚wir sind Brüder‘. 

Dagegen wird Vokalverkürzung nur als formales Element zur Plural- 
bildung verwendet. 

3. Vokalveránderungen. 

25. Im Auslaut gehen kurzes a und i (vielleicht auch u, niemals 

aber a, 7, @) häufig in ein kurzes e über, z. B. ende ‚Eisen‘ (statt éndi, 
Akkus. éndit), énde und énda ‚Mutter‘, damsti, dámste ‚(das) Schmecken‘ (und 

so wechseln alle Infinitive auf -ti), débane, oder ursprünglicher debani 

‚ich falle. Jene kurzen auslautenden -, welche, so lange sie im Auslaut 

bleiben, gern in # übergehen, werden dagegen nach dem voranstehen- 

den Paragrafen gedehnt, wenn das Wort irgend ein konsonantisch an- 
lautendes Postfix erhält, ja sogar auch nur bei näherem Anschluss an 

das folgende Wort, z. B. tdmane ‚ich esse‘, tdmanı-g"dne ‚ich esse und 

trinke‘. 

36. In den zweisilbigen Stämmen der Il. Konjug. geht das e der 

ersten Silbe in 4 über, wenn das i der letzten Silbe (nach $ 22, a) ausfällt, 

z. B. sekit ,erwürgen', Imp. sékita, Aor. siktat; Sébib ‚sehen‘, Imp. &ébiba, 

Aor. Sibbat; bérir ‚ausbreiten‘, Aor. birrat. Doch kann das e auch bleiben, 

und ófters schwankt die Aussprache in der ersten Silbe zwischen e und 
i, 2. B. fedig ‚lassen‘, Aor. fédgat oder fidgat. Auch in anderen Fällen 
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zeigt sich dieselbe Schwankung der Aussprache, z. D. dng"il und dng“el 
‚Ohr‘. Dass aber m Formen wie siktat aus sékit, birrat aus bérir, eine 

Art Umlaut oder Zurückwirkung eines folgenden, wenn auch später aus- 

gestossenen Vokales auf einen vorangehenden vorliegt, geht aus solchen 

Beispielen deutlich hervor, wo das e wegen eines folgenden w in u über- 

geht, z. B. lVwwiw ‚kreisen‘, Imp. léwwwa, Aor. l/wwat. Vielleicht liegt 
‚schon in den Stammformen sckit, bérir u. dgl. eine annähernde Assimi- 
lation vor, wenn wir aus den Präsensformen dsañkit, dbarrir auf eine 

Wurzel sakit, barir schliessen dürfen. Auch sonst kommen dergleichen 

Zurückwirkungen vor, obwohl ich sie bis jetzt nicht unter eine allgemeine 
Regel habe bringen können, z. B. sa’ ‚sich setzen‘, Imp. sta, f, sé’? (neben 

sd), to-or ‚das Mädchen‘, so fast immer im Nomin. statt tü-or. Bei- 

spiele von vorwärts wirkender Assimilirung der Vokallaute sind übukla 
‚der Krug‘, ébekla für ebukla ‚die Krüge‘ (Akkus.). 

27. Aber auch ohne jede assimilirende Einwirkung zeigt a vielfach Neigung 

in e überzugehen. Unter meinen Beispielen finde ich eine ziemlich beträchtliche An- 

Zahl von Wörtern ebenso oft mit e wie mit a geschrieben, je nach dem bei jeder Ge- 

legenheit genau wiedergegebenen Laute. In allen solchen Wörtern halte ich a für 

den ursprünglicheren Laut, der aber, wie gesagt, vielfach nach e neigt. Einen be- 

sonderen Laut d braucht man deswegen nicht anzunehmen, sondern es wird, da z. B. 

ein Wort bald talk bald tek lautet (a und e wie in ,Halm* und ‚Helm‘), ebenso richtig 

tak wie th geschrieben. Auch ein kurzes 4; im Inlaut kann in e übergehen, wenn es 

in eine unbetonte Silbe zu stehen kommt, z. B. helal ‚Haarnadel‘, statt halal, wie man 

aus der Pluralform hrtlal ersieht, k“elél ‚Armband‘, Plur. kulel. Im letzten Beispiele 

hat das im Plural erhaltene ursprüngliche w im Singular, ehe es zu e geworden ist, 

seinen #-Halt an den voranstehenden Guttural abgegeben (vgl. $ 11). 

28. Eine besondere Schwäche zeigt im Auslaute der Diftong ai 

oder, wie er hier ebenso richtig geschrieben werden kónnte, aj, indem 

das 7 (j) häufig abfällt; das a hat dann, wie fast jedes kurze a am Wort- 

ende, eme besondere Neigung in 2 überzugehen, z. B. von dem Stamm 
‘dwar ,helfen* (Aor. ’dwajat ‚ich helfe‘) heisst das Perf. @awe „ich half“. 

Erhält das Wort irgend ein Postfix, so bleibt entweder der Diftong, oder 
er geht in langes 2 (vor Konsonanten in 7) über, wobei in ersterem Falle 

vor vokalischen Endungen ein eufonisches j eingeschoben werden kann, 
‚2. B. téawdja ‚du halfst‘, t&a«wena ‚ihr halfet‘; dfrai ‚schlecht‘, batuh 

afritu ‚sie ist schlecht‘, barüh afré-j-u ‚er ist schlecht‘, 

29. Von den Vokalveränderungen, die nicht eufonisch sind, sondern als for- 

male Elemente, namentlich in der nominalen Plural- und der Präsensbildung, dienen, 

wird an den betreffenden Stellen der Formenlehre die Rede sein. 

bo | Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 
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4. Vermeidung des Hiatus. 

30. Im allgemeinen kommen, ausser in den Diftongen, nicht gern 

zwei Vokale, neben einander vor, sondern es wird, wenn sie nicht schon 
durch den laryngalen Laut > getrennt sind, wie z. B. in sd’a ‚setze dich‘, 

der Hiat durch folgende Mittel vermieden: a) Ausstossung des ersten Vo- 
kales; b) Zusammenziehung; c) Übergang des ersten Vokales in den 
entsprechenden Halbvokal; d) Einschiebung eines rein eufonischen j. 

a. Vor der singularen Genitiv- und Ablativendung ; fällt jeder 

kurze Endvokal aus, z. B. dja ‚Hand‘, Gen. dj-i, dwe ‚Stein‘, Gen. dw-i 

mida ‚Zunge‘, Gen. mid-i, g"a ‚Trunk‘, Gen. gi. 

b. Zusammengezogen werden, soviel ich weiss, nur zwei a in d, 

und zwar immer bei dem Zusammentreffen der negativen Partikel ka mit 

dem Präformativ a, z. B. kasni statt kd-asni ‚ich warte nicht‘. Hier könnte 

man auch die Form sént ‚du wartest‘, statt sennz-i (vgl. S 21 b) anreihen. 
c. Auslautendes 7 und u gehen vor vokalischen Affixen in 7 und 

w über, z. B. gau ‚Haus‘, Plur. ydıra, débani (débane) ich falle‘, debanjek 
‚wenn ich falle. Wenn ein langes 7 oder @ als Stammauslaut mit dem 

Anfangsvokal eines Affixes, namentlich a, zusammentrifft, so muss ein 

gewissermassen von selbst entstehendes j oder w dazwischentreten, z. B. 

di ‚sagen‘, dija ‚sage‘, du ‚schlafen‘, déwan ‚ich schlief“ (vgl. § 241). 

d. Ungemein häufig ist die Eimschiebung eines eufonischen j 

zwischen vokalisch, namentlich auf a und o, ausgehende Nommalfor- 

men und verschiedene vokalisch anlautende grammatikalische Endun- 

gen: 1) zwischen den pluralen Genitiv- und Ablativendungen der Mas- 

kulina, -a, -e, und einem vorhergehenden a, sei es Stammauslaut oder 

Pluralendung, z. DB. dja ‚Hand‘, Plur. dja ‚Hände‘, Gen. djä-j-a, Abl. 
djä-je (oder dje mit Abwerfen des Stammauslautes -@ wie im Singular); 

übesa ‚der Kater‘, Pl. äbesa ‚die Kater‘, Gen. ébesä-j-a, Abl. ébesd-j-e; dob 
‚Bräutigam‘, Plur. dóba, Gen. dóba-j-a, Abl. döba-j-e; 2) zwischen jener 
Nominalendung -a und den pluralen Pronominalsuffixen -a, -ak, ete., z. B. 

san ‚Bruder‘, säna ‚Brüder‘ (Gen. sana-j-a), ésand-j-a ‚meine Brüder‘, 
ësäna-j-äkna ‚eure Brüder‘ (Nomin.), ?sana-j-ekna ‚eure Brüder‘ (Akkus). 
Doch ist das j zwischen zwei a entschieden stärker als zwischen a und 
e, wo es zuweilen gänzlich verschwindet, weil der Hiat hier nicht so 

scharf ist, als er dort wäre; 3) zwischen den Endungen des s. g.§ Ver- 

bum subst. -u, -a (s. $ 92) und einem vorangehenden vokalisch auslau- 

tenden Pronominalsuffix, z. B. barüh sano-j-u ‚er ist mein Bruder‘, hénen 
sand-j-eknd-j-a ‚wir sind eure Brüder‘. 



Dre BiscHARI-SPRACHE. 51 

5. Lautumstellung. 

3l. Kurze Vokale, namentlich w, werden bisweilen mit den fol- 

genden (selten den vorhergehenden) Konsonanten umgestellt, z, B. ü-dhur 
statt ü-duhr (arab.) ‚Mittag‘, thdti statt tahti ‚Berührung‘, birhumwa statt 

barihwa ‚und er‘, néginfeb, statt négnifeb, und besonders in der Plural- 

bildung von Stämmen mit w in der letzten Silbe, z. B. gub ‚Ratte‘, Plur. 

güba, aber mit dem Artikel agbua für aguba ‚die Ratten‘; déruk ,Wasser- 

trog‘, Plur. dérk"a (s. S 11). Hierher gehört auch die Beweglichkeit des 

kurzen flüchtigen e-Lautes, namentlich in der ersten Silbe, z. B. érhan oder 

réhan ‚ich sah';' def (arab.) ‚bezahlen‘, Part. Pass. édfama statt défama. 

Etwas anderes ist es, wenn zwei von einem Vokal getrennte Konsonan- 

ten ihre Plätze vertauschen, z. B. nawadire und nadawire ‚schön‘. Ein 
Beispiel von rein konsonantischer Lautumstellung liefert das passivische 

t, ebenso wie das charakteristische ¢ der Ill. Konj., welches mit den 

Zischlauten als Anfangsbuchstaben der Verbalstämme umgestellt wird. 

B. Konsonantische. 

32 Die Lautverbindungen des Bedawie sind nirgends hart zu 

nennen. Selten beginnt eine Silbe mit zwei Konsonanten, von welchen 
dann meistens der erste ein Zischlaut oder der zweite eine Liquida ist, 
z. B. sküt (das) Würgen‘, smat ,(das) Schmieren‘, krum ,Morgendámmerung*, 
krub (neben kurb) ‚Elefant‘. Andere Beispiele kommen nur vereinzelt vor, 

und beruhen auf einer Umstellung der Laute, oder es sind Fremdwörter, 
z. B. tháti (für tahti) ‚Berührung‘, dmin (arab.) ‚Bürgschaft‘. Drei Konso- 
nanten können auch nur so zusammentreffen, dass der mittlere ein Zisch- 

laut ist, z. B. ddmsti ‚(das) Schmecken‘. Bekundet schon jene Abneigung 

gegen harte Konsonantenverbindungen, dass die Sprache im allgemeinen 

dem Wohllaute Rechnung trägt, so sind auch die beim Zusammentreffen 
gewisser Laute aus Wohlklangsrücksichten hervorgehenden Umwandlungen 

der Konsonanten, wenn auch nicht so durchgreifend wie z. B. im Sanskrit 

und Nubischen, doch umfassender, als es in den semitischen und anderen 

hamitischen Sprachen, soweit die wenig aufgeklärten Lautverhältnisse 

der letzteren bekannt sind, der Fall ist. Allein nicht überall scheint es 

! Eine ähnliche Erscheinung finden wir auch im Amharischen (s. PRAETORIUS, die 

Amharische Sprache, Halle 1879, $ 67, a). 
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zu festen Regeln gekommen zu sein, es zeigt sich vielmehr in der Aus- 
sprache eine Schwankung zwischen einander nahestehenden Lauten, wo- 

bei es dennoch immer ersichtlich bleibt, wohin die Lautentwicklung neigt. 

Natürlicher Weise hat hier der Mangel jeglicher Literatur und der nur 
aus dieser herzuleitenden festen Normen vielfach zu jener Schwankung 
beigetragen. Die Sprachen der auf der niedrigsten Kulturstufe stehen- 

den Völker müssen ja als ausschliessliche Naturprodukte, ebenso wie un- 

sere nur gesprochenen ländlichen Mundarten, in lautlicher Beziehung viel 

flüchtiger sein, als unsere festen Literatursprachen. Nach diesen Be- 
merkungen, die natürlich auch auf die Vokale Anwendung finden, gehe 

ich zu einer kurzen Besprechung der konsonantischen Lautgesetze über. 

33. Die annähernde Assimilation zeigt sich, soweit sie hier 

entwickelt ist, am häufigsten in der Erweichung eines tonlosen explosi- 

ven Konsonanten. Die Fortes (Tenues) gehen nämlich vor den Lenes 

(Medie), und auch, wiewohl seltener, vor den Vokalen, in ihre resp. 

Lenes über. Die Erweichung des t zu d ist jedoch viel häufiger, als 
die des k zu g (von der Erweichung des f besitze ich kein Beispiel, und 
das p fehlt ja gänzlich), z. B. ddganıf für dtganif ich bin gelegt worden‘, 
bidg"ajek für bitg“ajek (aus bi-tég'ajek) ‚wenn du nicht trinkest‘, kidulina 

n 

für kitulina ihr schlaget nicht‘, sad che für sat éhe ‚es giebt Leber‘, osa- 

nogda für dsanokda ‚für deinen Bruder. Von Lauterweichung vor ande- 

ren sonoren Lauten als Vokalen, habe ich kein Beispiel aufgezeichnet, 

wage es aber nicht, deshalb der Sprache diese Erscheinung ganz abzuer- 

kennen. Von der entsprechenden Erhärtung eines Lenis vor einem For- 

tis, kann ich zwar nur ein Beispiel anführen: ék"swr, statt ég"str (Pris. 

vom Stamm g"'asir lügen‘), aber es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass 

dieser so natürliche Lautwandel weit häufiger sein muss. Den Übergang 

eines Konsonanten in die Reihe eines folgendem, kann ich, ausser dem 

in $ 34, b erwähnten Fall, nur mit einem Beispiele belegen, welches 

ganz im Einklang mit einem bekannten sanskritischen Lautgesetze steht, 

dass nämlich vor den prükakuminalen Lauten ¢ und d das dentale s des 

Kausativs in das ebenfalls prükakuminale 3 übergeht, z. B. tab ‚(mehrere) 

schlagen‘, Kaus. &etab (stab). 

34. Die vollständige Assimilation, welche häufiger ist, als 

die annähernde, aber bei weitem nicht in demselben Masse wie z. B. im 

Nubischen, tritt besonders in folgenden Fällen auf: 

a. Das präformative t der 2. Pers. Mask. und Femin., und der 3. 

Pers. Fem. wird einem folgenden d, s und 3 assimilirt, so oft das da- 

zwischen stehende kurze e (nach § 22, b) elidirt wird, z. B. biddir (statt 
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bitdir aus bi-tédir) ‚möge sie nicht töten‘, kissa (aus ki-tésm) ‚sie setzt 

sich nicht‘, kissébiba (aus ki-tesbiba) ‚du siehst nicht‘. Auch sonst kommt 
- wohl diese Assimilirung des ¢ vor, z. B. hamessan für hamötsan, Perf. 

Kaus. von hamét ‚traurig sein‘, baskissan, Perf. Kaus. von baskit ‚fasten‘. 
b. Das n der nasalirenden Präsensbildung wird mit den Halb- 

vokalen j, w, und den Liquidä /, r assimilirt. Vor den übrigen Kon- 

sonanten erscheint es als organmässiger Nasal: als à vor hk, g, k", g", Mat 

als n vor t, d, 3, als n vor t, d, s, n, und den Laryngalen >, ̂ , als m vor 

b, m, vor f als Labiodental steht m, z. B. aullz für anl; ‚ich schlage‘, 

(St. uli), afárrr ‚ich gebäre‘ (St. fir’), dwwik ‚ich schneide* (St. wik), dn- 
dim ‚ich mébliret (St. dim), dndir ‚ich töte* (St. der), dmmin ‚ich rasire* 

(St. men), dsambib ‚ich sehe‘ (St. Sébib), dnfif ‚ich giesse aus‘ (St. fif). 

Das prüformative » der 1 Pers. Plur. wird in derselben Stellung wie das 
t der 2. Pers. (siehe a) mit einem folgenden m assimilirt, z. B. kim- 

masu (für ki-nemásu) ‚wir hören nicht‘. In vereinzelten Fällen kann ein 

n am Wortende dem Anfangskonsonanten des folgenden Wortes assimi- 
lirt werden, z. B. dne k'ar réhan ‚ich habe Regenbäche gesehen‘ (k"än 

‚Torrent‘, Plur. kran). 

35. Eine seltene Erscheinung ist der gänzliche Schwund eines Konsonanten 

im Inlaute. Ich kenne nur folgende zuverlässige Beispiele: a) die maskuline Objekt- 

endung -b wird vor der Endung -wa der 2. Pers. Sing. Mask. des Verbum subst. 

häufig abgeworfen, z. B. barük derá-wa (neben deráb-wa) ‚du bist ein Töter‘; b) vor 
dem femininen ¢ kann ein stammauslautendes r abfallen, wie beispielsweise fast im- 

mer in dem Worte ör ‚Kind‘, also töör ‚das Mädchen‘, tööti (statt toórti ‚des Mädchens‘), 

weniger häufig bei Adjektiven, z. D. batuh nafirtu und nafıtu ‚sie ist süss‘. Hin und 

wieder gab hier das geschwundene r dem t eine präkakuminale Färbung, als: töot;, 

nafıtu. In einzelnen Fällen kann wohl auch die andere Liquida / vor einem ¢ aus- 

fallen, wie engat ‚eine‘, neben dem Mask. engäl ‚ein‘, zeigt. Noch seltener ist mir 

ein Wechsel verwandter Laute in demselben Worte vorgekommen, wie z. B. dabalo 

‚klein‘, welches auch dabano, seltener dabaro, lautet. 

36. Die Halbvokale j und w gehen vor Konsonanten in i und u 

über, wobei sie mit dem voranstehenden Vokal in einen Diftong zusam- 
menschmelzen, z. D. von wik ‚schneiden‘ lautet der Infin., wegen der Eli- 

sion des kurzen 7, mit dem Artikel im Objektkasus töukoit. Aus dem- 

selben Grunde, nämlich dem Ausstossen eines kurzen Vokals, erklärt sich 

der nicht seltene Wechsel von je und 7 im Anlaut, wobei doch das 7 viel 

häufiger ist, als das ursprünglichere je, z. B. in ‚Sonne‘, Plur. jena, Stamm 
also jen mit regelmässiger Dehnung des Vokals im Plur. (s. $ 24). Ein 

solches i kann dann später zu e geschwächt werden, und in demselben 
Sinne, glaube ich, ist das Präformativ der 3. Pers. Mask. aufzufassen, 

das am häufigsten e, aber auch 7 und je lautet. 
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3% Im Anlaute können alle Vokale, Diftonge und Konsonanten 

stehen, am häufigsten scheint hier, ganz auffällig, das À vorzukommen, 
am seltensten das o, wenn man nicht die, unzählige Male wiederkehrende 

Objektform des Artikels ö- in Anrechnung bringen will. Der Abneigung 
gegen Konsonantenverbindungen im Anlaute habe ich schon oben Er- 
wähnung gethan, aber um angeben zu können, welche Konsonantengrup- 
pen im Anlaute oder sonst überhaupt möglich sind, bedürfte es emes 
viel grösseren lexikalischen Materiales, als mir jetzt zu Gebote steht. 
Auch am Wortende kónnen alle Laute der Sprache stehen, sogar die u- 
haltigen Gutturale, und die beiden Laryngale > und A, z. B. tükuk“ ,Aus- 
besserung‘, dsa’ ‚er setzte sich‘, mddah ,(das) Fettwerden*. Zwei Konsonan- 

ten im Auslaute werden nicht gern geduldet, es sei denn, dass der erste: 
eine Liquida ist, z. D. kurb ,Elefant*. Gewöhnlich tritt hier wie in den 
auf zwei Konsonanten endigenden Fremdwörtern eine Lautumstellung ein, 
z. B. krub, üdhur statt üduhr (aus dem arab. duhr statt zuhr „Mittag*). 

38. Eine besondere Schwäche im Auslaut zeigt der Lenis 6; nach den langen 

Vokalen, namentlich 2 und 7, war es mir in vielen Fällen sehr schwer zu unterschei- 

den, ob ein b ausgesprochen wurde oder nicht. Ich konnte meinen Bischari dasselbe 

Wort vielmals wiederholen lassen, bald glaubte ich ein b am Ende zu hören, bald 

nicht. Es war hier ein ganz anderer Fall als das oben ($ 21) besprochene Abfallen 

eines kurzen Vokales im Auslaute. Wenn ich dort ein Wort mehrmals wiederholen 

liess, hörte ich es immer auf dieselbe Weise aussprechen, z. B. immer mit dem Vo- 

kallaut am Ende. Wenn aber eines anderen Tages dasselbe Wort in derselben 

Stellung wiederkehrte, lautete es ohne den Vokal aus, und dasselbe zeigte sich bei 

jeder Wiederholung. Hielt ich dann meinem Gewährsmann seme frühere Aussprache 

mit dem Vokalanslaut vor, so fand er auch diese richtig. Es war also dieser Fall 

genau derselbe wie wir ihn bei der deutschen starken Dativendung auf -e antreften, 
die in vielen Fällen fast ebenso gut ihr -e behalten als abwerfen kann. Anders ver- 

hält es sich nun mit dem nach einem langen Vokal auslautenden b. Hier wurde 

das b, wenn überhaupt eins da war, immer ausgesprochen, aber sehr schwach, und 

das schwierige war eben, mit dem Ohr zu unterscheiden, ob ein b wirklich ausge- 

sprochen wurde oder nicht. In der Formenlehre werde ich bei Gelegenheit auf 

diesen Punkt zurückkommen. 

39. Die arabischen Lehnwörter, welche im Bedawie nicht so zahlreich sind 

wie im Nubischen, werden im allgemeinen mit derselben Lautung übernommen, die 
: up = RT X. 

sie dort haben, z. B. ri$ ‚Feder‘, fas ‚Axt‘, arab. ebenso r$ (22, fas 8 (statt fas 

ob). Nur selten zeigt sich hier ein Wechsel zwischen verwandten Lauten, namentlich 

zwischen ! und r, z. D. arab. yalab ez, bed. gérib ‚besiegen‘; arab. Sartüt (vulg. für 

Sarmüt bya), bed. $eltüt ‚Fetzen‘. Diejenigen arab. Laute, die dem Bedawie fremd 

sind, werden mit den ihnen zunächst stehenden wiedergegeben. So werden _ / und e X 

beide zu A, 5923105508 und b z zu S, (yo d zu d, b t zu f, E zu ”, e zug sd 
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selten zu k, gewöhnlich nach der allgemeinen Volksaussprache zu g, z. B. arab. > 

jérah, bed. jerh ‚verwunden‘; arab. \ nayl, bed. nehál ‚Palme‘; arab. pat fátar, fed. 

fetir ‚frühstücken‘; arab. eo, wådd, bed. wad'a ‚setzen‘; arab. Lis yana, bed. (mit 

Ableitungsendung) ganam ‚reich sein‘; arab. 45 qum, bed. kim ‚Armband‘; arab. ‚A 
qddir, bed. dyder ‚können‘, u. a. m. 

Ill Der Accent. 

40. Die Accentverhältnisse im Bedawie sind sehr mannigfaltig 

gestaltet, und gewiss nach bestimmten Gesetzen geregelt. Aber bei der 

ersten Darstellung einer noch ungeschriebenen Sprache bildet bekannt- 
lich die Erforschung der Accentgesetze eine der schwierigsten Aufga- 
ben,' und die folgenden Regeln und Andeutungen dürften daher ohne 
Zweifel durch weitere Forschung vielfach ergänzt und modifizirt wer- 
den können. 

41. Bei zweisilbigen Wörtern ruht der Accent in der Mehrzahl 

der Fälle auf der vorletzten Silbe, namentlich wenn Ultima einen kur- 

zen Vokal hat, gleichwohl ob Penultima kurz oder lang ist, z. B. dwe 
‚Stein‘, gérma ‚Kopf‘, &bbat ‚ich sehe‘, gémad ‚lang‘, güda ‚viel‘, hota 

‚Grossmutter‘. Dagegen wird im allgemeinen die letzte Silbe betont, 
wenn sie lang und die vorletzte kurz ist, z. B. hawad ‚Nacht‘, helal 
,Haarnadel', ganaj ‚Gazelle‘, barüh ‚er‘, lehit ‚morgen‘. Wenn aber hier 
die erste Silbe geschlossen ist, so behält sie den Ton, z. B. énton ,hier* 
engül ‚Faden‘. Solche Wörter lauten jedoch, wegen der Länge der letzten 
Silbe, beinahe als ob sie zwei Accente neben einander hätten, als énton. 

49. Wenn der Accent eines Substantivs im Singular nach der obigen Regel 

auf der letzten Silbe liegt, verbleibt er dort auch im Plural, obgleich hier der letzte 
Vokal verkürzt wird, z. B. geni ,Kinnlade‘, Plur. genín; banün ‚Augenbraue‘, Plur. 

benin; derár ‚Abendessen‘, Plur. derdr, derer; malal ‚Wüstenthal‘, Plur. malal. Ist 

1 So finde ich z. B. in der »Nubischen Grammatik» von Lepsius kein Wort über die 

Tonverhältnisse der Sprache, auch die Beispiele und Texte sind bei ihm durchweg unaccen- 

tuirt. Ebensowenig ist der Accent in den sehr ausführlichen und auf langjährige Praxis 

gegründeten Arbeiten von HawoTEAU (Berbersprachen), Massasa (Galla), Scnön (Hausa), 

STEERE (Swahili) u. a. zum Gegenstand einer besonderen Behandlung gemacht worden. So- 

weit ich mich entsinnen kann, macht nur »die Nuba-Sprache» von REINISCH hiervon eine 

rühmliehe Ausnahme. 
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aber die erste Silbe geschlossen, so zieht sie auch hier den Ton an sich, z. B. minsar 

(arab.) ‚Säge‘, Plur. minsar; Seltüt (arab.) ‚Fetzen‘, Plur. séltit; gadditm (arab.) ‚Axt‘ 

Plur. gaddim. 

43. Zwei lange Silben neben einander kommen sehr selten im 

Wortstamme, sondern nur in zusammengesetzten oder einfachen flektirten 

Wörtern vor, und in diesem Falle fällt der Accent im allgemeinen auf 

die erste Silbe. So wird der präfigirte Artikel, welcher mit seinem 

Nomen immer zu einem Worte zusammenwächst, stets betont, wenn auch 

bei zwei- und mehrsilbigen Wörtern das Nomen selbst seinen Accent 
behält, z. B. ü-käm ‚das Kamel‘, d-kam ‚die Kamele‘, i-gub ‚die Maus‘, 

a-guba ‚die Mäuse, ü-gandj ‚die Gazelle‘, a-gandj ‚die Gazellen‘.! 

44. Bei der Nominalflexion verharrt im allgemeinen der Ton 

auf der accentuirten Stammsilbe, z. D. ydu ‚Haus‘, Gen. gdwi, vor Fe- 

min. gdwit, Plur. Nom. géwa, Akk. gdwab, jedoch auch bei langer End- 

silbe gawit, gawab (bezüglich der Dehnung in den Endungen -#, -ab vel. 

§ 24). Ebenso verbleibt bei Affigirung der Endungen des Verb. Subst. 
der Ton auf dem Hauptworte, doch erhält die zweisilbige Endung der 2. 

Pers. Plur. einen zweiten Accent, z. D. gémad ‚lang‘, ane yumad-u „ich 
bin lang‘, barak gémad-wa ‚du bist lang‘, barak gimad-äna ‚ihr seid lang‘. 

Dagegen verlangen die Pronominalsuffixe der 2. und 3. Pers. den Ton 
z. B. san ‚Bruder‘, ösäna ‚mein Bruder‘, ósanük ‚dein Bruder‘, osanoh, sei- 

nen (ihren) Bruder‘, ósanokna ‚euren Bruder‘. 

45. Bei der Verbalflexion ziehen im allgemeinen die Präfor- 
mative den Ton auf sich, wenn nicht die erste Silbe eines zweisilbi- 

gen Verbalstammes lang ist, z. D. wik ‚schneiden‘, Perf. dwik, téwika, 

tewiki, éwik ete., Pras. dwwik, téwwika (oder téwwika, vgl. § 41 am Ende) 

etc., dagegen baden ‚vergessen‘, Perf. abaden, tebadena etc. Bei den 
Formen auf -na in der 2. und 3. Pers. Plur. von zweisilbigen Stämmen 

bleibt jedoch der Ton auf dem Stamme, z. B. &bib ‚sehen‘, Perf. d3bib, 

t’&biba ete., 2. Pers. Plur. tesbibna Präs. dsambib, tesambıba ete., 2. Pers. 

Plur. tesabibna. Bei den einsilbigen Stämmen scheint die Aussprache zu 

schwanken, als: téwikna und tewikna. In den auf -; endigenden Stäm- 

men der Il. Konj. verbleibt auch im Präs. Sing. der Ton auf der Stamm- 
silbe, z. B. séni ‚warten‘, Perf. «sni, tésnia, etc. 2. Pers. Plur. tesmina 

! Die mit %- und à- präfigirten Formen der Tiernamen (wie ü-kam, ü-gub, Plur. 

a-kam, a-guba ete.) bezeichnen immer das Männchen; das Weibchen heisst dann tw-kam, 

tü-gub, Plur. ta-kam, ta-yuba (vgl. $ 48). 
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(aber mit abgeworfenem -a t/snin), Präs. asénni, sénnia (mit abgeworfe- 

nem Präformativ), sénni, Plur. nesen, tésénna (oder tesen), esénna (oder 

ésen). — Die Afformative bleiben dagegen im allgemeinen unbetont, 

nur die Endungen -tana, -ana in der 2. und 3. Pers. Plur. ziehen den 

Accent an sich (nicht aber immer die abgekürzten Endungen tan, -än), 
wobei jedoch auch der Stamm seinen Accent behält, z. D. tam ‚essen‘, 

Perf. tim-an, tám-ta ete. Aor. tdm-at, tim-ata, 2. Pers. Plur. tém-atana 

Präs. tdın-ani, tám-tenía, tám-teni. Auch die lange Endung -tenia muss 

wie -tána besonders accentuirt werden (vgl. den nächstfolgenden Para- 
grafen). 

46. Dreisilbige Wörter haben im allgemeinen den Ton auf der 

drittletzten Silbe, wenn nicht die vorletzte Silbe lang oder geschlossen 

ist, z. B. dne gümadu (fem. dne gumádtu) ‚ich bin lang‘, baruk san-0-wa 

‚du bist mein Bruder‘ (dagegen ö-säna ‚mein Bruder‘), dn’al-an ‚ich ver- 

fluchte‘, an’al-ta ‚du verfluchtest‘, ín'al-at ‚ich verfluche‘. Auf der letz- 

ten Silbe eines dreisilbigen Wortes steht niemals der Accent, ausge- 

nommen in dem Falle, wo sowohl die erste als die letzte Silbe betont 

ist. Drei- und mehrsilbige Wörter haben nämlich, wie man schon an 

den vorangegangenen Beispielen gesehen hat, sehr oft zwei oder sogar 

mehrere Tonsilben, und zwar sind meistens die Accente fonetisch als 

gleichgestellt anzusehen, so dass nur in etymologischer Hinsicht von 
Haupt- und Nebenton zu sprechen wäre. In längeren Wortgebilden 
scheint die Sprache überhaupt einem durchaus rytmischen Tongesetze 
zu folgen, nach welchem der Accent oder die Accente verschoben und 
umgestellt werden. Man vergleiche genau folgende Serie, die ein sehr 

klares Licht auf den Accentwechsel und die Vokaldehnung im Bedawie 

wirft: san ‚Bruder‘, äsan ‚der Bruder‘, sana ‚Brüder‘, a-sana ‚die Brüder‘, 

barüh sanoku ‚er ist dein B.‘, ösanokna ‚euren B.‘, barüh sdnokna-j-u ‚er ist 

"euer B. henen síná-j-ék-a ‚wir sind deine B.‘, hénen sand-j-eknd-j-a ‚wir 

sind eure B., äsani ‚des Bruders‘, üsdni-a ‚meines B.‘, asdniukna gau ‚das 
Haus eures Bruders‘, ugaw säniokna-j-u ‚das Haus ist das eures Bruders.‘ 

4%. Hat das Wort nur einen Accent, so kann er nicht vor der 

Antepenultima stehen, z. DB. dn’al ‚verfluchen‘,' Perf. dn’alan, (2. Pers. 
an’dlta, nach § 46), Präs. an'dlani. Übrigens lässt sich die ganze 

1 Das Wort ist eine Umstellung 
.. PAS . 

g von dem vulgärarab. nd al (Kai), das selbst aus 
€ ' 5 eb 5 3 à a 

lí an (ze) umgestellt worden ist. Man beachte übrigens, dass hier, wie fast überall, das 
€ 2. d > DEED 

arab. ain in elif übergeht. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 8 
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Rytmik der Sprache am leichtesten an den im Folgenden vorgeführten 
Beispielen erkennen, wo immer die Tonsilben durch das gewöhnliche 
Accentzeichen hervorgehoben sind. Der hervortretendste und die ganze 
Lautung der Sprache am meisten charakterisirende Zug ist die Häufung 
der langen Vokale — oft drei, vier, bis fünf neben einander — welche 
sowohl die nominale als die verbale Flexion aufzuweisen hat. (Man 
vergleiche die Paradigmen in den 88 85, 112, 121, 124 u. a. m.). 



LA 

ZWEITER ABSCHNITT. 

FORMENLEHRE. 

Erstes Kapitel: das Substantiv. 

I. Das Geschlecht. 

48. Das Bedawie unterscheidet nur die zwei natürlichen Ge- 

schlechter, Maskulinum und Femininum. Das Mask. wird bei den Sub- 
stantiven nur selten durch ein besonderes Merkmal, das Femin. dagegen 
im allgemeinen durch ein vor- oder nachgesetztes t gekennzeichnet, z. 

B. tak ‚Mann‘, tdkat ‚Weib‘, ü-mek ‚der Esel‘, tä-mek ‚die Eselin‘. Andere 
speciell weibliche Endungen scheint es nicht zu geben. Die Tiernamen 
und auch sehr viele Verwandtschaftsnamen sind im allgemeinen epicoena, 
deren Geschlecht meistens durch die Formen des Artikels bezeichnet 
wird, z. B. besa m. f. ‚Kater Katze‘, mek m. f. ‚Esel Eselin‘, hatäj m. f. 

‚Pferd‘ (ü-hata) ‚der Hengst‘, tü-hataj ‚die Stute‘), jas m. f. ‚Hund Hündin, 
or m. f. ‚Kind‘ (ä-ör ‚der Knabe‘, ti-ór ‚das Mädchen‘), dära m. f. ,Ge- 
schwister der Eltern‘ (ä-düra ‚der Oheim‘, tü-düra ‚die Muhme‘). Solche 
Wörter bleiben auch im Plural epicoena, z. DB. bésa m. f. ‚Katzen‘ (abesa 

‚die Kater‘), jas m. f. ‚Hunde‘ (tajas ‚die Hündinnen‘), hatdj m. f. ,Pferde* 
(ahataj ‚die Hengste‘), mak m. f. ‚Esel Eselinnen‘ (im Fem. kommt je- 

! Vgl. im Französischen, c'est un bon enfant, wenn es sich um einen Knaben, c'est 

une bonne enfant, wenn es sich um ein Mädchen handelt. 
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doch auch die Form makt, mdkit vor). In einigen Fällen werden wie 

bei uns die verschiedenen Geschlechter der vernünftigen Wesen durch 
besondere Wörter bezeichnet, z. B. san ‚Bruder‘, k“a ‚Schwester‘, baba 

‚Vater‘, énda ‚Mutter‘. Die Anzahl der nicht naturgemäss, sondern nur 

grammatisch femininen Wörter, scheint mir im Verhältnis zu den gram- 

matischen Maskulinen eine sehr geringe zu sein; Beispiele sind: in 

‚Sonne‘, fena ‚Lanze‘, his ‚Messer‘. 

49. Das unbestimmte Femminum wird nur als Objekt, und auch 

dann nicht immer, durch das t bezeichnet, z. B. dne mek réhan ich 

sah einen Esel‘, dne mekt réhan ‚ich sah eine Eselin‘, «me hast dajan 

ich habe ein Messer gemacht‘. Im Nominativ und zuweilen auch im 

Akkus. erkennt man das Geschlecht des unbestimmten Substantivs nur an 

anderen Wórtern des Satzes. Denn auch in den übrigen Wortklassen 
unterscheidet sich das Femin. vom Mask. meistens durch dasselbe f, z. 
B. barüh ‚er‘, batüh ‚sie‘; ben ‚jener‘, bet ‚jene‘; dne gümad-u ‚ich (Mann) 
bin gross‘, dne gumdd-tu ich (Frau) bin gross‘; ümja ‚er schwamm‘, ümta 

‚sie schwamm!; ésa ‚er setzte sich‘, tesa’ ‚sie setzte sich‘. 

50. Wie später näher gezeigt werden wird, erscheint in gewissen bestimmten 

Fällen ein -b als Zeichen des Mask. im Gegensatz zu dem femininen -t, z. B. ümek 

ani-b-u ‚der Esel ist mein‘, tü-mek ani-t-w ‚die Eselin ist mein‘; ü-or réboba-b-u ‚der 

Knabe ist nackt‘, tö-ör rébobá-t-u ‚das Mädchen ist nackt‘. In vielen Fällen wird das 

feminine ¢ nicht an das Substantiv selbst, sondern an ein vorhergehendes Adjektiv 

oder an einen Genitiv angehängt, z. B. bésa m. f. ‚Katze‘, dne besab rehan ‚ich sah 

einen Kater‘, dne besát réhan ich sah eine Katze‘; dne win bésa (oder besab win) 

réhan ‚ich sah einen grossen Kater‘, dne wint besa réhan ‚ich sah eine grosse Katze‘; 

barük ósani bésa (oder ôsani besab) tedira ‚du hast des Bruders Kater getötet‘, barük 

ésanit besa tedira ‚du hast des Bruders Katze getötet‘ (vgl. $$ 70, 90). 

51. Munzinger führt eine Form des bestimmten Artikels als Neutrum auf, 

nämlich fo ‚das‘, Pl. te ‚die‘, neben o m. ‚der‘, Pl. é, je ‚die‘ und te f. ‚die‘, Pl. te 

‚die‘. Die wahre Bedeutung dieser Formen soll im Folgenden auseinandergesetzt 

werden (vgl $$ 54, 55). 

II. Die Zahl. 

33. Die Bischari-Sprache besitzt nur die zwei allgemeinen Zahl- 

formen, Singular und Plural; von einem Dual habe ich in keiner Wort- 

klasse die geringste Spur gefunden. Die Ausgänge der Substantive im 

Singular sind im Bedawie wie in anderen Sprachen sehr mannigfaltig, 

aber ihre Besprechung gehört eigentlich in die »Wortbildungslehre», wo ich 
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das wenige, was ich über diese Sache weiss, zusammengestellt habe. 
Der Plural der Substantive wird folgendermassen gebildet: 

a. Die allgemeine Pluralendung ist -a, das den meisten konso- 
nantisch und diftongisch auslautenden Stämmen angehängt wird, z. B. 

has f. Messer Pl. hüsa bür f. Erde Pl. büra 
gan m. Haus »  gawa däñgar m. Pfad » daängara 
ragad m. Fuss » ragada nechal! m. Palme » nehdla 

sim? m. Name  » sima het? m. Wand » heta 
gb m.f. Maus » gitba winhal m. Elle » zwinhala 
ab m.f. Zieklein » aba kor m. Sattel » köra 
drgim m.f. Lamm » drgina grad m. Quelle » yrada 

mehin wm. Platz » mehina krub — m.f. Elefant » Auirba 
málau — f. Axt » malawa got m.f. Kröte »  gója 

In mehrsilbigen Wörtern mit dem Accent auf der Penultima wird (nach 
§ 22 a) ein kurzes 7 oder e in der letzten Silbe vor der Pluralendung 
ausgestossen, z. D. 

dérim f. Herde Pl. dirma dere? m. Weg Pl. derba 

kélib m. Fussknöchel » Zélba hérid wm. Schlachten » herda 

b. Die auf einen Vokal ausgehenden Stämme sind im Plural dem 
Singular gleich, z. B. 

dwe m. Stein Pl. «we nica m. Schwanz Pl. niwa 

gurma m. Kopf » gurma jo m. Stier » jo 

jena f. Lanze » féna ra m. f. Antilope » ra 

rábe m. Last » rabe do m. Wurm » dö 

Eire m.f. Strauss » tire dérk*a  m.f. Schildkröte » dérkva 
jie it Fürse » jüe khi m. Ei » kuhi 

läga  m.f. Kalb » lága dmba m. Dreck » dmba 

ga m. Trank » g"a re f. Brunnen » re 
de m. . Wasserpfütze» de ría tie Mühlstein » ria 

Drei- und mehrsilbige auf - endigende Wörter nehmen im Plur. die En- 
dung -a an, z. B. k*dlani ‚(eine Art) Axt‘, Pl. k*dlanja; hdlbati (arab.) 
Butterschlauch', Pl. hdlbatja; Semäk"ani ‚Schläfe‘, Pl. Semdk"anja. 

1 

>. > L = 

1 Arab. nayl, koll. ‚Palmen‘. 2 Arab. ism, Pl. asamı. 

3 Vulgärarab. het für hä it, Pl. hitan. 5 Arab. derb, Pl. durüb. 
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c. Eine ziemlich beträchtliche Anzahl konsonantisch auslautender 
Stämme weisen eine innere Pluralbildung auf, die in der Kürzung 
oder Umwandlung des letzten Vokales besteht. So wird hier 

1) langes 4 am häufigsten in a gekürzt, z. B. 

tat f. Laus PTT rat I Blatt Pl. rat 
darag m. Wange »  dardg lehak — f. Gaumen » lehák 

jas m. f. Hund » jas ganaj — m.f. Gazelle » gandj 
kam m. f. Kamel » kam fas! IA » fas 

malal m.  Wiüstenthal » maldl hatáj | m.f. Pferd » hataj 

entar m. Sieb » entar kar m. Hügel » kar 

naj (na) m. f. Ziege » maj (nai) Ijam? m. Zügel » lcjäm 

siam m. Gras » sim hummar m Gerüst | » Anmmar 

Zuweilen wird das 4 (oder auch a) zu e getrübt, z B. 

derar m. Abendessen Pl. derer karaj m.f. Hyäne Pl. kerej 
segaf m. Thürvorhang »  segéf ja Gai) m. Seil »  jej (jet) 

2) Langes 4 in der Endsilbe zweisilbiger Wörter geht in kurzes 

i über. Einsilbige Stämme mit @ und w, wie auch zweisilbige mit kur- 

zem u in der Endsilbe, nehmen die regelmässige Endung -a an, z. B. 

genüf m. Nase Pl. geníf banün m. Augenbraue Pl. benin 

anbür m. Flügel » dnbir geni m. Kinnlade »  genín 

Dagegen (nach a) has, hisa; bar, büra; krub, krüba; délub m. ‚Grube‘, 
déluba. Eine Ausnahme bildet das Wort büj m. ‚Glied‘, Pl. buy. 

3) Langes 7 wird kurzes i oder e, z. B. dng'"il m. ‚Ohr‘, Pl. «ng"il 

oder dng"el. 

4) Neben der Verkürzung oder Umwandlung des Vokales im 

Plural zeigt sich in einigen Wörtern eine Zurückziehung des Accen- 

tes, z. D. 

minsär? m. Sige Pl. minsar gaddim* m. Axt Pl. gaddim 

kuclél m. Armband » Atalel helal m. Haarnadel »  hulal 
Seltuts m. Fetzen »  Séltit g“inhil m. Arm »  g'inlil 

5) Mehr vereinzelt stehen solche den vorher erwähnten jedoch 

ganz analoge innere Pluralbildungen, wie mek m. f. ‚Esel‘, Pl. mak; bok 

I Arab. fas, Pl. fwits. ? Arab. lam, Pl. li)un und dljima. 

3 Arab. minsär, Pl. manàastr. 4 Arab. gaddüm, Pl. gadadım. 

> Arab. Sartüt, Sarmüt, Pl. saramıt. 
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m. ,(Ziegen-) Bock‘, Pl. bak; dof m. ‚Stück‘, Pl. dáfa. — Pluralformen 

aus anderen Stämmen haben die beiden Wörter tak ‚Mann‘, Pl. dnda 
‚Leute‘, und tákat ‚Weib‘, Pl. ma. 

53. Die Pluralbildung der arabischen Lehnwörter folgt im allgemeinen, wie 

schon aus den obigen Beispielen het, fas, minsar u. a. hervorgeht, der Analogie der 

einheimischen Wörter, doch kommen hier häufig Doppelformen vor, z. B. kurs! m. 

‚Stuhl‘, Pl. kursa (nach $ 52 a), kursi oder kursia (nach b). Diejenigen arabischen 

Wörter, welche ein s. g. Nomen unitatis auf = -atun, neuarab. -a, bilden, kommen 

auch im Bedawie in denselben Formen vor, und die Grundform wird dann natürlich, 

wie schon im Vulgärarab., als eine einfache Pluralform des Nom. unit. auf -@ ange- 

sehen und gebraucht. Die Singularform auf -a, die im Arab. immer femin. ist, wird 

im Bedawie, infolge einer, wie mir scheint, allmählich fortschreitenden Überhand- 

nahme des maskulinen Geschlechts auf dem Gebiete der leblosen Dinge, bald als 

Femin., bald als Mask. gebraucht, z. B. tuba? f. (oder m.) ‚Ziegelstein‘, Pl. tab, 

maltita® ‚(eine Art) Brod‘, Pl, maltüt. Zuweilen wird auch von einem arab. gebro- 

chenen Plural ein solcher Singular auf -a gebildet, z. B. rugfana ‚(eine Art grösse- 

res) Brod‘, Pl. rugfán, vom arab. rayif (ase), Pl. ruyfan (ybae,). Das Wort rugfana 
habe ich zwar nur von Bischari gehórt, wahrscheinlich besteht es jedoch schon im 

Sudanarab. als eine, vielleicht der Kindersprache angehórende Nebenform des jeden- 

falls auch im Sudan weit häufigeren rayıf. Eine andere Nachbildung des Arabischen 

ist es, wenn im Bedawie die femin. Form des Artikels benutzt wird, um ein Nomen 

unitatis zu bilden, z. B. arab. resás m. ‚Blei‘, erresasa f. ‚das Bleistück', bed. resás 

m. ‚Blei‘, türesas f. ‚das Bleistück‘. In derselben Weise können auch die übrigen 

einheimischen Stoffnamen Nomina unit. bilden, z. D. demürara m. ‚Gold‘ (ar. 95), 

tüdmürara f. ‚das Goldstück* (ar. X497). 

IIl. Die Kasus. 

1. Der Nominativ, der Objektiv und der Vokativ. 

54. Der Nominativ, der immer ohne besondere Endung den 
nackten Wortstamm erscheinen lässt, wird entweder durch die Stellung 

des Wortes im Satze oder durch die vorn hinzutretenden Formen des 

bestimmten Artikels bezeichnet. Auch der Akkusativ‘ entbehrt häufig 

1 Arab. kürsi (eig. kürsijj), Pl. kerási. 

2 Arab. tüb, koll. ‚Ziegel‘, Nom. unit. tuba ‚ein Ziegelstein‘. 

3 Arab. maltüt, Part. Pass. von ldtta ‚mischen‘. Das Nähere s. im Wörterbuch. 

4 Weil diese Form häufig auch dem indoeuropäischen Dativ entspricht, nenne ich sie 

öfters »Objektivform» oder einfach »Objektiv». 
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einer besonderen Endung, und wird dann gleichfalls durch die Stellung 
des Wortes nach dem Subjekt und vor dem Verb oder durch den prä- 
figirten Artikel, aber in gewissen unten näher bestimmten Fällen durch 
Anhängung des ursprünglichen Genuszeichens, m. -b, f. -t, als solcher er- 
kannt. Es scheint daher zweckmässig, hier zuerst die Formen des be- 
stimmten Artikels aufzuführen. Es sind dies folgende: 

Sing. Blum: 

Mask. Femin. Mask. Femin. 

Nom. @, der tui, die à, die ta, die 

Obj. 6, den to, die e die te, die 

Diese Formen werden, wie gesagt, immer dem Nomen präfigirt und er- 

halten den Wortaccent. Beispiele: mek éa ‚ein Esel kam‘, mek éta ‚eine 

Eselin kam‘, tak mek réhja ‚ein Mann sah einen Esel‘, tak mekt réhja 

‚ein Mann sah eine Eselin'; ümek éa ‚der Esel kam‘, tümek éta ‚die Ese- 

lin kam‘, dne ömek rehan ‚ich sah den Esel‘, dne tömek réhan ‚ich sah 

die Eselin'; ütak tôtakat réhja ‚der Mann sah die Frau‘, tütakat otek rehta 

‚die Frau sah den Mann‘; ända [für ä-enda] émak tämjan ‚die Leute ha- 

ben die Esel gegessen‘, ämak énda [für é-enda] tämjan ‚die Esel haben 

die Leute gefressen‘; tümek tema téfnik ‚die Eselin hat die Frauen ge- 

bissen‘, tama temak réhjan ‚die Frauen haben die Eselinnen gesehen‘. 

55. Obgleich also im Sing. des Artikels der Vokal à den Nomin. und à den 

Obj. bezeichnet, wie im Plur. à den Nomin. und & den Obj. scheint es doch, als ob 

die fortgehende Sprachentwicklung dahin ziele, die Nominativformen auf & und à 

durch die Objektivformen auf 0 und & zu verdrängen, so dass es nur eine für No- 

min. und Obj. gemeinsame Kasusform geben würde, ein Vorgang, der durch die 

Entwicklung der italienischen Sprache aus der lateinischen genügend bekannt ist. 

Mehrere Wörter wurden fast immer mit den Artikelformen 6 und & verbunden in 

Wendungen, wo sie ebenso häufig Subjekt als Objekt waren, Es ist jedoch wohl zu 

merken, dass, wenn man dieselben Wörter in der Subjektstellung mit den Formen 4 

und 4 (statt 6 und €) verbunden gebraucht, sie ebenso gut verstanden, ja sogar von 

einigen als richtiger anerkannt werden. Bei den meisten Wörtern wird auch noch der 

syntaktische Unterschied zwischen 4 und 6, à und e, genau eingehalten. — Obwohl der 

Artikel nach dem obigen Schema keine besondere neutrale Form besitzt, so würe es 

jedoch denkbar, dass ein anderer Forscher aus der folgenden sprachlichen Erschei- 

nung die Existenz einer neutralen Artikelform folgern würde. Die Form ¢e-, die in 

der Regel und in Hunderten von Beispielen die feminine Pluralform des Objektivs 

ist, kam jedoch mit ziemlich vielen Wörtern verbunden vor, die ich der Form und 

Bedeutung nach durchaus als Singulare betrachten muss. Es geschah dies namentlich 

bei abstrakten Verbalnomina, we wir, von demGesichtspunkte der germanischen Spra- 
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chen aus betrachtet, am ehesten ein Neutrum erwartet hätten, z. B. tendje ‚das Melken‘ 

(vom Stamme nai ,melken‘), tedag“ei ‚das Rechnen‘ (dég"i ‚rechnen‘), tehduso ‚das 

Träumen‘ (hduso ‚träumen‘), tedmsiuk ‚das Atmen‘ (dmsük atmen‘), teame ‚das Schwel- 

len (äm ‚schwellen‘), fehádg"i ‚das Kämmen‘ (hädg“i ‚kämmen‘), tedagena ‚der Herd‘. 

Zwar fand ich weitaus die meisten von dieser in meinen Sammlungen so zahlreich 
vertretenen Wortklasse mit ó- oder {0- verbunden — die Wörter wurden mir natür- 

lich immer in der Objektivform angegeben — aber es sind der Ze-Wörter, wie man 

sie vorläufig nennen könnte, doch gar zu viel, als dass ich sie hätte unerwähnt lassen 

dürfen. Entweder könnte man nun diese Wörter als feminine Pluralia tantum, oder, 

was mir mehr annehmbar erscheint, die Form te- hier als eine Schwächung von fö- 

auffassen; nur inretwegen die Sprache um das Genus neutrum zu bereichern, halte 

ich nicht fir angemessen, zumal da dieses Genus dem ganzen hamitischen Sprach- 

stamme völlig fremd zu sein scheint. 

56. Einen unbestimmten Artikel giebt es im Bedawie noch nicht, das Zahl- 

wort engal, gal, m. ‚ein‘, engät, gat, f. ‚eine‘, wird aber hier wie in so vielen anderen 

Sprachen oft gebraucht, ohne dass ein besonderer Nachdruck auf den Einheitsbegriff 

gelest wird. In dieser Hinsicht steht das Bedawie genau auf derselben Stufe wie 

das Vulgärarabische, wo das Zahlwort wdhid (statt wahid) sehr häufig im Gespräch 

wie unser unbestimmter Artikel angewendet wird, wiewohl dieser Sprachgebrauch 

weder ganz allgemein noch in die Literatur eingedrungen ist. 

5%. Wenn das Substantiv unbestimmt ist, hat der Nominativ, 

wie schon oben gezeigt, nie eine besondere Endung, z. B. win mek äfrej-u 

ein grosser Esel ist schlecht‘, wint mek dfrei-tu ‚eine grosse Eselin ist 
schlecht‘, wawin mak nat kadajan ‚grosse Esel taugen nicht‘, warwint mak 

nat kadajan ‚grosse Eselinnen taugen nicht‘. ‘ 

58. Der Objektiv wird bei unbestimmter Stellung des Sub- 

stantivs nur bei konsonantisch auslautenden Maskulinen unbezeichnet 
gelassen. Die auf einen Vokal endigenden Maskulina, und somit alle 
maskulinen Plurale auf -a, erhalten im Akk., sobald sie allein oder 

mit nachfolgendem Adjektiv stehen, das Genuszeichen -b, vor wel- 

chem der vorangehende Vokal gedehnt wird, z. B. (me mek ádlib ha Ach 

kaufte einen Esel, dne re-b réhan ‚ich sah einen Brunnen‘, éme j0-b win 
réhan ‚ich sah einen grossen Stier‘, dne aba-b wawin réhan, ich sah grosse 

Zicklein‘. Geht dagegen das Adjektiv dem Substantiv voraus, so fällt 

die Endung -b weg, z. DB. (me win bere réhan, oder dne beréb win véhan 

‚ch sah einen grossen Regen‘. Wenn ein Genitiv vor das regierende 
Hauptwort tritt, fällt die Endung -b weg, oder sie verbleibt auch, z. B. 
áne omeki niwa (oder niwab) wikat ich schneide des Esels Schwanz ab‘. 

! Synkopirt von ala (s. $ 23). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9 
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59. Alle unbestimmten Feminina erhalten im Obj., wenn 
sie allein oder mit nachfolgendem Adjektiv stehen, das Genus- 
zeichen +. Geht aber das Adjektiv voran, so fällt die Endung -t beim 

Substantiv weg, und wenn ein Genitiv vorangeht, kann zwar die En- 
dung zuweilen wie bei den Maskulinen abfallen, bleibt aber meistens 

stehen, z. B. dne jäst réhan ‚ich sah eine Hündin‘, dne jäst wint réhan 

ich sah eine grosse Hündin‘; dne hast ádlib ha ‚ich kaufte ein Messer‘, 
dne wint has ddlib ha ,ich kaufte ein grosses Messer‘; ne jas réhan ‚ich 

sah Hunde‘, dne jast réhan ach sah Hündinnen‘, dne dai-t jas réhan ‚ich 

sah schöne Hündinnen‘; baruh hüsät edalib ha ‚er hat Messer gekauft‘, 

barüh dait hüsa edalib ha ,er hat gute Messer gekauft‘; barüh omekit 

mitat (oder mita) ba-itam ‚er isst des Esels Knochen‘. 

60. Man darf wohl annehmen, dass ursprünglich jedes Mask. im Objektiv die 

Endung -b und jedes Femin. die Endung - hatte. Im Mask. ist dann die Endung 

früher wacklig geworden und schliesslich bei konsonantischem Auslaut ganz abgefallen, 

wie sie denn auch bei vokalischem Auslaut, wegen der oben ($ 38) erwähnten 

Schwäche des schliessenden -b, im Aussterben begriffen zu sein scheint. Fester ist 

hier das femin. - gewesen, zeigt sich aber ebenfalls in vielen Fällen locker, nament- 

lich da, wo schon ein anderes femin. £ das Geschlecht bezeichnet. 

61. Möglicherweise könnte man das schliessende -b der Maskulina für eine 

wahre Objektendung halten, allein die Analogie mit dem unzweifelhaft femininen 

-t, sowie auch das in den oben ($ 50) angeführten Beispielen als sicher nachgewie- 

sene maskuline Kennzeichen -b, machen es viel wahrscheinlicher, dass die Endungen 

-b und -£ an den Nomina überall ursprünglich Genuszeichen sind, welche die Sprache 

in gewissen bestimmten Fällen als Kasuszeichen benutzt. Es scheint dieses eine Art 

von Bestätigung auch dadurch zu erhalten, dass die Sprache jene Geschlechtszeichen 

nicht im Nomin. verwendet, weil hier das Geschlecht des Subjekts im allgemeinen am 

Prädikate bezeichnet wird, z. B. mek daibu ‚ein Esel ist gut‘, mek däitu ,eine Eselin 

ist gut. Bei der allein stehenden Objektivform ist dies nicht der Fall, und es kommt 

deshalb hier das femin. -/ immer und das mask. -b öfters zum Vorschein. Geht das 

unbestimmte Adjektiv, was am häufigsten geschieht, dem Substantiv voran, so über- 

nimmt jenes sowohl in der Subjekt- als in der Objektform die Rolle des Geschlechts- 

trügers, indem das Mask. durch den reinen Wortstamm, das Femin. durch das schlies- 

sende -£ bezeichnet wird. 

62. Einige Substantive — jedenfalls sehr wenige — scheinen auch in un- 

bestimmter Stellung verschiedene Endungen für Nomin. und Akk. Sing. annehmen zu 

können, nämlich Nom. -w, Akk. -o, z. B. tıimbu ehe ‚ein Loch ist vorhanden‘, dne 

timbo sána an. ‚ich machte ein Loch‘, fédig tumba tö-wäraktib éhen ‚es sind vier Ló- 

cher in dem Papier‘, dne témbab sána'am ‚ich machte Löcher‘. Dagegen in der be- 

stimmten Form: utwmb (oder ütumbu) win-u ‚das Loch ist gross‘, dne totumb (étumba) 

såna an ‚ich machte das Loch (die Löcher)‘. Ebenso hamu f. ‚ein Haar‘, Akk. hamöt, 

Pl. hima; bestimmte Form: Nom. Sing. tüham, Akk. tóham; Plur. Nomin. taham 



Dre BiscHARI-SPRACHE. 67 

Akk. teham, z. b. dne hamöt dha ‚ich nahm ein Haar‘, gat hámu kamelitta-hok ‚ein 

Haar genügt dir nicht‘, batuh teham tesg“a ‚sie hat die Haare abgeschnitten‘. Aber 
ich habe auch das Beispiel: tohamotu daitu ‚das Haar ist hübsch‘, wo wir die Objek- 
tivform mit angehüngtem -w als Nominativ antreffen. 

63. Zur weiteren Beleuchtung des in den vorangehenden $$ dargelegten, lasse 

ich einige Beispiele von Nomina als Subjekt und Objekt folgen, genau so wie sie 

mir vorgesprochen worden sind, und mache dabei auf den Wechsel des à und 6, à 

und &, im Nomin. und auf die Beibehaltung des charakteristischen Vokales im Ak- 

kus. aufmerksam: ümhin mdára'u ‚der Platz ist weit‘, dne ddah mehina réhan ‚ich sah 

grosse Plätze‘, barüh emhina éadah réhja ‚er sah die grossen Plätze‘, émhina sur 
wawin-a ‚die Plätze waren gross‘; ir sär win-u ‚der Knabe war gross‘, dar sär wä- 

win-a ‚die Knaben waren gross‘; ökursi ndbaw-u ‚der Stuhl ist niedrig‘, ükursi üna- 

bau alja-b-u ‚der niedrige Stuhl ist teuer‘, dne ökursi ónabau adlib ha ‚ich habe den 
niedrigen Stuhl gekauft‘, baruh birga kursi ddlib ha ‚er kaufte einen hohen Stuhl‘, 

baruh okursi obirgab ddlib-ha ‚er kaufte den hohen Stuhl‘, akitrsia nábaw-a od. ékursa 
nabaw-a ‚die Stühle sind niedrig‘, ékursa birga-b-a ‚die Stühle sind hoch‘, dme birga 
kursa adalib-ha ,ich kaufte hohe Stühle‘, dne ékursa ébirgab adalib-ha ‚ich kaufte die 
hohen Stühle‘. 

64. Die maskulinen Nomina propria in der Subjekt- und 
der Objekt-Stellung werden ganz wie die mask. Appellative behandelt, 

indem der Objektiv dem Nomin. gleich bleibt, ausgenommen wenn der 
Nom. auf emen Vokal endigt. In diesem Falle erhält nämlich der 

Obj., wenn das Substantiv allein steht, oder ein Adjektiv nachfolgt, 
die Endung -b, bleibt aber unverändert, wenn ein Adjektiv vorangeht, 
z. D. Hímad win-u Muhammed ist gross‘, Himad inein dfrej-u ‚der grosse 
Muh. ist schlecht‘, barak Hümad réhta ‚du hast Muh. gesehen‘; Ali win-u 
„Ali ist gross‘, dine Alib, Fojeb, réhan ‚ich sah Ali und Fodje‘, barak Alib 
win (oder win Ali) réhta ‚du sahest einen grossen Ali‘. 

65. Auch in der bestimmten Form mit nachfolgendem Adjektiv 
behalten die vokalisch auslautenden Nom. pr. die mask. Objektivendung 
-b bei, weil das Nom. pr. keinen Artikel annehmen darf. Bei den voka- 
isch endigenden Appellativen fälit dagegen jene Endung weg, weil hier 
der Artikel ö- zugleich den Kasus bezeichnet, z. B. dne Alib dwin réhan 
‚ich sah den grossen Ali‘, aber: dne öbere öwin réhan ‚ich sah den gros- 
sen Regen‘. 

66. Die femininen Nomina propria, welche alle auf -a oder 
- zu endigen scheinen, folgen im Nom. und Obj. ganz der Analogie der 
mask. Nom. propr., nicht, wie man hätte erwarten sollen, der der femin. 
Appellative, d. h. die femin. Nom. propr. nehmen im Obj. die Endung 
-b in denselben Fällen an, wie die mask., z. B. Hádalt dai-tu ,Hadalt 
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ist schön‘, dne Hädalt todait (oder todait Hadalt) réhan ‚ich sah die 
schöne Hadalt'; Fätna win-tu ,Fatna ist gross‘, Patna tincint daitu ‚die 
grosse Fatna ist schön‘, ane jennäb réhan ‚ich sah Djenna', dne jénnab 
todäit saläman ‚ich küsste die schöne Djenna‘, barük wint Fätna véhta 
‚du hast eine grosse Fatna gesehen‘. 

61. Als die gebräuchlichsten Männer- und Frauennamen, von welchen die 

meisten arabischen Ursprungs sind, wurden mir folgende angegeben: Humad (= Mu- 
hämmed), Hámad (= Ahmed), Ali, Meni, Foje, Nasir, Suwékit, Mádali; — Fätna 
(= Fatima), Djénna, Esa (= 'Aisa), Madina, Amna, Hädalt, Häsamät, Halima. 

68. Um den Begriff des Vokativs auszudrücken, scheinen meh- 

rere Endungen, -i, -2, -aj, -ej, im Gebrauch zu sein, welche doch wohl 

alle nichts anderes sind, als nachgehängte Ausrufspartikeln. Ich be- 

merke nur, dass die Vokativformen der Nomina appell., ganz wie im 
Ägyptischen, immer mit dem Artikel und zwar mit dem Nominativ 
versehen sind; die wenigen von mir aufgezeichneten Beispiele lasse ich 

hier folgen: Hiimad-éj) ‚Muhammed!‘, Ali-dj ‚Ali, aór-ej ‚o Knabel‘, toor-ej 

Mädchent, dnda-i ötam haman ‚Leute, bringet das Essen her!‘, táma-e 
éjom haman ‚Weiber, bringet das Wasser her!‘, aor/, sd’a ‚setze dich, o 

Knabe', tóóri, si ‚setze dich, o Mädchen‘. 

2. Der Genitiv. 

69. Die Endung des seinem Nomen regens immer vorangehen-: 

den Genitivs ist im Sing. -i, im Plur. -a, oder, wenn das Wort am Ende 
irgend ein Affix erhält, 2," und bei den Femin. kommt vor diesen En- 

dungen das Genuszeichen t immer zum Vorschein. Allem in dieser 

Form, mask. -i, -a, fem. -ti, -ta, erscheint der Genitiv nur dann, wenn 

das nachfolgende Hauptwort ein Mask. ist. Bei einem femin. Hauptwort 

tritt das femin. ¢ zu der vorangehenden Genitivendung hinüber, also im 

Sing. -it, f. -tzt, im Plur, wo, wie gesagt, vor jedem Zusatz (Suffix, Post- 
position u. dgl.) das a in 2 übergeht, mask. -et, fem. -tét. Das Schema 

der unbestimmten Genitivendungen wird also folgendes sein: 

a) bei mask. Hauptwort b) bei femin. Hauptwort 

Sing. Plur. Sing. Plur. 

Mask. - -d -it -ét 

Fem. -ti -ta -tit -tet 

! Vielleicht war die plurale Genitivendung ursprünglich e, oder e, welches sich nur. 

im Inlaut hat erhalten können, während es als Auslaut zu £, 4, verkürzt worden ist. 
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“0. Soll der Genitiv bestimmt werden, so tritt der Artikel immer 

in der Objektivform (0-, tö-, ë-, te-) vor den Genitiv, wodurch wir fol- 

gendes Schema der bestimmten Genitivformen erhalten: 

a) bei mask. Hauptwort b) bei femin. Hauptwort 

Sing. Plur. Sing. Plur. 

Mask. Gr; e— a O—% e—et 

Fem: tü-—ti te—ta to—tit te—tet 

Beispiele: dne omeki niwa wikat ‚ich schneide des Esels Schwanz ab‘, 
dne émaka niwa wikat ‚ich schneide der Esel Schwänze ab‘; ögawi het 

debja ‚des Hauses Wand fiel‘, ögarwi heta débjan ‚des Hauses Wände fie- 
len‘; dne ojasi genüf taman ‚ich ass des Hundes Schnauze‘, barük éjasa 

genif tdmta ‚du assest der Hunde Schnauzen‘; barüh töbesäti midab éwik ‚er 
schnitt der Katze Zunge ab‘, barüh tébesata midab dwik ‚er schnitt der 
Katzen Zungen ab‘; dne torti dja tdmat ‚ich esse des Mädchens Hand‘, 

une tearta aja tümat ‚ich esse der Mädchen Hände‘; barüh toortit mitat 
éwik ‚er schnitt den Knochen des Mädchens ab, barüh teartet mitat erik 

‚er schnitt die Knochen der Mädchen ab‘, ögawi sádif birga-b-u ‚des 
Hauses Dach ist hoch‘. 

4. In mehrsilbigen Wörtern fällt ein schliessendes -4, -e und 

-i vor der Endung des Gen. Sing. Mask. -i ab, z. B. aja m. ‚Hand‘, Gen. 
dji; besa m. f. ‚Katze‘, Gen. Mask. bési (Fem. besati); dire m. ‚Stein‘, Gen. 

dii; kühi m. ‚Ei‘, Gen. kihi. Von den seltenen mehrsilbigen Maskulinen 

auf -o, wie z. D. hérbo ‚Bucht‘, habe ich leider nicht die sing. Genitiv- 

form aufgezeichnet, wahrscheinlich folgt sie jedoch der Analogie der vor- 

hergenannten, und würde demnach Aérbi lauten. Em schliessendes -w 

kommt in mehrsilbigen Mask., so viel ich weiss, nur nach einem Vokal 

vor, und geht dann in w über, z. D. gau ‚Haus‘, Gen. gdwi, tiu (od. tiv) 

„Essen‘, Gen. tri. Dagegen bin ich sehr unsicher, wie es sich in diesem 
Punkte mit den einsilbigen vokalisch endigenden Mask. verhält. Ich be- 

sitze nämlich nur das einzige Beispiel y“a ‚Trank‘, Gen. 9*, und dieses 
ist ja ursprünglich zweisilbig: gua. Dass Wörter wie ha ‚geistiges Ge- 
tränk*, de ,Pfütze', jo ‚Stier‘, bu ‚Mehl‘, ihren Vokal vor der Endung -; 

elidiren, ist schwer anzunehmen, am wenigsten bei langen Vokalen 

wie ö in jo. Bei kurzen Vokalen könnte möglicherweise ein trennendes 

' dazwischentreten, wenn es nicht etwa schon der wirkliche Stammaus- 

laut ist, also ha, Gen. hd’, wie $a (oder sa’) ‚Kuh‘. Plur. $a’a. Dürfte 
ich mich auf mein noch ungeübtes Ohr verlassen, so würde ich fol- 
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gende Formen als die wahrscheinlichsten angeben: har (hi?) dei, joi 
oder jeji, bíwi oder bwi (bii?) Jedenfalls ist die Zahl der somit in 

dieser Hinsicht zweifelhaften Wörter eine verhältnismässig sehr geringe, 

denn erstens ist bei den Substantiven der konsonantische Auslaut weit- 

aus häufiger als der vokalische, zweitens, unter den auf einen Vokal 

endigenden, sind die zweisilbigen, namentlich die auf -e, viel zahlreicher 
als die emsilbigen, und drittens sind von den letzteren die meisten 

Feminina deren Endung immer -# (-tit) lautet. 

32. Die im Plural auf -a endigenden Wörter, sei dieses Stammaus- 

laut oder Pluralendung, schalten vor die mask. Genitivendungen -a und 
-ét ein eufonisches 7 em. Vor -et kann doch auch Elision des -a statt- 

finden. Bri einem anderen vokalischen Auslaut als -a tritt wohl auch 
dasselbe eufonische j ein, obwohl ich dies nicht für alle Fälle mit 
Beispielen zu belegen vermag, z. D. dja ‚Hände‘, Gen. aja-j-a vor einem 
mask., 4j-ét vor einem femin. Hauptwort; besa m. f. ‚Katzen‘, Gen. Mask. 

besäja und besajet (Gen. Fem. besata und besätet); ra m. f. ‚Antilopen‘, 
Gen. Mask. rä-j-a (Fem. rata); jo m. ‚Stiere‘, Gen. jó-j-a; dne dajit tibaláj 
[f.] wikat ich schneide den Finger der Hand ab‘, bari éajét tibal£j éwik 
‚er schnitt die Finger der Hände ab‘, égawa-j-a héta débjan ‚der Häuser 
Wände fielen‘, éhetd-j-a tab dfraj-u ‚der Wände Ziegel ist schlecht‘. 

43. Aus den obigen Beispielen erhellt, dass in der bestimmten 

Form nur der voranstehende Genitiv, nicht aber das Hauptwort den Ar- 

tikel erhält, ganz wie im Deutschen, wenn der Genitiv vorangestellt 

wird. Ist der Genitiv ein Nom. propr., so tritt der Artikel, den das 
Nom. propr. nicht annehmen kann, zu dem Hauptwort. Übrigens neh- 
men alle Nom. propr. sowohl mask. als femin., nur die Genitivendung - 

bei folg. Femin. -# an, aber kein -ti, -tit, ebensowenig wie die pluralen 
Endungen -a, -ta etc. weil die Nom. propr. überhaupt im Plur. nicht 

gebraucht werden. Vor der Endung -i wird nur ein schliessendes -i, 
nicht aber -a oder -e elidirt, z. B. Hímadi ügau win-u ,Muhammeds Haus 
ist gross‘, Fojei ügau débalo-b-u ,Fodje's Haus ist klein‘, Ali äkäm dai-b-u 
‚Ali’s Kamel ist gut‘, Fatnai üjaf dai-b-u ‚Fatna’s Mund ist schön‘. 

74. Aus den folgenden Beispielen: Humadi amak wawin-a ‚die Esel Muham- 
meds sind gross,‘ dne Humadib émak adalib ha ‚ich kaufte die Esel Muhammeds‘, dne 

Alb ögau ddlib ha ‚ich kaufte das Haus Ali's', verglichen mit: dne Föjei ogaw ddlib 

ha ‚ich kaufte das Haus Fodje’s‘, dne Fatnai ojaf salaman ,ich küsste Fatnas Mund’, 

würde man berechtigt sein zu folgern, dass, wenn das Hauptwort im Objektiv steht, 

die nicht auf -@ oder -e ausgehenden Nom. propr. im Genitiv die Endung -ib statt -7 
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annehmen. Wenn auch Beispiele wie das zweite und dritte mir immer genau so wie 

das vierte übersetzt wurden, so glaube ich doch, dass Formen wie Hwmadib, Alb, 

Nasirib, Suwektib eher für Ablative angesehen werden müssen (vgl. $ 77), und dass 

also jene Beispiele richtiger: ‚ich kaufte das Haus von Muhammed, von Ali‘, zu 

übersetzen wären. Indessen ist die Sache nicht ganz unzweifelhaft, da das Wenige, 

was MUNZINGER von einem Genitiv im Bedawie zu sagen hat, die obige aus den auf- 

geführten Beispielen gefolgerte Regel zu bestätigen scheint. Unter der Rubrik von 

»Postpositionen» finden sich bei ihm folgende Zeilen: »1) eb, ib von (oft für unsern 

Genitiv), in, seit; z. B. Keren-eb endoa, die Leute von Keren; Mohammed-ib gau 
Mohammed's Haus». Man beachte, dass die beiden Beispiele, wo -eb wohl blos dia- 

lektisch von -/b verschieden ist, in Übereinstimmung mit der genannten Regel nur 

Nom. propr. betreffen. Dass MuNZINGER hier die Formen mit -/b und nicht die 

mit -/ aufgezeichnet hat, würde somit darauf beruhen, dass ihm jene Beispiele, wie 

immer bei den Nomina, im Obj. genannt worden sind, ohne dass er des bestimmten 

Unterschiedes gewahr geworden ist, den die Sprache zwischen Nomin. und Obj. 

macht (vgl. Einleit. S. 28). 5 

3. Der Ablativ. 

%. Die Endung des Ablativs ist im Singular -i, fem. -ti, und so- 

mit dem Genitiv gleichlautend, im Plural aber -2, fem. -te. Der Ablativ, 
vor welchem wie vor allen obliquen Kasus der Artikel immer in der Ob- 

jektivform erscheint, drückt sowohl die Bewegung von, als das Verweilen 

an einem Orte aus, z. B. «ne taki «ha ich habe [es] von einem Manne 

genommen‘, baruk ötaki téhaja ‚du nahmst [es] von dem Manne‘, dne tu- 
kati (tötakati) aha ‚ich nahm [es] von einer Frau (von der Frau)‘, na taki 

barük téhaja ‚von welchem Manne hast du [es] genommen?!, nat otaki 

téhaja ‚was nahmst du vom Manne?5 barah omeki débja ‚er fiel vom Esel 
herab', «ne mate (temate) aha ‚ich nahm [es] von (den) Weibern‘, baril 

émake énüra [oder eniwa émake] iha ‚er hat von den Eseln die Schwänze 
genommen‘; tosati dafab wika ,schneide (einige) Stückchen vom Fleische 

ab‘; barüh babia ögawi gigja ‚er ging von dem Hause meines Vaters‘, 
barüh babjok ogawi Che ‚er ist in dem Hause deines Vaters‘. 

46. Die Gleichlautigkeit der Genitiv- und Ablativ-Endungen im Sing. kann 

bisweilen zu einer leichten Zweideutigkeit Veranlassung geben, z. B. dne ötaki gau 
ddlib ha, kann sowohl bedeuten: ‚ich kaufte das Haus des Mannes‘, als: ‚ich kaufte 

von dem Manne ein Haus‘. Die arabischen Sätze: dna istaret bet er-rdjul und dna 
iStarét bet min er-rdjul übersetzte mein junger Lehrer Ali immer auf dieselbe so- 
eben genannte Weise, obgleich er die Verschiedenheit des Sinnes vollkommen er- 

kannte. Aber: dna istaret el-bet min er-rdjul ‚ich kaufte das Haus von dem Manne‘ 

wurde immer mit: dne otaki ogau ddlib ha wiedergegeben. 
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74. Zwischen den Genitiv- und Ablativendungen besteht sodann 
der wichtige Unterschied, dass die Ablative nicht wie die Genitive zu 

dem folgenden Substantiv in eine so nahe Beziehung treten, dass sie 

von demselben das femin. ¢ an sich ziehen können. Es sind also die En- 
dungen -#, -tit, -é, -tet immer Genitive (vgl. jedoch § 358). Übrigens 
hat dieses wohl seinen natürlichen Grund darin, dass die Ablativendung, 

allen Spuren nach, ursprünglich -b, Plur. -2b, gelautet hat, wowon später 

das -b abgeschliffen worden ist. So glaubte ich in Beispielen wie: to-3a 
gumasib dasa ‚lege das Fleisch in Tuch‘, dne rétib g'an „ich trank 
aus dem Brunnen‘, dne gal ógawib réhan „ich sah jemand im Hause‘, 

ein zwar schwaches aber doch ganz deutliches -b zu hören (vgl. § 38). 

Jene Endung würde also mit der von Munzincer genannten »Postposi- 
* identisch sein, und käme mithin in dieselbe Kate- 

gorie-wie der Dativ und die übrigen Kasusverhältnisse, welche, wie wei- 

ter unten gezeigt wird, durch Postpositionen ausgedrückt werden. Weil 

aber alle Postpositionen den Genitiv regieren, müsste dann bei dem s. g. 

Ablativ ein Wegfall der Genitivendung -i, Plur. e (vgl. 8 69) vor der 

damit anlautenden (resp. später gleichlautenden) Postposition angenom- 

: Re renun 
tion» eb, ib ‚von‘, An 

men werden, in Analogie mit dem Wegfall der auslautenden Stammvo- 
kale vor der Genitivendung selbst. Noch wahrscheinlicher ist es jedoch, 
dass auch die Genitivendungen mit jener Postposition -2b, -2b ursprüng- 

lich identisch sind, und vielleicht werde ich in dem vergleichenden Teil 

Gelegenheit finden, auf diese Frage zurückzukommen. 

48. Vor den mask. Ablativendungen verhalten sich die Endvo- 

kale des Stammes ganz so wie vor den mask. Genitivendungen. Im 

Singular fällt gewöhnlich der Endvokal ab, im Plural wird ein j ein- 

geschoben, z. B. kam ,Kamele*, Abl. kame (Gen. kama), sana ,Brüder 

Abl. saná-j-e (Gen. sand-j-a). Das eufonische j wird doch oft ausgelas- 
sen und ein deutlicher Hiat gehört, z. D. ända" géfae egd«hna ‚die Leute 
stiegen von [den] Ufern herab (hinab). 

79. Der Ablativ wird auch als instrumentaler Kasus angewendet, z. B. oaj/ 

asá-dia hebe es mit der Hand auf‘, tokoléjti t& a ‚schlage mit dem Stock‘, fasi déra 

‚töte [ihn] mit der Axt!‘ 

1 Das Wort enda ‚Leute‘, welches als Plural von tak ‚Mann‘ gebraucht wird, ist 

ein Kollektiv im Singular und lautet deswegen im Gen. und Abl. éxdi, nimmt aber doch, 

der Bedeutung gemäss, die pluraleu Artikelformen an, also Nom. ända (statt a-enda), Obj. 

énda, Gen. und Abl. endi. 
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4. Der Dativ. 

80. Unser direkter Dativ nach Verben wie ‚geben‘ ‚sagen‘ ‚schrei- 

ben‘ und dgl. wird im Bedawie meistens vom Akkus. nicht unterschie- 
den, sondern beide Begriffe gehen hier, wie auch im Nubischen, in den 
allgemeinen Objektivbegriff auf, z. B. dne toor sad [für Sat s. § 33] dhe 
‚ch gab dem Mädchen Fleisch‘ «me tóor ma” ’ane ‚ich sagte dem Mäd- 
chen: komm!‘ barük üsana kak téna ‚was hast du meinem Bruder gesagt?! 
dne üsanok nat diab kaka ‚ich habe deinem Bruder nichts gesagt‘. 

Sl. Wenn aber der Dativ mit besonderem Nachdrucke steht, und 

dem latein. dat. commodi, dem arab. min san, “ala san, dem deutschen 

‚für‘ ‚um... willen‘ entspricht, so wird der Dativbegriff durch eine be- 
sondere Postposition -da ausgedrückt, vor welcher das Substantiv im 
Genitiv erscheint. Weil die Anschliessung der Postposition an das Sub- 

stantiv eine so nahe ist, dass beide, das Substantiv im Genitiv und die 

Postposition, von dem Ohr des Ausländers und dem Sprachgefühl des 
Eingeborenen durchaus als ein Wort aufgefasst werden, so können wir in 

diesem Sinne von Dativendungen im Bedawie sprechen, welche also 
folgendermassen lauten: Sing. Mask. -ida, Fem. -tida, Plur. Mask. -éda', 
Fem. -teda. Beispiele: dne fdham? ögawıda ddlib ha ‚ich kaufte Kohlen 
für das Haus‘, dne gama” tomektida ddlib ha ‚ich kaufte Weizen für die 
Eselin‘, ésanajéda ‚den Brüdern‘, tématéda ‚den Frauen‘. 

32. Der Dativ auf -ida, -éda, wird auch häufig gebraucht, um die lokale Rich- 

tung oder Bewegung ‚nach‘ ‚zu‘ ‚in‘, auszudrücken, z. B. Berberida (oder Berbereda) 
‚nach Berber‘, Iskanderieida ‚nach Alexandria‘. 

5. Übrige Kasusverhältnisse. 

83. Sind der Genitiv und der Ablativ, wenn auch ursprünglich 

Postpositionen, ohne Zweifel ebenso als wahre Kasus aufzufassen, wie 

z. B. die sanskritischen, und ist schon der Dativ mehr den finnisch-ugri- 

schen postpositionalen Kasuszeichen gleichzustellen,* so sondern sich 

dagegen die Ausdrucksmittel des Bedawie für die übrigen Kasusverhält- 
nisse von den vorhergenannten deutlicher ab. Jene Ausdrucksmittel sind 

! Vgl. $ 69. 2 Arab. fahm. 3 Arab. gam, gam. 

4 Man weiss, wie schwierig es ist, zwischen Postpositionen und Kasusendungen einen 

genauen begrifflichen oder nur formalen Unterschied zu machen. 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. . 10 
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nämlich echte Postpositionen in demselben Sinne wie unsere Präpositio- 
nen, weil sie durchaus als ein vom Substantiv getrenntes Wort aufge- 

fasst werden. Sie regieren alle den Genitiv, und es ist zu bemerken, 
dass hier der Gen. Plur. immer in der gewöhnlichen Form a (oder nach 
§ 25 e) und nicht als 2 erscheinen muss, eben weil die Endung nicht 
wie bei dem Dativ im Inlaut, sondern im Auslaut zu stehen kommt. 

Diese echten Postpositionen, welche sich als solehe auch daran erken- 
nen lassen, dass sie, in Übereinstimmung mit ihrer ursprünglichen nomi- 
nalen Natur, und in vollkommener Analogie mit dem Vorgange in den 
finnisch-ugrischen Sprachen, vor den Pronominalsuffixen als Präpositio- 
nen auftreten, sind hauptsächlich folgende: 

deh, zu suri, sur, vor (lokal und temporal) 
g"ad, mit, sammt (arab. &, wdjja) hidai (urspr. hida), an der Seite, neben, 

nin, ausser, ohne vulgärarab. bigambo = 

geb, an, bei (is) ári, éri, hinter, nach 

ink, enki, über uhi, ohi, unter 
malho, mitten, zwischen hös, höj, von 

Beispiele: dine émaka süri sákan ich ging vor den Eseln einher‘, barük 

ötaki hidai sákta ‚du gingst neben dem Manne‘, barah éara (tédrta) g"ad 
est?na ‚sie sitzen mit den Knaben (den Mädchen)‘. 

6. Die Deklination. 

8S4. Wollen wir uns jetzt eine zusammenfassende Vorstellung von 
der Deklination der bedawischen Substantive bilden, so geht-aus den 

obigen Ausführungen hervor, dass nach dem heutigen Sprachgebrauch 
vier echte Kasusformen unterschieden werden müssen, nämlich Nomina- 

tiv, Objektiv, Genitiv und Ablativ. Der Vokativ ist hier wie in den mei- 

sten Sprachen aus der Reihe der wirklichen Kasus auszuscheiden,' da- 
gegen kann aus den oben erwähnten Gründen der Dativ als Übergangs- 
form zu den durch Postpositionen ausgedrückten Verhältnissen, d. h. 
etwa als unechte Kasusform, den übrigen angereiht werden. Es scheint 
aber auch manches darauf hinzudeuten, dass die Sprache auf einer frü- 

heren Entwicklungsstufe nur zwei Kasus, Nomin. und Genitiv, besessen 

hat. Dann wurde der Objektiv von dem Nomin. durch Hinzufügung 
des Genuszeichens, mask. -b, fem. -t, unterschieden, obwohl diese En- 

! Vgl. MÜLLER, Grundriss der Sprachwiss. B. I. Wien, 1877 S. 117, die Note. 
Le) 
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dungen später teilweise abgefallen sind. 
dem Genitiv nur durch eine kleine Modifikation des Vokals im Plural 

differenzirt. Teilen wir dann die Substantive 

15 

Der Ablativ wurde auch von 

nach den verschiedenen 

Pluralbildungen (s. $ 52) in drei Gruppen ein, so wird das Deklinations- 
schema der heutigen Sprache folgendes sein: 

85. 

tongisch auslautenden Stamm angehängt. 

I. 

Bräutigam 

Nom. döb m. 

Obj. dob 
| vor Mask.  dóbi 

E" vor Fem. doöbit 

Abl. dóbi 

Dat. dobida 

Nom doba 
Obj. döbab od. dóba! 

| vor Mask doba-j-a 

b vor Fem doba-j-ét 

Abl. doba-j-c 

Dat. doba-j-éda 

2. 

der Brautigam 

Nom udob 

Obj. odob 

| vor Mask.  ódobi 

pe vor Fem. ödobit 

Abl. ódobi 

Dat. ódobida 

Erste Deklination. 

! So muss es heissen, wenn 

tiv vorangeht (s. $ 59) 

Singular. 

Braut 

dob f. 

dobt od. dob! 

dóbti 

dóbtit 
dóbti 

dobtida 

Plural. 

dóba 

döbät od. döba! 

doba-ta 

dobatet 
dobate 

dobateda 

Die Endung -a wird im Plural dem konsonantisch oder dif- 

Beispiele: dob m. f. ,Bráuti- 

gam‘ ‚Braut‘ has f. ‚Messer‘ gau (gaw) m. ‚Haus‘. 

Unbestimmte Form. 

Messer 

his f. 

hast od. hus! 

husti 

hüstit 

hüsti 

hüstida 

hisa 

husat od. hüsa! 

hasata 

husatet 

hüsäte 

hisateda 

Bestimmte Form. 

Singular. 

die Braut 

tudob 

todob 
tódobti 

todobtit 

todobti 

todobtida 

ein Adjektiv, 

das Messer 

tuhüs 

tohüs 

tóhüsti 

tohustit 

tohusti 

tóhüstida 

Haus 

gau m. 
gau 
gawi 

gawit 

gawi 

gawıda 

gáwa 
gawab od. gawa! 
gawa-j-a 
gawä-j-et 
gawá-j-e 
gáwà-j-éda 

das Haus 

ugau 
ogau 

ogawi 

ogawit 
ogawi 
ogawida 

und so kann es heissen, wenn ein Geni- 
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Nom. 

Obj. 
| vor Mask. 

Gen. 
| vor Fem. 

Abl. 

Dat. 

86. 

Singular gleich. Beispiele: 

adoba 

edoba 

édoba-j-a 

édoba-j-ét 

edoba-j-e 
edobia-j-eda 

Plural. 

tadoba 

tedoba 

tedobata 
tedóbatét 
tédobáte 

tedobateda 

HERMAN ALMKVIST, 

tahasa 

téhüsa 

téhüsata 

tehusatet 
téhüsäte 
tehusateda 

Zweite Deklination. 

nen‘ jo m. ‚Stier‘. 

Nom. 

Obj. 

G | vor Mask. 
sen. 

Abl. 

Dat. 

vor Fem. 

Nom. 

Obj. 
4 | vor Mask. 

Gen. 

Kater 

besa m. 

besab od. bésa! 

besi 

bésit 

besi 

besida 

bésa 

besab od. bésa! 

besa-j-a 

vor Fem. bésa-j-ét 

Abl. besä-j-e 

Dat. bésa-j-eda 

der Kater 

Nom. übesa® 
Obj. obesa 
en vor Mask. óbesi 

| vor Fem. öbesit 

Abl. öbesi 

Dat. öbesida 

agawa 
egawa 
egawä-j-@ 
egdwä-j-et 

egawa-j-e 
egawä-j-eda 

Alle Stämme gehen auf einen Vokal aus, der Plural ist dem 
besa m. f. ,Katze* dice m. ‚Stein‘ re f. ‚Brun- 

Unbestimmte Form. 

Singular. 

Katze 

besa f. 

besat od. bésa! 

besati = 

besätit 
besäti 

besätida 

Plural. 

besa 

besat od. besa! 

besata 

besätet 
besáte 

besateda 

Bestimmte 

Singular. 

die Katze 

tübesa 

tobesa 

tobesati 

tobesätit 
töbesati 

töbesätida 

1 Siehe die Note auf S. 75. 

der Stein 

“ave 

vawe 

oawi 

oawit 

oawi 

oawida 

Stein 

dwe m 

aweb od. awe} 

awe 

awit 

awe 

awıda 

awe 

aweb od. dae! 
awe-j-a 
dwe-j-et 
awe-j-e 
dwe-j-eda 

Form. 

2 Vgl. $ 71. 

der Brunnen 

Brunnen 

re f. 

ret od. re! 

reti 

retit 

reti 
retida 

re 
ret od. re! 

reta 
retet 

réte 
reteda 

türe 

tore 

töreti 

toretit 

töreti 

torètida 

Stier 

jo m. 

job od. jo! 

js? 
jo-j-it 
joj-a 

j0-j-ida 

jo 

job od. jo! 
jo-j-a 
jo-j-ét 

jo-j-e 
jo-j-eda 

der Stier 

SSH 
$i © Gi 

& 

3 Das kurze e des Stammes wird, obwohl ursprünglich betont, in solchen Wörtern 
ó 4 4 Pis eS dy Un) Re 

wie diesem öfters elidirt, wenn der betonte Artikel vorantritt, als übsa, tobsati, absa, tebsateda. 
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Plural. 

Nom. abesa tabesa aawe tare ajo 
Obj. ebesa | tebesa eawe tere 610 
Ben! vor Mask. ébesáje tébesáta écuvéja tereta éjoja 

vor Fem. £besäjet tebesatet eawejet teretet éjojét 
Abl. ébesáje tebesäte émwéje térete éjaje 
Dat. ébesajéda tebesateda eawejeda téretéda — éjajéda 

Dritte Deklination. 

Si. Die Stämme endigen auf einen Konsonanten, der Plural wird 
durch Umwandlung oder Verkürzung des letzten Stammvokales gebildet. 
Beispiele: kam m. f. ‚Kamel‘ Aatáj m. f. ‚Pferd‘ m. genüf ‚Nase‘. 

l. Unbestimmte Form. 

Singular. 

Kamel Kamelin Hengst Stute Nase 

Nom. kam m. kam f. hataj m. hataj f. genüf m. 
Obj. kam kamt od. kam! — hataj hatajt od. hataj’ — genuf 
Gen. vor Mask. kami kámti hatáji hatájti genüfi 

vor Fem. kamit kamtit hatajit hatajtit genüfit 
Abl. kami kamti hataji hatajti genüfi 
Dat. kamida kämtida hitajida hatajtıda génafida 

Plural. 

Nom. kam kam hataj hat) genif 

Obj. kam kamt od. kam! ——hatdj hatájt od. hataj! — geníf 
Bon f vor Mask. kama kamta hataja hatajta genifa 

EI vor Fem. kamet kamtet hatajet hatajtet genifet 
Abl. kame kamte hatdje hatdjte genife 

Dat. kameda  kamtéda hátajéda hátajtéda géniféda 

2. Bestimmte Form, 

Singular. 

das Kamel die Kamelin der Hengst die Stute die Nase 

Nom. ukam tükam uhataj tuhataj ignuf? 
Obj. okam tokam ohataj tohataj ognif 
aa | vor Mask. okami tókamti ohataje töhatajti RUOTE 

vor Fem. ökamiıt tokamtit ohatajit tohatajtit ógnüftt 
Abl. ókami tókamti ohataji tohatajti ógnüfi 
Dat. ókamida — tókamtida ohátajida tohátajtida ognifida 

1 Siehe die Note auf Seite 75. 

2 Hier wird das kurze e des Stammes als unbetont immer elidirt (vgl. § 22 b). 
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Plural. 

Nom. akam takam ahatdj tahatdj agnif 
Obj. ékam tékam éhatáj téhatáj égnif 
Gen, "er Mask. ékama tékamta éhatája tehatdjta egnifa 

| vor Fem. ékamet — tékamtet éhatájet téhatájtet égnifet 
Abl. ékame tékamte éhatáje téhatájte égnife 
Dat. ékaméda  tékamtéda ehátajéda tehátajtéda égniféda 

Vierte Deklination. 

88. Nomina propria: keine bestimmte Form und kein Plural. Bei- 

spiele: H/mad m. Méni m. Föje m. Fatna f. Hádalt f. 

Nom. Himad m. .Méni m. Foje m. Fatna f. Hadalt f. 
Obj. Himad Ménibod. Meni Fojebod. Föje‘ Fatnabod. Fatna! Hadalt 
Real Mask. Humadi?  Méni®? Föjei Fatnai Hádalti? 

‘| vor Fem. Humadit  Menit Fojeit Fätnait Hádaltit 
Abl. Himadi Méni Fojei Fatnai Hádalti 
Dat. Himadida  Menida Fôjeida Fatnaida Hádaltida 

89. Zum Vergleich teile ich hier die Postpositionen bei MUNZINGER mit, 

welche die seiner Meinung nach fehlende Deklination vertreten. Die beiden ersten 

eb, ib sind schon oben ($ 74) erwähnt, die übrigen werden folgendermassen angege- 

ben: »2) geb, mit. Dem Pronomen wird es vor-, dem Substantiv nachgesetzt; z. D. 

gel'ok, mit dir; Keflai-geb, mit Keflai [Das -/ ist hier Genitivendung]; 3) ita, tl, 

ta, für. Keflai-ta, für Keflai [entspricht meinem Dativaffix -da mit vorausgehendem 

Genitiv]; ehe, é, durch, von, mit Hülfe von, z. B. Mohammed-ehe, durch Mohammed». 

Zweites Kapitel: das Adjektiv. 

90. Als Beiwort steht das Adjektiv gewöhnlich vor dem un- 

bestimmten und nach dem bestimmten Substantiv, und im letzte- 

ren Falle nimmt es dieselben Artikelformen wie das Hauptwort an. 
Wenn das Substantiv femin. ist, erhült das Adjektiv immer, sei es voran- 

stehend oder nachfolgend, die Endung -t, obwohl das Hauptwort selbst 

sie nur bei nachfolgendem (nicht bei vorangehendem) Beiwort annimmt. 

1 Siehe die Note auf S. 75. 

2 Vielleicht auch: Zmadib, Memib (vgl. § 74). 
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Das Adjektiv entbehrt einer besonderen Pluralbildung,' und auch die 
beiden Hauptkasus, Nomin. und Obj., werden an demselben nicht unter- 
schieden, z. B. win kam éa ‚ein grosses Kamel kam‘, wint kam éta ‚eine 
grosse Kamelin kam‘, ükam twin ga ‚das grosse Kamel kam‘, tükam tü- 
wint eta ‚die grosse Kamelin kam‘, dne win kam réhan ‚ich sah ein 

grosses Kamel‘, dne wint kam réhan ‚ich sah eine grosse Kamelin', dne 
ökam (win réhan ‚ich sah das grosse Kamel‘, dne tokam towint réhan 
ich sah die grosse Kamelin'; Amna tüafrit däitu ‚die böse Amna ist 

hübsch‘, barük Fatnab todait salämta ‚du hast die schöne Fatna geküsst‘, 
"00r türébobät énton eta ‚das nackte Mädchen kam hierher‘, dne tor törd- 
bobat aréane ich habe das nackte Mädchen gern‘. 

91. Als Beiwort zu einem Substantiv in den obliquen Kasus, dem 

Genitiv, Ablativ und Dativ, bleibt das unbestimmte, voranstehende 
Adjektiv ebenso flexionslos, wie im Nom. und Obj., z. B. «ne win taki 
gau adlib ha ‚ich kaufte ein Haus eines grossen Mannes‘ (oder ‚von einem 
grossen Manne‘), dat örtida ‚für ein schönes Mädchen‘. Steht dagegen 
das Adjektiv nach seinem Hauptwort in bestimmter Form, so werden 
die Endungen jener Kasus an den mit dem Affix (oder wie man hier 

auch sagen könnte: dem Mittelsuffix) -na erweiterten Stamm des Adjek- 
tivs angehängt, und das vorangehende Substantiv nimmt dann stets die 

Objektivform an. Hierbei tritt auch die kleine Irregularität ein, dass der 
Abl. Plur. vom Abl. Sing. nicht unterschieden wird, indem beide die 

sing. Endung -7 annehmen, und also mit dem Gen. Sing. identisch wer- 
den, während der Gen. Plur. seme Endung -a beibehält. Steht das Sub- 
stantiv mit seinem Adjektiv im Genitiv, und ist das nachfolgende regie- 
rende Hauptwort ein Femin., dann wird auch hier das femin. t an das 

vorhergehende Wort, d. i. an die erweiterte Genitivendung des Adjek- 
tivs angefügt. Es sind also die Endungen des nachgesetzten bestimm- 
ten Adjektivs für Gen. und Abl. folgende: 

Sing. Plur. 

Mask. Fem. Mask. Fem. 

Gen vor Mask. -nai -náti -ná-j-a näta 
vor Fem. -nait -natit -na-j-et -natet 

Abl. -nai -nati -nai -nati z. B. 

1 Eine plurale Stammbildung durch Reduplikation liegt in der Form wawin, Plur. 

von win ‚gross‘ vor, aber diese Bildungsweise, die in anderen kuschitischen Sprachen ziemlich 

häufig ist (siehe den betreffenden Abschnitt im vergleichenden Teil), kann ich im Bedawie 

nur mit dem einzigen obengenannten Beispiele belegen. Es ist wohl aber kaum anzuneh- 

men, dass dieses überhaupt vereinzelt dastehen sollte. 
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dne otak odainai gau ddlib ha ich habe des schönen Mannes Haus gekauft. 
dne totakat todainati mek ddlib ha ich habe den Esel der schönen Frau gekauft. 
ane ogau owinnai heta hádman > ich riss die Mauer des grossen Hauses nieder. 
ósan owinnajt or afritu die Tochter des grossen Bruders ist hässlich. 
dne Föjeb odainajt mek ddlib ha ich kaufte die Eselin des schönen Fodje 
Hadalt towinnati gawa dfreja die Häuser der grossen Hadalt sind schlecht. 
barüh jennäb toafrinati ojaf salamja er küsste den Mund der hässlichen Djenna. 

barük tósa towinnati sar támta du hast die Haut der grossen Leber gegessen. 
dne tesa tédainata såra taman ich ass die Häute der guten Leber. 
barüh cham cwawinnajet mita éwik er schnitt die Knochen der grossen Kamele ab. 

92. Wenn das Adjektiv nicht als Beiwort neben einem Haupt-' 

wort, sondern selbständig steht, d. h. entweder als Prädikat oder mit 

Beziehung auf ein vorhergehendes Substantiv, so wird es ganz wie ein 
Substantiv deklinirt. .Für den letzteren Fall besitze ich nur em einzi- 
ges, aber völlig beweisendes Beispiel: édafa é@wawin edabalöjeka éha- 
jésna ‚die grossen Stücke sind besser als die kleinen‘. Hier ist ddbaloje 

der regelmässige Gen. Plur. des Adjektivs dabalo ‚klein‘, welches nach 8 

52, b auch im Plural dabalo lauten muss. (Bezüglich des Affixes -ka vgl. 

man den .folgenden Paragrafen) Als Prädikat eines Satzes, wo man 

im Deutschen das logische Verhältnis durch das Präsens des Zeitwortes 

‚sein‘ ausdrückt, wird das Adjektiv, wie jedes andere Wort in dieser 

syntaktischen Stellung, mit den Endungen des Verbum subst. verbun- 

den, welche in ihrer ursprünglichen Gestalt folgendermassen lauten: 

Sing. Blum 

Pers. 1 -u -A 

» 2 m. -wa = 
e.-anda 

» fous 

» D -U -A 

Vor diesen Endungen erscheint aber jedes Nomen, sowohl Sub- 

stantiv als Adjektiv, in der Objektivform, und das Adjektiv wird 

hier ganz in derselben Weise wie das Substantiv deklinirt, d. h. konso- 
nantisch auslautende Stämme nehmen die allgemeine Pluralendung -a an, 

während vokalisch auslautende den Plural gleich dem Singular bilden, 
und die Objektivform endigt bei allen Feminina auf -t, bei allen voka- 

lisch ausgehenden Maskulina (mithin auch bei allen Pluralformen) auf 

-b, bleibt aber bei konsonantischem Auslaut im Mask. der Stammform 

gleich. Paradigmen: meskin (arab.) ‚arm‘, éra ‚weiss‘: 
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a. Konsonantischer Auslaut. 

Mask. Fem. 

Sing. 1. dne meskin-u ich bin arm dne meskint-u ich (Frau) bin arm 

2. barük meskin-wa du bist » batik meskint-wi — du » bist » 

3. barüh meskin-u er ist » batih meskint-u sie ist » 

Plur. 1. henen méskinab-a —— wir sind » henen méskinat-a wir (Frauen) sind » 

9. barak meskinab-ana ihr seid » batak meskinät-ana ihr » seid » 

3. barah meskinab-a sie sind » batah méskinat-a sie » sind » 

b. Vokalischer Auslaut. 

Sing. 1. dne erab-u ich bin weiss dine erat-u ich (Frau) bin weiss 

2. baruk erab-wa du bist » batik erat-wi du » bist » 

3. barah erab-u er ist » batuh crat-u sie ist » 

Plur. 1. henen erab-a wir sind » henen erat-a wir (Frauen) sind » 

2. barak eräb-ana ihr seid » batak erät-ana ihr » seid. » 

3. barah erab-a sie sind » batah eráta sie » sind » 

Beispiele: ütak meskinu' ‚der Mann ist arm‘, tümek wintu ‚die Eselin ist 
i ? ? 1 

gross‘, barük mekwa ‚du bist ein Esel‘, batuk mektwi ‚du (o Frau) bist 
ein Esel (eig. eine Eselin)‘, ükam dábanóbu ‚das Kamel ist klein‘, ajas 
derüba ‚die Hunde sind gelb‘, tajas derüta ‚die Hündinnen sind gelb‘, 
hénen sanaba ‚wir sind Brüder‘, batah k"äta ‚sie sind Schwestern‘, üjasıra 

2) 1 ? 2 /] 

äbsawa asoba ‚der Hund und der Kater sind Feinde*. 

93. Der Komparativ der Adjektivstimme wird durch die Ablei- 
tungsendung -ka gebildet, und merkwürdigerweise wird dasselbe Affix 
auch in der Regel an den verglichenen Gegenstand, der im Abl.* steht, 
angefügt, es kann jedoch auch fehlen, z. B. dne winka-bu ‚ich bin grösser‘, 
Ali Humadika win-kd-bu ‚Ali ist grösser als Muhammed', Hddalt Fatnaika 
dfrikd-tu ,Hadalt ist hässlicher als Fatna‘, henen éaréka wäawinka-ba ‚wir 

sind grösser als die Knaben‘, barak téartéka wawinka-bana ‚ihr seid grös- 
ser als die Mädchen‘, batäh émakéka méskinká-ta, ‚sie (f.) sind elender 

! Nach arabischem Sprachgebrauch kann es auch ohne die Endung einfach heissen: 

À utak meskin, der Mann ist arm. 

2 Da die Genitiv- und Ablativendungen im Sing. immer identisch sind, und im Plur., 

sobald irgend ein Affix hinzutritt, die Genitivendung -a (nach $ 69) der Ablativendung -e 

gleich wird, so wäre es hier unmöglich zu entscheiden, ob der verglichene Gegenstand im 

Gen. oder Abl. steht, wenn wir nicht aus dem in $ 131 am Schlusse erwähnten Umstand er- 

sehen könnten, dass die auf -ika oder -éka ausgehenden Formen als Ablative aufzufassen sind: 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 11 
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als die Esel‘. — Wenn das Prädikat em Verb mit komparativer Bedeu- 
tung ist, so wird das Affix -ka nur an den verglichenen Gegenstand an- 
gehängt, z. D. édafa éwawin edábalojéka éhajésna ‚die grossen Stücke sind 
besser als die kleinen‘, tüsa tokisratika Chajes ‚Fleisch ist besser als Brod‘. 

94. Ist der verglichene Gegenstand ein persónliches Pronomen, so werden 
die Pronominalsuffixe an die auf -ka ausgehende Komparativform angehängt (s. un- 

ten $ 132). 

95. Eine besondere Superlativform giebt es im Bedawie eben- 

sowenig wie im Arabischen, denn der Komparativ mit dem Artikel ent- 
spricht in vielen Fällen unsrem Superlativ, z. B. dne ökam owinkab 
herriu ‚ich suche das grösste (od. grössere) Kamel‘, ükam üwinka 
Umbeini ‚das grösste Kamel ruht aus‘, tükam tuwinkat eta ‚die grösste 
Kamelin kam‘. 

Drittes Kapitel: das Zahlwort. 

* 

96. Die Zählmetode der Bischari-Völker ist, wie im vergleichen- 

den Teil des näheren dargelegt werden wird, die ganz besonders in 
Afrika einheimische quinare Metode, und die Zahlwórter lauten, wie 

folgt: 

1. éngal, fem. engät, oder 15. támna-éj 30. mehéi-tamitn 

gal, fem. gat 16. tdmna-dsagur 31. mehéi-tamun-cngal 

2. malo (urspr. malom) 17. tinna-asiramüà 32. mehéi-tamitn-maló 

3. mehei (mahi, meháj) 18. tamma-asimhei 40. fådig tamün 

4. fádig (fédig) — 19. tamna-asedik 44. fédig-tamun-fédig 

5. ej (aj, ejb) 20. tagüg 50. éj-tamin 

6. dsagur 21. tagó-gur 60. dsagur-tamün 

7. asdramä 22. tago-malo 70. asdrama-tamün 

8. asimhei. 23. tagó-mehéi 80. dsimhei-tamun 
9. asedik 24. tagó-fédig 90. asedik-tamünm 

10. tdmen 25. fagó-cj 100. se (3eb, Séwo) 

11. tdmna-gor (tammagur) 26. tagó-dsagur 101. 3éwongal 
12. tamna-malo 27. tagó-ascramà 102. Sewo-malö 
13. tdmna-mehéi 28. tago-dsimhei 103. 36éwo-mehéi 
14. tamna-fedig 29. tayo-asedik 104. 3éwo-fádig 
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110. Séwo-lämen 121. Séwo-tagogur 210. mehéise-tmen 
111. 3éwo-témnagur 130. séwo-mehéi-tamun 400. fédig$e 

112. séevo-tamna-malo 200. malose 1000. lift} 

119. sewo-tämna-asedik 220. malose-tagügwa 2000. malo liffa 

120. 3éwo-tagitg 300. meheise 3000. mehéj líffa 

97. Dei zusammengesetzten Zahlwórtern gehen immer die grósseren Zahlen 
den kleineren voran, und der letzten Zahl wird häufig die kopulative Konjunktion wa 

‚und‘ angehängt oder auch präfigirt, z. B. 273: malose asáramüa-tamün mehéjwa; 145: 

Séwo fádig-tamün éjbwa; 4100: fédig liffa wascwo. 

9. Die Ordinalia werden von den Kardinalia durch die En- 
dung -a, -e, gebildet, doch erscheinen hier die Wortstümme zuweilen in 

einer anderen vielleicht älteren Form. Der Begriff ‚erst‘ wird, wie in 
so vielen anderen Sprachen, durch ein besonderes Wort, sar, ausge- 
drückt, welches auch, neben süri, als Adverb und Postposition in der 

Bedeutung von ‚vor‘ ‚voran‘ ‚vorher‘ angewendet wird. Für die Zahlwör- 
ter über zehn hinaus hat die Sprache meines Wissens besondere ordinale 
Formen nicht entwickelt, wenigstens konnte ich keine herausfinden, zu- 
mal da in dieser Beziehung auch die arabische Sprache arm ist. Die 
Formen der mir bekannten Ordnungszahlen, welche immer mit dem Ar- 

tikel gebraucht wurden, sind nachstehend aufgeführt, und zum Vergleich 
habe ich die entsprechenden Formen von Munzinger” daneben gestellt: 

usur der erste  o’usurib Kasagura der sechste 

umalije der zweite  o'eméllje uasáramü der siebente 
usimha der dritte — o'emhéje aasimha der achte 

afadiga der vierte  o'efedge üasedga der neunte 

itcja der fünfte ^ o'eie utamna der zehnte — o'ctemné 

Wie man sieht, ist die Munzingersche Form für ‚den dritten‘ ganz re- 
gelmässig, neben welcher meine Form üsimha (vgl. adsimha ‚der achte‘) 

sich sehr verdächtig ausnimmt. 

99. Die Bruchzahlen, mit Ausnahme von !/,, wofür, wie im Arab., ein 

besonderes Wort vorhanden ist, werden von den Kardinalzahlen durch das Affıx ho 

gebildet, welches mit der Postposition Lo, hos ‚von‘ augenscheinlich identisch ist, als: 

1 Aus dem arab. lif ‚Sammlung‘ ‚Menge‘, wovon dann Ifa der regelmässige bedawische 

Plural ist. 

2 Wie die Kardinalzahlen bei MUNZINGER lauten, findet man in den unter den »Vor- 

bemerkungen» zum Wörterbuche gegebenen Proben aus den bisherigen Wörterverzeichnissen. 
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téra !/, (arab. mus), mehajho V3 (ar. tult), fadigho Y/, (ar. rub‘), aber éjaho 1/. (ar. 
xums) von der Ordinalzahl. Beispiele: dne térüb hoj ahériu ‚ich wünsche eine Hälfte 
‘davon’, dne rötli mehajhöb aheriu ‚ich wünsche !/, Rotl‘, fédighob barisoh tehéria 
wünschest du ein Viertel davon‘? — Ganz anders, und zwar aus den Ordnungszahlen, 
scheinen mir diese Formen bei Munzinger gebildet zu sein. Er hat folgende vier 
Beispiele: »edereb, ein Zweitel, meheiae, ein Drittel, fedgae, ein Viertel, ej’ae, ein 
Fünftel etc.» 

Viertes Kapitel: das Pronomen. 

I. Persönliche und possessive Pronomina. 

A. Selbständige Formen. 

100. Wie im Semitischen, so werden auch im Bedawie, bei der 
2. und 3. Person, nicht aber bei der ersten, die beiden Geschlechter 

äusserlich unterschieden. Die Nominativformen der persönlichen Für- 
wörter lauten, wie folgt: 

Sing. Plur. 

ie áne ich henen wir 

2. m. barük du (Mann) barak ihr (Männer) 
f. batük, batuk du (Frau) batak, batak ihr (Frauen) 

3. m. barah! er barah sie (Männer) 

f. batih, batuh sie batah, batah sie (Frauen) 

101. So, und niemals anders, hörte ich diese Formen ausspre- 

chen, sobald sie als Subjekt des Satzes vorkamen. Der Wechsel des 
und ö, à und e, der in den Nominativ- (aber nicht in den Objektiv-)For- 

men des Artikels so überaus häufig auftritt, ist mir bei diesen Prono- 

mina niemals zu Ohren gekommen. Fragt man aber irgend welchen Bi- 

schari, wie die persönlichen Pronomina in seiner Sprache lauten, d. h. 
lässt man ihn die entsprechenden arab. Formen, «ma, Ente, enti, hina, 

hija etc. übersetzen, welche bekanntlich nur Nominative und niemals 

Akkusative sein kónnen, so bekommt man hier nicht die obigen, son- 

dern, wie bei den Nomina, fast immer die Objektivformen zur Ant- 

o 
1 Das schliessende 7 ist in allen Formen der 3. Person sehr schwach. 
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wort. Die ersten Bischariwórter, die ich aufzeichnete, lauteten demnach 
S0, wie man unten sieht. Ich gebe sie hier, als ein kleines Probestück, 
mit den unten näher zu erklärenden Doppelformen, welche bei der mehr- 
maligen Wiederholung mit einander wechselten, und zum Vergleich stelle 
ich ihnen die entsprechenden Formen Munzincers zur Seite: 

Meine erste Aufzeichnung (1 Nov. MUNZINGER 

Sing. 1. dne, anébu, aneu ane, aneb 
2. m. barok, berokü! berok 

f. batök, batókit betok 

3. m.  beró, baróh bero 

f  betó, ba'ót betó 

Blur 1. henen hene, henen 

2. m. barék . berak 

f. batek betak 

3. m. bare bera 

f. baté beta 

nachstehenden Serien 

= [LISRAR\ 
€ 

Vet \ Du fo / = 

Fö 8" © 
NS de S 
NY 
SM Ps 

Gleich nachher wurde ich jedoch durch die zwei 

auf das richtige Sachverhältnis geführt: 

dne meskin-u ich (m.) bin arm dine gigan ich (m.) ging 

dne meskin-tu ich (f£) » » dne gigan ich (fö > 

barük meskin-wa du (m.) bist »  barük gigta du (m.) gingst 
batuk meskin-twi du (£) » » batik gigtai du (f) » 
barüh meskin-u er ist » — barüh gigja er ging 
batüh meskin-tu sie » » . batüh gigta sie ging 
hénen méskin-a-ba wir (m.) sind » hénen gigna wir (m.) gingen 

hénen méskina-ta wir (£)  » » henen gigna wir (f.) » 

barak meskina-bana ihr (m.) seid » barak gigtàna ihr (m.) ginget 
hatah meskina-tana ihr (f.) » »  baták gigtina ihr (f.) » 
barah méskinä-ba sie (m.) sind » baráh gigjan(a) sie (m.) gingen 

batah meskina-ta sie (f) » »  batäh gigjan(a) sie (f.) » 

Die Sache verhält sich nämlich einfach so: die in $ 100 gegebenen 
Formen sind Subjektformen, aber neben jenen Nominativen mit @ und à 
in der 2. und 3. Person stehen ganz wie in der Flexion des Artikels, 

1 Die mir besonders als »sehr kurz und flüch- 

tig» notirt. 

beiden Endvokale % und 7 habe ich 
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Objektivformen mit 6 und e. In der 1. Pers. sind dann auch dneb, heneb,! 
Akkusativformen, ganz in Übereinstimmung mit den der vokalisch aus- 

lautenden Mask. gebildet. "Wir haben also folgende Objektivformen der 
persónl. Pronomina zu verzeichnen: 

Sing. Plur. 

il. dineb, aneb mich heneb, heneb uns 

2. m. barök dich (Mann) barek euch (Männer) 

f. batok, bätok dich (Frau) batek, batek euch (Frauen) 
3. m. baróh ihn bareh sie 

f. batch, batoh sie batéh, bateh sie 

102. Die oben stehenden Formen werden jedoch sehr selten gebraucht, um das 

gewöhnliche verbale Objekt, ‚mich‘ ‚dich‘ ‚ihn‘ ete., auszudrücken, wofür das Bedawie, 

wie so viele andere Sprachen, besondere suffigirte Formen besitzt. In Verbindung mit 

den Endungen des Verbum subst., das sein Prädikat im Objektiv verlangt, treten aber 

jene selbständigen Objektivformen der persönlichen Pronomina immer auf; z. D. & 

énton ea anebu ‚derjenige, welcher hierher kam, bin ich‘, twin baroku ‚der grosse 

bist du‘. Auch werden sie zuweilen zur Verstärkung der Pronominalsuffixe mit pos- 

sessiver Bedeutung verwendet, z. B. barüh sano-j-u ‚er ist mein Bruder‘, baruh aneb 

sanöju ‚er ist mein Bruder‘ (vgl. doch $ 121). 

103. Was die Formen bei MusziNGER betrifft, so ersieht man demnach, dass 

er im. Sing. die Objektive, im Plural die Nominative aufgeführt hat. Dass er in der 

2. und 3. Pers. überall ber- schreibt, ich dagegen bar-, hat wenig zu bedeuten. Der 

a-Vokal ist hier öfters sehr kurz und ein wenig getrübt, so dass fast ebenso gut 

e geschrieben werden könnte. Da ich manchmal in jenen Formen einen reinen a- 

Laut, wie im Femin. sehr häufig ein langes &, vernahm, habe ich es vorgezogen, über- 

all das a beizubehalten, ebensowie das schliessende h der 3. Pers., welches, obgleich 

immer schwach ausgeatmet und von Munzinger gar nicht bemerkt, jedoch öfters 
deutlich hórbar ist. 

104. Es erübrigt nun noch, die in meiner ersten Aufzeichnung vorkommenden 

Nebenformen anébu, baróku, batoki etc. zu erklären. Wie die Formen dneb, barók, batok 

aufzufassen sind, habe ich schon in $ 101 dargethan, und in $ 102 auch für die Formen 

anébu, baröku eine sichere Bedeutung nachgewiesen. Wenn mir aber mein Gewährsmann 

das arab. ana ‚ich‘ mit dem bedaw. anebu übersetzte, so wurde das letztere Wort von 

dem Sprechenden natürlich nicht wie im dort stehenden Beispiele als Prädikat eines hier 

gar nicht existirenden Satzes, sondern eher als eine selbständige Aussage, ‚ich bin es‘ 

franz. c’est moi, aufgefasst. So erhält man oft, wenn man nach einem Ausdruck wie 

‚mein Bruder‘ fragt, zur Abwechslung mit der gewöhnlichen Objektivform ósana, 

mitunter auch den kleinen Satz sanoju ‚mein Bruder ist's‘ zur Antwort. Die Form 

! Hier ist das schliessende n in henen vor der Objektivendung - ausgefallen, wie im 

beb, Obj. von ben ‚jener‘. 
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anéu ist mit anébu ganz identisch, und findet in der oft erwähnten Schwäche des b 
ihre genügende Erklärung. Die Form baröku steht dem anébu analog zur Seite, und 
bedeutet also eigentlich ‚du bist es‘, nicht so die femin. Form batoki, die in dieser 

Bedeutung batöktu gelautet haben würde. Ich bin überzeugt, dass wir hier in dem 

schliessenden -/ ein ursprüngliches, jetzt aber im Aussterben begriffenes Genuszeichen 

haben. Es ist nämlich nicht zu bezweifeln, dass die selbständigen Pronomina der 2. 
und 3. Person aus einem Wort bar, das entweder ein Nominal- oder ein Demonstra- 

tiv-Stamm ist, und den unten zu besprechenden Pronominalsuffixen -à4 (-0k), -uh (-oh) 

zusammengesetzt sind; und da in diesen Suffixen eine fem. Form -wki dem mask. 

-ük zur Seite steht, wenn auch das - sehr schwach ist und öfters gänzlich verschwin- 

det, so muss auch das -/ in batöki so aufgefasst werden. Was die zuletzt zu erklä- 

‚rende Nebenform batöt betrifft, so steht sie für batötu, weil kurze Endvokale häufig 

abfalen, und bedeutet mithin ‚sie ist es‘. — Die obliquen Kasusformen der persón- 
lichen Pronomina (Gen., Abl, Dat.) können wir erst dann richtig auffassen, nachdem 

wir die Pronominalsuffixe, zu deren Darstellung ich jetzt übergehen will, kennen ge- 

lernt haben. 

B. Pronominalsuffixe. 

1, Zu Nominalstämmen. 

105. Diejenigen Pronomina, die nach allgemeinem Sprachgebrauch 
Possessiva genannt werden, sind im Bedawie, wie im Semitischen und 
Altaischen, Suffixformen. Wenn diese zu femin. Substantiven hinzu- 
treten, kommt das Genuszeichen ? immer zum Vorschein. Sie lauten, 

wie folgt: i 

a) bei einem Subst. im Sing. b) bei einem Subst. im Plur. 

Mask. Fem. Mask. Fem. 

Sing. 1 -a -ta mein, meine -A -ta meine 
€ fm. -ük -täk dein, deine (o Mann) -ak -tak deine (o Mann) 

AVE -ük(i) -tuk(i) dein, deine (o Frau) -ük(i) -tak(i) deine (o Frau) 

3 -ih -tüh sein, seine (ihr, ihre) -ah -tah seine (ihre) 

Blur. 1 -un -tun unser, unsre -ün -lam unsre 

2 -ükna -tukna euer, eure -ükna -läkna eure 

3 -ühna -tihna ihr, ihre -ahna -tähna ihre 

106. Diese soeben aufgeführten Suffixe sind aber nur Subjekt- 

formen, d. h. sie können nur da an das Substantiv angesetzt werden, 

wo dieses als Subjekt des Satzes im Nominativ stehen muss. Wir se- 
hen also, dass in den Formen der 1. Pers. Plur., der 2. und 3. Pers. 

Sing. und Plur., wie bei dem Artikel, die Vokale 4 im Sing. und 4 im 

Plur. als eigentliche Träger des Subjektbegriffes erscheinen. Steht aber 
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das mit einem Pronominalsuffix verbundene Substantiv als Objekt des 
Satzes, so wechseln auch jene Suffixe ihre Vokale, ganz nach Analogie 
der Objektivformen des Artikels, d. h. 4 wird 6 und à wird @ Die Form 

der 1. Pers. Sing. bleibt aber von diesem syntaktischen Wechsel unbe- 

rührt, und verharrt in der Regel auf ihrem starren a; nur wenn das 
Wort nach dem Suffix noch ein anderes Affix erhält, erscheint hier 

statt des a der objektivische Vokal, und zwar Sing. o, Plur. 2 (vgl. $ 112). 
Mit einem Substantiv im Objektiv verbunden, lauten also die Pronominal- 
suffixe folgendermassen: 

a) bei einem Subst. im Sing. b) bei einem Subst. im Plur. 

Pers. Mask. Fem. Mask. | Fem. 

Sing. 1 -a, -0 -ta, -t0 meinen, meine -a,-@ -fa,-ié meine 

9 fm. -ok -tok deinen, deine (0 Mann) -ek -tek deine (o Mann) 

If. -ök(i)  -tök(i) deinen, deine (o Frau) -eh(1) — -tek(;) deine (o Frau) 
3 -oh -toh seinen, seine (ihren, ihre) -eh -leh seine (ihre) 

Plur. 1 -ün -Lon unsren, unsre -en -len  unsre 

2 -ükna — -tökna euren, eure -ekna — -tekua eure 

3 -ohna  -tohna ihren, ihre -&hna — -tehna ihre 

107. Aus dem oben stehenden Schema geht die wahre Bedeutung derjenigen 

Formen hervor, welche Munzinger als »Pronomina suffixa» aufführt und die da lauten: 

Sing. Plur. 

1) Für den Accusativ: 1. Pers. o, mich, mein on, ono, uns, unser. 

2 » ok, dich, dein okna, euch, euer. 

9 » oh, ihn, sein ohona, sie, ihr. 

»Sie werden dem Verb nachgestellt und ebenso dem Substantiv, wo sie dann Posses- 

sivpronomina werden, z. B. gau-0, mein Haus, gau-on, unser Haus etc.» — Die Form 

ono glaube ich entschieden als unrichtig bezeichnen zu können, ohona statt ohna er- 

klärt sich dagegen sehr leicht aus der Voranstellung der Aspirata h vor einem an- 

deren Konsonanten. Die entsprechenden unter »2) Für den Dativ» aufgeführten 

Formen findet man unten in $ 134 angegeben und erklärt. 

108. Bei der Anfügung der Pronominalsuffixe an das Substantiv 

ist folgendes zu bemerken: 

a. Das Substantiv hat immer den Artikel, und zwar in der Regel 

die Objektivformen, Sg. o, to, Pl. e, te, wie dies auch bei den obliquen 
Kasusendungen der Fall ist. Nur die Wörter baba ,Vater*, énda ‚Mutter‘, 

dära m. f. ‚Oheim‘ ‚Muhme‘, nehmen den Artikel vor den Suffixen nicht 

an, wohl aber die übrigen Verwandtschaftsnamen, wie san ‚Bruder‘, k*a 

Sehwester. Während im Plural die Objektivformen @ und te vor den 
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Suffixen ziemlich konstant sind, wechseln im Sing. die Formen % und 6, 

ta und to ohne irgend eine erkennbare Veranlassung. Als mit dem gan- 

zen Wesen der Sprache am meisten übereinstimmend würde sich uns 
die Regel ergeben, dass die Nominativformen @ und à da auftreten, wo 
das Wort Subjekt ist, und die Objektivformen 6 und 2 in den übrigen 
Fällen. Es ist möglich, dass ursprünglich diese Regel gegolten hat, und 
anfangs war ich auch geneigt, die Sprache von diesem Gesichtspunkte 

aus zu reguliren, allein die weit grössere Mehrzahl meiner Beispiele 

bietet ö und 2, unabhängig von dem Kasusverhältnisse des Wortes; und, 
wiewohl das & ziemlich häufig vor Nominativen erscheint, so zeigt doch 

die Beispielserie in $ 114 A, dass es auch vor einem Genitiv auftreten 

kann, wo wir entschieden die Objektivform hätten erwarten sollen. Da 
übrigens, wie wir eben gesehen haben, die syntaktische Stellung des 

Wortes, wenigstens der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, am 

Suffixe selbst bezeichnet wird, so kann ich hier keine andere Regel 

aufstellen als eben die, dass vor Substantiven mit Pronominalsuffixen die 

Objektivformen des Artikels häufiger sind als die Nominativformen. In 
den Suffixen selbst habe ich, ebensowenig wie in den selbständigen per- 
sönlichen Pronomina, jenen Wechsel verspürt, d. h. niemals ein à oder 

& da gehört, wo das Wort Subjekt war, oder umgekehrt ein % oder a 
da, wo das Wort im der Objektivform stehen musste. 

b. Pluralformen auf -a schieben vor den Suffixen ein eufonisches, 

jedoch oft vor e sehr schwaches j ein, und nach diesem j kann das Suf- 

fix der 1. Pers. Sing abfallen, wobei das j zu i vokalisirt wird. 

109. Alle Formen der 2. Pers. Sing. Fem. (-üki, -aki, -0ki, -éki) 
kommen nunmehr sehr selten vor, oder, vielleicht richtiger gesagt, das -7 
am Ende ist so schwach und füllt so häufig aus, dass die femin. Formen 
fast gänzlich mit den entsprechenden mask. zusammenfallen. Auch die 
Suffixe der 3. Pers. Sing. und Plur. werden ziemlich selten, statt ihrer 
vielmehr die betreffenden Formen des Artikels gebraucht. Als Beispiele 
für die in den vorangehenden 88 aufgeführten Formen gebe ich hier 
zunüchst; einige von meinen zahlreichen paradigmenartig aufgezeichne- 

ten Serien, in welchen alle Suffixe teils au Subjekt-, teils an Objekt-Wor- 

ter angehängt sind. 
1. Subjektformen. 

Singular. 
Mask. Fem. 

p - 4 2 Lh = g s C 
-ósdna ea mein Bruder kam tuk“ata elta meine Schwester kam 
4 4 . L 1 . 

ösanük » dein » » (o Mann) tukvatuk » deine » » (o Mann) 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 12 
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Mask. Fem. 

ósanüki ea dein Bruder kam (o Frau) tükvatüki  éta deine Schwester kam (o Frau) 

losanih| bel: [taku aitith | 
H " » sein (ihr) » » m. ; » seine(ihre) » » 
öfters öfters titk"a MBre) 

osanün » unser » » tük"vatün » | unsre » » 

ósanükna » euer » » tük"ütükna » eure D «0» 

[ösanühna] i [fükatühna] ) : 
» ihr » » ihre » » 

öfters üsan öfters fük"a 

: Blur a 

Mask. Fem. 

esandja éün meine Brüder kamen  fék"äta ean meine Schwestern kamen 

ésanajak » deine » » tehvatak » deine » » 

esanajah mus ték"atah 1 | 
[ x Jar] | » seine (ihre) » » E: á | » seine (ihre) » » 
esana tek"a j 

ésanajan » unsre » » ték"atán » unsre » » 

esánüjákna — » eure » » tekvatakna » eure » » 

ésinäjähna a ték"vatahna . 
[e J ue ihre » » | z ] » ihre » » 
esana tek"a 

2. Objektformen. 

Singular. 

Mask. Fem. . 

dine osana (der ich tötete meinen Br. — dne tok"äta ader ich tötete meine Schw. 

» osanok » » » deinen » » tokuatok » » » deine » 

» ósanoóh[i] SAME MINES 5. 0f » tokvatok[i] |» » » » | 
osanoh ; ; tók"atóh E 

» [ ] » » »seinen(ihren)» » sie » 0» » seine(ihre) » 
osan (tok“a 

» Osanón >» » » unsren » » tokvaton >» » »  unsre » 

» ósanókna » » » euren » » iok"ütókna » » » eure » | 

[ósanóhna] c [tok“atchna} j 
» 7 D » » ihren » » 4 » » » ihre » 

lósan tók"a 

Plural. 
Mask. Fem. 

dne ésanaja! (der. ich tötete meine Bri. dne ték"ata dder ich tötete meine Schw-n. 

» ésanajek PNE » deine » » ték"aték » » >») dene» 

esandje do tékvatéh m. ME an eh] is »seine(ihre)» » le ] » »  »seine(ihre)» 
ésüna ték"a 

» esanajen DD » unsre » » tek“aten » >» » unsre » 

» é&sánüjékna TRES » eure » » ték"ütékma — » >» » eue >» 

esanajehna 5 tek"atéhna : 
» le J ] | DU » ihre » » [ Ir »  » ihre » 

ésüna ték"a 

4 Lo 

1 Oder auch esanai. 
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110. Als weitere Beispiele will ich die Suffixformen der beiden Wörter baba 
‚Vater‘, enda ‚Mutter‘, vorführen, welche den Artikel nicht annehmen. Das Wort 

baba wirft, wie alle auf -a endigenden zweisilbigen Stämme, vor allen Suffixen sein 
schliessendes a ab!, und énda, welches das femin. ¢ hier annehmen muss, geht vor 

diesem in énde über?: 

Singular. 

Mask. Fem. 

Nomin. Objekt. Nomin. Objekt. 

Sg.1. baba mein Vater baba meinen Vater endeta éndeta meine Mutter 

m babik den » babok denen »  éndétük éndetók deine » 

t babüklı) » » babok[] » » éndetuk{ 7] éndetok{i | » » 

[babuh]  . [bäböh] ) es [éndetah]  [éndetoh] 
RR in (ihr) » ; seinen(ihren)» ; ; seine(ihre)» ) übüba sein (ihr) » ébüba einen(ihren)» MIR Toda (seinetihre)» 

Pl.1. babün unser » babon unsren » — endetun éndeton unsre » 

2. bübükna euer » babokna — euren »  éndetükna — éndetókna eure » 

5 | |babithna| a [Labohna|) 4 [éndetithna| cue t 
. re 1hr » , > re » , " 2 y 

ubaba ( " obaba \ tanda tónda ah X 

Plural. 

Mask. Fem. 

Nomin. Objekt. Nomin. Objekt. 

Sg.1. baba baba meine Väter éndeta éndeta meine Mütter 

m babak babek deine » endetak endetek deine » 

t babak|i| babek{?| » » éndétak|i] éndetek{?| » » 

([Labah| babeh N [éndetah] [endeteh | "d 
. Zi 2 S I 1 » , 2 hr » 

ababa ébübg °°" (5e) tanda tenda senno Ro) 

Pl.1. baban baben unsre — » éndetan endeten unsre » 

2. babakna babekna  eure » endetakna éndétekna eure » 

"1 ([babahna| para be A [éndétáhna] [öndetöhna] us , 
lababa ébäba tända ténda 

1 Da also die Formen lauten: Java ‚mein Vater‘, babuk ‚dein Vater‘ etc. würde man 

geneigt sein, bb als Stamm anzusetzen (Vgl. nubisch bäb, türkisch baba). Aber, dass dem 

nicht so ist, zeigen die folgenden Beispiele: d0ri baba énton éa .der Vater des Knaben 

kam hierher‘, dne üóri baba dder ‚ich habe den Vater des Knaben getötet‘, éara baba entön 

éün ‚die Väter der Knaben kamen hierher‘; barük éara baba tedara ‚du hast die Väter der 

Knaben getötet‘; barüh tooti baba-j-u ‚er ist der Vater des Mädchens‘. 

2 Wahrscheinlich heisst das Wort ursprünglich ende (vgl. im Nubischen éndi 

‚meine. Mutter‘ vom Stamme en), dessen e nach einer allgemeinen Regel vor jedem Zu- 

satz gedehnt werden muss. Als Auslaut ist es aber in das nahestehende kurze a übergegan- 

gen (vgl. denselben Vorgang mit der Genitivendung -e $ 70, die Note). Als Belege für die 

Form énda bringe ich nachstehend einige Beispiele genau so, wie ich sie in meiner Materi- 
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111. Die Pronominalsuffixe werden auch an die Zahlwórter angehängt, um 

die Begriffe ‚wir drei‘ ‚ihrer zwei‘ u. dgl. auszudrücken, z. B. mélomak gigténa ‚ihr 
beide geht‘, méhaján tdmnéi ‚wir drei essen‘, fadigah g“en ‚ihrer vier trinken‘. — Bei 

Munzinger finden sich folgende hierauf bezügliche Formen: »melobhe, sie zwei, me- 

heje, sie drei, temenhe, sie zehn.» 

112. Wenn ein Substantiv als Prädikat des Satzes steht, und ihm 

also die den Begriff des ‚Seins‘ ausdrückenden Endungen des Ver- 
bum subst, suffigirt werden müssen, nimmt es immer die Objektivform an 
(vgl. $ 92, wo man auch jene Endungen aufgeführt findet) Dies ge- 

schieht auch, wenn das Substantiv schon mit einem Pronominalsuffix 

verbunden ist, nur dass jenes hier nicht, wie es sonst bei den Suffixen 

gewöhnlich der Fallist, den Artikel hat. Das vor jenen Endungen er- 

scheinende femin. -t, welches wir bei dem Nomen als femin. Objektiven- 

dung betrachten mussten, kommt auch nach den Pronominalsuffixen zum 

Vorschein, ohne dass ihm jedoch hier ein mask. -b entspricht!. Nach 

den Suffixen lauten also die Endungen des Verbum subst., wie folgt: 

Sing. Pluie 

Mask. Fem. Mask. Fem. 

Pers. 1. -% -tu - -ta 

9. -wa -twi -ana — -tana 

3. -u -tu -A -ta 

Bei der Anfägung der Endungen -u, -a, -äna an vokalisch auslautende 

Formen wird das bekannte eufonische j eingeschoben. Wenn aber die 

Endung -äna an ein auf das plurale -na ausgehende Suffix wie -dkna, 
-ühna, antreten soll, schmelzen die beiden « nach $ 30 in 4 zusammen. 

Die Pronominalsuffixe sind vor diesen Endungen nur in der 1. Pers. 
Sing. einigen leichten Veränderungen unterworfen. Wie wir oben be- 
merkten, giebt es für diese Person nur eine Suffixform -a, die sowohl 
im Nom. als im Obj. bei einem Substantiv im Sing. oder im Plur. ge- 
braucht wird. Bei der Anfügung jener Verbalendungen, vor welchen das 
Suffix im Objektiv stehen muss, treten nun hier statt jenes starren a die 

aliensammlung aufgezeichnet finde: tóótt enda témteni ‚die Mutter des Mädchens isst‘: dne toótit 

énda tamat ‚ich verspeise die Mutter des Mädchens’ (hier hätte man endet erwarten sollen, 

vgl. $ 59); tända tímteni ‚seine (eigentlich ,die*) Mutter isst‘; 12ertet enda nawüdirita ‚die 

Mütter der Mädchen sind schön‘. 

! Die Frage, wie jene vor den Endungen des Verbum subst. auftretenden - und -t 

am richtigsten aufzufassen seien, wird in dem vergleichenden Teil eingehender besprochen 

werden. 
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bekannten objektivischen Vokale, ö im Sing. und 2 im Plur., ein. Wahr- 
scheinlich sind wohl diese Vokale -ö und 2 die ursprünglichen objekti- 

vischen Suffixformen der 1. Pers. Sing e) welche sich hier, von den nach- 

folgenden Endungen geschützt, haben erhalten kónnen, wührend sie als 
Auslaut in das allgemeine, aber ursprünglich nur nominativische a ver- 
flacht worden sind. Zuletzt bemerke ich, dass hier die Suffixe der 2. Pers. 

Sing. Fem. niemals, sondern die mask. Formen für beide Geschlechter 
gebraucht werden, und dass ferner die Suffxe der 3. Pers. Sing. 

und Plur. die sonst vielfach durch den Artikel ersetzt werden [üsan ‚der 
Bruder‘ ‚sein, ihr, Bruder‘) hier in allgemeinem Gebrauch stehen, wie 

denn auch ihr schliessendes, sonst als Auslaut immer sehr schwaches -A 

sehr deutlich hervortritt. “Zur übersichtlichen Darstellung dieser be- 

sonders lehrreichen Formen lasse ich wieder einige von meinen diesbe- 
züglichen Paradigmenserien folgen: 

Singular. 

Mask. Fem. 

dne sán-u ich bin (ein) Bruder dne k"à-tu ich bin (eine) Schwester 

» sanok-u » » dein » » kvatok-tu » » deine » 

« sanoh-u » » sein (ihr) » » k"ütóh-tu » » seine(ihre) » 

» sdnokna-j-u »  » euer » » k“atokna-tu » » eure » 
» sdnohna-j-u » » ihr » » k“atohnä-tu » » ihre » 

barük sán-wa du bist (ein) Bruder batük k"á-twi du bist (eine) Schw. 
» — sanó-wa » » mein » »  K"üató-twi » » meine » 

»  sanóh-wa » » sein (ihr)» »  R"ütóh-lwi — » » seine (ihre)» 
»  sanón-wa » » unser » »  R"ülón-hwi »  » unsre » 
»  sánohná-wa » » ihr » »  krätöhna-twi » » ihre » 

barüh üsan-u er ist der Bruder batüh tuk“a-tu — sie ist die Schwester 
»  Ssanó-j-u » » mein » »  k'ütó-tu » » meine » 

»  sanók-w » » dein » » katok-tu » » deine » 

»  sanóh-u » » sein (ihr) » »  R'ütóh-lu — » » seine(ihre) » 

» sanon-u » » unser » »  RK"ütón-lu » » unsre » 

»  sdánükná-j-w » » euer » »  kuatökna-tu » » eure » 
» sanohna-j-u » » Ahr » » kuatohna-tu » » ihre » 

Plural. 

henen sanab-a wir sind Brüder henen k'a-ta wir sind Schw-n 

» sdánà-j-éka » » deine » »  R"üték-la » » deine » 
» sdna-j-eh-a » » seine(ihre)» »  kuäteh-ta »  » seine(ihre) » 

» saná-j-ekna-j-a! » » eure » » kuatekna-ta » » eure » 

» saná-j-&hná-j-a! » » ihre » »  k"átehná-ta » » ihre » 

! Das auslautende a kaun hier abfallen, wobei das j zu i vokalisirt wird. 
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barak sdnab-ana ihr seid Brüder batak k"ü-tana ihr seid Schw-n 

»  Sand:j-6-j-andl» » meine » »  kvate-tana » » meine » 

» — sanä-j-eh-ana » — »  seine(ihre)» » Avateh-tana — » »  seine(ihre)» 
»  Sanü-j-En-ana » — » unsre » »  kuaten-tana » » unsre » 

»  sanü-j-Chna-na» — » ihre » » krätehma-tana » » ihre » 

barah sanab-a* sie sind Brüder batah kva-ta sie sind Schw-n 

»  sánà-j-é-j-a! » » meine  » »  R"até-ta »  » meine » 

»  sánd-j-ék-a » » deine » »  R"üték-ta »  » deine » 

» sánà-j-éh-a » » seine(ihre)» »  R"atéh-ta »  » seine (ihre) » 

»  sánd-j-én-a » » unsre » »  R"ülén-ta »  » unsre » 

»  sana-j-chnä-j-a » » eure » » kvatekna-ta » » eure » 
»  gana-j-ehna-j-a » » ihre » » kvatéhna-ta »  » ihre » 

Vgl. noch folgende Beispiele: 

barah ôtaki sanaba sie sind (die) Briider des Mannes. 
batah otakit kata sie sind (die) Schwestern des Mannes. 
barük babówa du bist mein Vater. 
batük endetötwi, éndétohtwi du bist meine Mutter, seine (ihre) Mutter. 
barak baben-ana ihr seid unsre Väter. 
barak babehma-na vous êtes leurs pères. 

batak kratetana ihr seid meine Schwestern. 

tak"üla (od. ték"ata) tamen meine Schwestern essen. 

dne tehräta lit ich schlage meine Schwestern. 

113. Düra® ‚Oheim‘ (von väterlicher und mütterlicher Seite = arab. “amm und 

yal), Plur. dära (nach § 52, b), wirft vor allen Suffixen sein -a ab (vgl. § 110), also 

dära auch = ‚mein Oheim, meinen Oheim, meine Oheime‘. Die ‚Tante‘ heisst (nach 

§ 49) ebenfalls dära (aber auch, vielleicht nur dialektisch verschieden, déra wie Mux- 

ZINGER schreibt), und das Geschlecht wird nach bekannten Regeln durch das femin. # 

an diesem Worte selbst oder anderen Wörtern bezeichnet. Beispiele: otaki dura én- 

ton ea ‚der Oheim des Mannes kam hierher‘, ótakW dura énton eta ‚die Tarte des 
Mannes kam hierher‘, tötakati dura énton can ‚die Oheime der Frau kamen‘, tötakatıt 

dura énton éün ‚die Tanten der Frau kamen‘, dira éa ‚mein Oheim kam‘, dura can 

‚meine Oheime kamen‘, odüra [statt üdüra] éa ‚der (oder auch ‚sein, ihr‘) Oheim kam‘, ba- 

rak dürë-(j)-äna ‚ihr seid meine Onkel‘, barah dürcha ls sont ses oncles‘, «ne dé- 
rütóktu ‚ich bin deine Tante‘, dne deráta åta ‚ich schlug meine Tante‘, batik déra- 

tötwi ‚du bist meine Tante‘, batuh deratohna-tu ‚elle est leur tante‘ u. s. w. 

! Die beiden eufonischen j sind sehr schwach, besonders das letztere. 

2 Bei der Frage, wie heisst ‚Brüder‘, lautet die Antwort sehr oft sanaba ‚sie sind 

Brüder‘. Ebenso wird z. B. ‚meine Mutter‘ oft mit endetotu ‚es ist meine Mutter‘, übersetzt 

(vgl. Einl. S. 28). 

3 Das a ist ziemlich tief, so dass die Form duro bei MUNZINGER darin ihre Erklä- 

rung findet. 



Dre BiscHARI-SPRACHE. 95 

114. Inden vorangehenden $$ sind diejenigen Formen der Prono- 
minalsuffixe angegeben, welche an ein Substantiv im Nom. oder Obj. 
angehängt werden. Wenn nun das Substantiv im Genitiv stehen soll 
(wie z. B. um den Ausdruck ‚meines Bruders Haus‘ wiederzugeben), wird 

nicht, wie im Türkischen, erst das Suffix und dann die Kasusendung, 

sondern, wie im Arab., erst die regelmässige Genitivendung -i, Plur. -2, 

und dann die Suffixform angefügt. Aber welche soll man wählen? — die 
nominativische, durch a, Plur. a, oder die objektivische, durch o, Plur. e 

charakterisirt? Nach Analogie des Artikels, der vor einem Genitiv im- 
mer in der Objektivform erscheint, würde man die letztere vermuten. 

Allein hier tritt uns eine Erscheinung entgegen, die ein sehr bemerkens- 
wertes Zeugnis für die reiche flexivische Kraft der Sprache abgiebt. 
Die dem Genitiv angehängten Suffixe werden nämlich gewissermassen 
naeh der Zahl und dem Kasus des folgenden Nomen regens 
deklinirt, d. h. vor einem Nomin. Sing. treten die z-Formen, vor einem 
Nomin. Plur. die a-Formen, vor einem Akkus. Sing. die ö-Formen, und 

vor einem Akkus. Plur. die 2-Formen auf. Die 1. Pers. Sing. hält hier 

in allen Formen ihr a fest, da die objektivischen 0 und @ nur vor ei- 
nem angehängten Affıx erscheinen, wie denn auch der Artikel wie- 
der vor den Genitiv tritt. Ebenso sind hier die Suffixformen der 3. 
Pers. sehr selten, und werden durch den Artikel ersetzt. Ich führe die 

folgende Beispielserie, genau so wie ich sie gehört habe, mit dem be- 
deutungslosen Wechsel von 4 statt ö in dem vorangestellten Artikel auf: 

A. Der Genitiv steht im Singular. 

1l. Bei folgendem Nom. Sing. 

üsdnia. (tuk"átia)! gaw winu meines (meiner) Bruders (Schw.) Haus ist gross 

"asdniuk (tak“atiuk) » » deines [o Mann] » » 2 3. 3 

usaniuk[i] (tukvatiuk[i]) » » deines [o Frau] » » » » » 

[usdniuh, tak"átiuh] | : 
7 I M. » » seines (ihres) » » yo EX 
usani (tuk"ati) | 
Asániun. (tak"atiun) » » unsres » » >» » » 

üsdniuhna (tukrätiükna) — » » eures » » D. 5) 039 
E V. PORTE 
[usdmiuhna, tik atiuhna] | : Aree » » 319852. 8:5 
usani (tuk"ati) | 

! Hier könnte ebenso gut üsanija, tuk“atija, und auf dieselbe Weise in allen folgen- 

den Formen zwischen der Genitivendung i und dem Anlautsvokal der Suffixe ein j geschrie- 

ben werden, also z. B. üsdnijôk, tuk“atijan neben üsdniök, tuk“atian, oder auch üsdnjOk, tu- 

kuätjän. Da aber, bei dem Übergang von i zu dem folgenden Vokal, das j gewissermassen 

von selbst entsteht, kann es hier in der Schrift ausgelassen werden. 
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2. Bei folgendem Nom. Plur, 

usdnia (tuk"atia) gdwa wawina meines — B—s (Schwester) Häuser sind gross 
usaniak (tuk"atiak) » » deines » » » » » 
[ascniah, tak"átiah) hae: 
POUR LL UT. » » seines(ihres)» 
usan, (tuk"ati) ( ) I j s À 
asanian (tak"dtian) » » unsres » » » » » 
usdniakna (tuk“atiakna)  » » eures » » » » » 
[usdniahna, tükrätiähna] : 
z . BERN, » ihres » » » » » 
üsani (tuk"ati) 

3. Bei folgendem Akk. Sing. 

dne üsania (tuk"átia) mek adlib ha ich kaufte meines B—s (Schwester) Esel 
» dsdniok (tak"atiok) DRE» » » deines [o Mann] » » » 
» asániók[] (tuk"dtiók[]]) » oo»  » »  »  deines[o Frau] » » » 

[4sdnioh, tak"atioh] E : 2 
Dam W CAPAS EUN > » y» 2 seines (ihres) » » » 

usani (tük"ati) 

» üsänion (tük"ation) » » » » » unsres » » » 

» äsdniokna (tak"atiokna) »  » » » »  eures » » » 

[4sdmióhna, uq 
, JS. .. » » » » ihres » » » 
usani (tuk"ati) 

4. Bei folgendem Akk. Plur. 

dine usdnia (tuk"átia) gawa adälib ha ich kaufte meines B—s (Schwester) Hauser 

» usdniek (tuk"atiek) » » » » » deines » » » 

[üsanich, tak"atieh] : 
" . 4 — » » » » » seines » » » 

usani (tuk*äti) y 

» düsdnien (tak“atien) » » » »  » unsres » » » 

» üsaniekna (takratiekna » » D  » »  eures » » » 
SANTA auction n ugue: tuk“atichna| | à 5 x Ne 5 » » 

itsani. (tuk"ati) 

B. Der Genitiv steht im Plural. 

1. Bei folgendem Nom. Sing. 

esánüjéa. (ték"atéa) gan winu meiner Brüder (Schwestern) Haus ist gross 

esánajéuk (tekräteuk) >» » deiner [o Mann] » » D m w» 

esanajeukli] (tek"ateuk|u]) >» » deiner [o Frau] » » mo» qm 

[2sinajenh, ték"atéuh] f : 
7 4» Are » » seiner (ihrer) » » » » » 

esanaja (tek“ata) 
- , -— 4 - ge 

esanazeun (tek"ateun) » » unsrer » » » » » 

esanajeükna (tekrateukna) » » eurer » » » » » 

[esanajeithna, ték"ateuhna] : 
» » ihrer » » » » » 

esanaja (tek"äta) 
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2. bei folgendem Nom. Plur. 

esánajéa (ték"àtéa)! ydwa wareina meiner Brüder (Schwestern) Häuser sind gross 

esánajéak (ték"atéak) » » deiner » » » u» 

naja; ien | » » seiner (ihrer) » » » » » 
esanaja (tek"ata) | 

esánagéan (ték“atéan) » » unsrer » » » »  » 

esanajeakna (tekvateakna) » » eurer » » » y 5 

[ésanajéahna, tek"ateahna ] | 
2 Tu y » » ihrer » » » » » 
ésanaja (ték"ata) 

9. bei folgendem Akk. Sing. 

dine esanäajea (tek"ätea) gau ddlib ha ich kaufte meiner Brüder (S—n) Haus 

» Gsánüjéok (ték"atéok) y X $5 » » deiner [o Mann] » » » 

» ésanájeók[,] (tek"ateok|4]) » » » »e M5) deiner [o Frau] » » » 

[esdnajéoh, ték"atéoh | 
7 Y (n » » » » » seiner (ihrer) » » » 
esanaja (tek"ata) 

» ésänäjéon (ték"atéon) Denen » unsrer » » » 
» ésanäjéokna (tek"atéokna) » »  » »  » eurer » » » 

f[[esanajeóhna, tek"ateóhna ] | 
E VIE EM » » » » » ihrer » » » 
esanaja (tek"ata) 

4. bei folgendem Akk. Plur. 

áne esánajéa (ték"atéa) gawa adalib ha ich kaufte meiner Brüder (S—n) Häuser 

» esdnäjéek (ték"atéck) » » » >» » deiner » » » 

esdnajéeh, tek“ätech : 
L ie Tete J » » » » 155 seiner (ihrer) » » » 
esanaja (tek"ata) 

» esdnäjeen (ték"atéen) » » » » » unsrer » » » 

» ésanäjeékna (tekräteekna) » » » » » eurer » » » 

[ésanajechna, tek"áteéhna] 
" 25 pie » » » » » ihrer » » » 
esanaja (tekvata) 

115. Bei den Wörtern baba, énda, düra, welche vor den Pronominalsuffixen 

den Artikel nicht annehmen, tritt dieser zu dem folgenden Hauptwort hinzu, z. B. 

babiün ügau winu ‚das Haus unseres Vaters ist gross‘, dne düriokna okam ddlib ha 
‚ich kaufte das Kamel eures Oheims‘, öbabi mek (oder babiüh ümek) dáibu ‚der Esel 

seines Vaters ist gut‘, babian amak wäwina ‚die Esel unsres Vaters sind gross‘, ba- 

1 Hier könnte auch tektäte-j-a, 6sdna-j-é-j-a, mit einem zweiten eufonischen j, und 

ebenso in allen folgenden Formen zwischen der Genitivendung € und den folgenden Vokalen 

4, 0, &, €, ein j geschrieben werden; da es aber schwächer ist, als das erste im Mask. ein- 

geschobene j (bei einigen war sogar der Hiat ganz deutlich), und auch nach dem € im Plural 

das j fast ebenso leicht wie nach dem 7 im Singul. von selbst entsteht, wird es hier eben- 

falls ausgelassen (vgl. die Note auf S. 95). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. € 13 
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beakna égawa (statt agawa) dabanöba ‚die Häuser eurer Väter sind klein‘, dne babeokna 
ogau adlib ha ‚ich kaufte das Haus eurer Väter‘, harsh endeteen sanab réhta ‚du hast 

die Brüder unsrer Mütter gesehen‘. 

116. In den Beispielen der beiden vorstehenden $$ sind die den 
Genitiv regierenden Hauptwörter Maskulina, demzufolge die zwischen 
dem Nomen rectum und dem Pronominalsuffix stehenden Genitivendun- 
gen i und e lauten. Wenn das regierende Hauptwort ein Femin. ist, 

wird dies, wie schon oben ( § 69) dargestellt, durch ein dem vorange- 

henden Genitiv hinzugefügtes t bezeichnet, z: DB. osani mek ‚der Esel 

des Bruders‘ ösanit mek ‚die Eselin des Bruders‘, tok"ati (tok"atit) mek 
‚der Esel (die Eselin) der Schwester‘. Soll nun em Pronominalsuffix an 

den Genitiv angehängt werden, so hindert dies in keiner Weise jene 
eigentümliche Bezeichnung des Geschlechtes der Hauptwörter, sondern 
das fem. ¢ nimmt auch hier denselben Platz ein, d. h. im vorliegenden 

Falle, zwischen den Genitivendungen, 4, 2, und den Suffixen, z. B. üsa- 

nita mek ‚die Eselin meines Bruders‘; ték'atétüm mek ‚die Eselin unserer 

Schwester‘. Im letzteren Beispiele rühren die beiden ersten t von dem 
Geschlecht des Genitivs, das letzte vom Genus des Nomen regens her. 
Ein Schema aller Genitivformen in Verbindung mit den Pronominalsuf- 

fixen — wobei ich die seltenen Formen der 2. Pers. Sing. Fem. auf -ki 

ganz ausser Acht lasse, und noch emmal daran erinnere, dass die For- 
men der 3. Pers. Sing. und Plur. öfters durch den Artikel ersetzt wer- 
den — hat also folgendes Aussehen: 

A. Die singulare Genitivendung -i fem. -ti mit folgenden Possessivsuffixen - 

a) vor einem mask. Hauptwort b) vor einem femin. Hauptwort 

1. im Nom. Sing. 

Pers. Mask. Fem. Mask. Fem. 

Sing. 1. —/-a —ti-a —i-ta —ti-ta 

RE UR —ti-uk —i-tuk —t-tuk 

3. . —/-uh —ti-uh —i-tith —ti-tuh 

Plur. 1. -- i-ün —ti-in —i-tün —ti-tiin 

2. —i-ukna —ti-ukna —i-tukna —ti-tiikna 

3. —i-uhna —ti-uhna —i-lalna —ti-tuhna 

2 im Obj. Sing. 

Sing. 1. —-« —ti-a —i-ta —ti-ta 

2. —i-ok —ti-0k --i-tok —ti-tok 

2. —i-0h On —i-toh —ti-toh 

Plur. J. —ı-ön —ti-on —i-tón —ti-ton 

2. —i-Okna —ti-dkna —i-tokna —ti-tokna 

3. —i-ohna -—ti-ühna —7-tohna —ti-tohna 
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mask. Hauptwort b) vor einem femin. Hauptwort 

> 
5. im Nom. Plur. 

Pers. Mask. Few. Mask. Fem 

Sing. 1. --/-a = EG —i-ta —ti-ta 

DE —ti-ak —i-tak —ti-tak 

3. —7-ah —ti-ah —i-tih —ti-tah 

Plur. 1. —7-an —ti-an —1i-tàn —ti-tin 

9. —i-akna —ti-akna —i-takna —lt-takna 

9. —i-ahna —ti-ahna —i-talna —ti-tahna 

4. im Obj Plur 

Sing. l. —i-a —ti-a —i-ta — fi-ta 

2. —1ek —ti-ek —i-tek —ti-ték 

9. —ieh —ti-eh —4i-teh —4At-teh 

Plur. 1. —2-én — en —i-tén —ti-tén 

2. —i-ekna —ti-ekna —i-tékua —ti-téhna 

3. —j-chna —ti-ehna —1ji-tehna —ti-téhna 

B. Die plurale Genitivendung -e, fem. -te, mit folgenden Possessivsuffixen 

a) vor einem m 

Pers. Mask. 

Sing. 1. —c-a! 

2. —c-uk 

3. —e-uh 

Plur. 1. —e-àn 

2 e-ulna 

3. — e-uhna 

Sing. 1. —é-a 

2. —e-ok 

9. —é-oh 

Plur. 1. —eon 

2. ——e-okna 

os —e-ohna 

! Vgl. die Note auf 

ask. Hauptwort b) vor. einem femin. Hauptwort 

l. im Nom. Sing. 

Fem. Mask. Fem. 

—te-a —e-tu —te-ta 

—Lte-ak —é-tuh —te-tuh 

—-t- ii —é-tuh —te-tuh 

—-(e-it —e-tun —te-tun 

—1e-nkna — e-tukna — te-tukna 

—1e-uhna -—é-tuhna —té-tuhna 

2. im Obj. Sing. 

—1te-a —eé-ta —te-ta 

—1te-ok — e-tok —te-tok 

—té-oh —é-toh —te-töh 

—te-on —-e-ton -—te-ton 

—té-okna —e-tokna —te-töhna 

—te-Ohna —é-tohna —té-tohna 

Is Birk 
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a) vor einem mask. 

Pers. 

Sing. 

Plur. 

Sing. 

Plur. 

117. 

Mask. 

I era 

20 nl 

2 ea 

1. —e-an 

2. —ce-akna 

3. —e-ahna 

1. —-6-a 

2. —e-ek 

9. —e-eh 

1. —e-en 

2. —e-ekna 

3. —é-ehna 

Herman ALMKVIST, 

Hauptwort b) vor einem femin. Hauptwort 

3. im Nom. Plur, 

Fem. 

—teée-a 

—té-ak 

—te-ah 

—1e-an 

—té-akna 

—te-ahna 

Mask. 

e-ta 

e-tak 

e-tah 

—e-tan 

—e-takna 

— e-tahna 

4. im Obj. Plur. 

—te-a 

—te-ek 

—le-eh 

—te-en 

—te-ekna 

—1e-ehna 

8 —e-ta 

—é-ték 

—.e-teh 

— e-ten 

—Pe-tekna 

—é-tehna 

Fem. 

—te-ta 

— te-tak 

-- te-tah 

—te-tan 

—té-takna 

—te-tahna 

—te-ta 

— te-tek 

—té-téh 

—te-ten 

—té-tekna 

—té-tehna 

Um also die Begriffe ‚meines (deines etc.) Bruders‘ ‚meiner (deiner ete.) 

Schwester, Brüder, Schwestern‘ auszudrücken, setzt man im Singular den reinen No- 

minalstamm, san, kva, mit. den Artikelformen 0, 10 (womit häufig à, fà, ohne jeglichen 
Unterschied hinsichtlich der Bedeutung oder des Gebrauchs wechseln), je nach dem 

Geschlecht des Genitivs und dem Genus, Numerus und Kasus des regierenden Haupt- 

wortes vor eine der unter $ 116, A aufgeführten Endungen, und im Plural die resp. 

Pluralformen (hier såna, kva) mit den Artikelformen €, te, wofür sehr selten à, ta 
erscheinen, vor eine der Endungen unter B. Hierbei sind doch die vorher erwühnten 

Regeln von dem Abwerfen eines auslautenden -@ (s. $ 110), und der Einschaltung 
des j (vgl. $ 108, b nebst den Noten auf S. 95 und 97) zu beobachten. 

umekia niwa winu 
tomektiok dngul wawina 

temakteun gau hädalu 

ane tohatajtiok niwa dwik 

temaktetun sa daitu 

tekuatetak « w wawinta 

der Schwanz meines Esels ist gross. 

die Ohren deiner Eselin sind gross. 

das Zelt unsrer Eselinnen ist schwarz. 

das Fleisch unsrer Eselinnen ist gut. 

die Töchter deiner Schwestern sind gross. 

Beispiele: 

ich habe den Schwanz deiner Stute abgeschnitten. 

Ich kann nicht umhin, den Leser auf die eigentümliche Weise besonders aufmerksam 

zu machen, wie in diesen Beispielen, denen ich noch eine nicht unbedeutende Anzahl 

hinzufügen könnte, die ganze formale Seite der Hauptwörter naa, sa, ar: bestimmte 

Form, Geschlecht, Zahl und Kasus, nicht am Worte selbst, sondern an dem vorange- 

henden Genitiv und dessen Suffixe bezeichnet wird. 

118. Steht das regierende Hauptwort in einem obliquen Kasus (Gen. Abl. 

oder Dat.), so behalten die Pronominalsuffixe des Genitivs dieselben Formen bei, wie 

vor einem Hauptwort im Akk., d. h. gleichwie der Artikel vor einem Substantiv im 

Gen. Abl. oder Dat. immer in der Objektivform mit 0, Plur. e, erscheint, so 
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treten auch die einem Genitiv angehingten Pronominalsuffixe vor einem Hauptwort 

in denselben Kasus in ihren entsprechenden Objektivformen mit 6, Plur. e, auf, z. B. 

dne üsdnia ori mek ádlib ha ich habe den Esel des Sohnes meines Bruders gekauft. 

baruk üsaniton ortit mek réhta du hast die Eselin der Tochter unsres Bruders gesehen. 
tine tek“ätetekna árta jéfa(b) sa- ich küsste die Munde eurer Nichten. 

laman 

barüh babjok ógawi ehe er ist in dem Hause deines Vaters. 
baruk endetioh ögawi sur töhia du bist in dem Hause seiner (ihrer) Mutter gewesen. 
ine ekam babeekna egawäje dha ich nahm die Kamele aus den Häusern eurer Väter. 

119. Wir haben oben ($ 91) gesehen, dass, wenn ein Substantiv, 
“das im Genitiv stehen soll, durch ein nachfolgendes Adjektiv näher be- 
stimmt wird, die Genitivbezeichnung, sowie das schliessende t, wenn das 
Nomen regens fem. ist, nich, an das Substantiv, sondern an das mit -na 

erweiterte Adjektiv tritt, z. B. üsan iin dfreju ‚der grosse Bruder ist 
hässlich‘, ösan Gwinnajt or afritu ‚die Tochter des grossen Bruders ist 
hässlich‘. Der Sprachgebrauch verbleibt sich ganz gleich auch dann, wenn 
ein mit emem Pronominalsuffix versehener Genitiv noch durch ein nach- 
folgendes Adjektiv bestimmt wird. Das Substantiv selbst erhält keine 

Genitivendung, sondern das Suffix wird in der Objektivform an den 
Stamm angefügt, und der Begriff des Genitivs, wie eventuell das fem. 
Geschlecht des regierenden Hauptwortes, in erwähnter Weise bezeich- 
net, z. B. 

nsanok owinnaj Or dfriju der Knabe deines grossen Bruders ist schlecht. 
usana owinnajt mek dáitu die Eselin meines grossen Bruders ist gut. 

usanita mek tüwint afritu die grosse Eselin meines Bruders ist schlecht. 
Esdnäjékna ewawinnaja kam daibu das Kamel eurer grossen Brüder ist gut. 
esanajen ewawinnajet mak tawa- die grossen Eselinnen unsrer grossen Brüder 

wint daita sind gut. 

120. Neben den Pronominalsuffixen besitzt die Sprache auch 
selbständige Possessiven, welche ihrem Ursprunge nach nichts an- 
deres sind, als die Genitivformen der selbständigen persönlichen Pro- 
nomina. In der 1. Person lauten sie mit den bekannten Endungen: 
Sing. dni (für dne-i, vgl. S 71) ‚mein‘ (eig. ‚meiner‘), Plur. hene‘ ‚unser‘. 

Die Genitivformen der persönlichen Pronomina der 2. und 3. Person, 
welche aus dem Stamme bar, fem. bat (für bart) und den entsprechenden 

! Es kommt mir zweifelhaft vor, ob wir hene, wie heneb (aus henen, vgl. $ 101) 

oder vielleicht henne ans hénen-@ zu schreiben haben. Da indessen der erste Vokal kurz ist, 

so sind die beiden Formen beinahe gleichlautend, und der Einfachheit halber ziehe ich die 

erstere Form vor, um so mehr als MuNZINGER neben henen auch eine Form hene ‚wir‘ anführt. 
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Pronominalsuffixen zusammengesetzt sind, werden ganz in derselben 

Weise wie die oben besprochenen Genitivformen der mit Suffixen ver- 
sehenen Substantive gebildet, d. h. zuerst werden die Endungen, Sing. 

i, Plur. -2, und dann die Suffixe, hier immer in der Objektivform, ange- 
hängt. Es entstehen also folgende Formen: 

NUS + Singular. 

Mask. Fem. 

Sing. 1. ani (meiner) mein ani meine 

2. m. bariök (deiner) dein (o Mann)  barüol: deine (o Mann) 
f. batiok (deiner) dein (o Frau) batitok deine (o Frau) 

3. m. bariöh (seiner) sein baritoh seine 
f. batioh (ihrer) ihr batitoh ihre 

Plur hene unser hene unsre 

2. m. bareökna euer (o Männer) bäretokna . eure (o Männer) 
f. báteókna euer (o Frauen) batétokna eure (o Frauen) 

3. m. báreóhna |. ; baretöhna) . 

f. báteóhna | (beer E batetöhna | ihre 

Plural. 

Sing. 1. ani meine ani meine 

2. m. bariek deine (o Mann) barıtelk deine (o Mann) 

f  batiek deine (o Frau) batitel: (deine (o Frau) 
3. m. bdrieh seine bariteh seine 

f. bätieh ibre batıteh ihre 
Plur: hene unsre hene unsre 

2. m. bäreekna eure (o Männer) baretekna eure (o Männer) 

f. bateekna eure (o Frauen) batelökna eure (o Frauen) 
3. m. bareehna\ ihre baretehnal he 

f. báteéhna | batetéhna J 

121. Die oben aufgezeichneten Formen werden nun, zum Unter- 

schied von den Pronominalsuffixen, welche, wie wir gesehen haben, im 

allgemeinen unsre Possessiven vertreten, hauptsächlich nur in den zwei 

folgenden Fällen gebraucht: erstens, wenn das possessive Pronomen 

besonders hervorgehoben werden soll, wobei das folgende Substantiv 

immer den Artikel erhält, z. B. éndétük éta ‚deine Mutter kam‘, baritok 

tunda eta ‚deine Mutter kam (o Mann)‘; dne batetöhna tonda @uli ich 
schlug ihre (der Mädchen) Mutter‘; so namentlich in der 3. Person um 

einerseits das Genus und andererseits den Numerus zu unterscheiden, 

da beispielsweise /ndetah sowohl ‚seine‘ als ‚ihre Mutter‘, tända ‚la mère, 

sa mere (à lui, à elle), leur mere (à eux, à elles)! bedeuten kann, dage- 
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gen baritóh tünda „seine Mutter‘, batitoh tünda ‚sa mère à elle‘, báre- 
tohna tunda ‚leur mère A eux! u. s. w.; zweitens, wenn das Possessiv 
als Prädikat mit den Endungen des Verbum subst. verbunden wird, 
wie in den nachstehenden Paradigmen: 

Singular. 
Mask. Fem. 

ane barioku ich bin dein (o Mann) ane báritóktu! ich (Frau) bin dein (o Mann) 

» batioku » » » (o Frau) » batitoktu » » » » (o Frau) 

» bariohu » » sein » báritoóhtu » » » sein 

» bäatiohu 50 m$ iin » batitóhtu Do AD » ihr 

» bareöknaju » » euer (o Männer) » baretoknatu » on » euer (o Münner) 
» bateoknaju » » » (o Frauen) » bätetöknatu » » » » (o Frauen) 

» bareohnaju » — » ihr » baréohnátu » » » ihr 

» batedhnaju » » » » bäteöhnatu » » » D 

barük anibwa? du (Mann) bist mein batük anıtwi du (Frau) bist mein 
»  barióhwa » » » sein »  bárióhtwi » » » sein 

»  batiohwa » » » ihr » batitohtwi — » » » ihr 

»  henébwa » » » unser » henétwi » » » unser 

»  baréohnáwa » » » ihr » barétohnatwi » » » ihr 

» batedhnawa » » » » » bätetöhmatwi » » » 

barüh anıbu® er ist mein batuh anitu sie ist mein 

»  barioku » » dein (o Mann) »  báritóktu » » dein (o Mann) 

! Der Leser, der noch nicht in den Geist der Sprache eingedrungen ist, würde hier 

wahrscheinlieh, statt báritóktu, barióktu erwartet haben, da bdri als eine mask. Form wohl 

ein mask. Suffix annehmen sollte, und die weibliche Endung -tu das Geschlecht des Sub- 

jekts «ne genügend bezeichnet. Allein, wiewohl es wahr ist, dass die femin. Suffixe -tuk, 

-tök etc. an ein femin. Substantiv im Nomin. oder Obj. angefügt werden müssen, wie .z. B, 

éndetuk, endetök ‚deine Mutter‘, so gehört es ja doch zu den charakteristischen Eigentüm- 

lichkeiten des Bedawie, dass bei einem Genitiv, wie hier das wort dari, das Suffix sich 

nicht nach dem Geschlecht des Genitivs, sondern nach dem des folgenden Hauptwortes, das 

hier durch jene Endung -tw vertreten ist, richten muss, Die im Texte stehenden Paradig- 

men, die mir alle von meinen Lehrern, nach den arabischen Sätzen dna beta ak, ana beta hu, 

énte betai ete., vorgesprochen worden sind, geben übrigens ein sprechendes Bild von dem 

reichen Geschlechtsleben der besonders in diesem Punkte so fein entwickelten Sprache. 

2 Oder antwa (nach $ 38) wie im Plur. henéwa neben henebwa. Man beachte übri- 

gens, dass trotz der in der vorangehenden Note berührten geschlechtlichen Entwickelung der 

Sprache, die Formen der ersten Person immer geschlechtslos sind, so dass es stets barük 

anibwa, barüh anibu, batuk anitu etc. heisst, gleichviel ob der Sprechende ein Mann oder 

eine Frau ist. 

3 Es scheint, als ob man aus diesem Beispiele wie aus dem pluralen henebu folgern 

könnte, dass das à zu der Endung gehört, und nicht zu der voraufgehenden Pronominalform, 
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Mask. Fem. 

barüh henebu er ist unser bätah henetu sie ist unser 

»  bareöknaju » » euer (o Mänuer) »  baretöknäatu » » euer (o Frauen) 

e t c. wie in die mr e ra t CE Person S; i es 

Plural. 

hénen bariéka wir sind dein (o Mann) hénen baritekta wir (Frauen) sind dein 

»  bütiéka SUN» » (o Frau) »  báütitékta » > in i 

»  barieha »  » sein »  báritéhta » » » sein 

»  bätieha »  » ihr »  bátitéhta » » » ihr 
»  barécknüja » » euer (o Männer) »  baréteknáta » » » euer 

» bateéknaja » » » (o Frauen) »  bütéteknáta — » » » 0» 
»  baréehnája » » ihr »  barétehnáta » » » ihr 
» batéchnája » » 0» » bätetehnata » » » » 

barak anibana ihr seid mein batak dnitana ihr (Frauen) seid mein 

» * bariehana »  » sein »  baritéhtana » » » sein 

»  batichana »  » ihr (der Frau) »  bütitehtana » » » ihr 

»  hénebana »  » unser » hénétana » » » unser 

» bareehna-na! » » ihr (der Mànner) »  baretéhnütána » » » ihr 

» batéehnàá-na! » » » (der Frauen) » bätetehnätana » » » » 

barah anıba sie sind mein | batah anita sie (die Frauen) sind mein 

»  bariéka »  » dein » baritekta » » o » dein 

»  henéba »  » unser » henéta » » oo» » unser 

»  baréeknája » — » euer » baréteknáta » » oo» » euer 

Gh Gb wie in der ersten Penn SO Blauer: 

123. MunziNGER führt die im vorstehenden $ besprochenen Pronominalformen 

folgendermassen an: 

Substantivisches possessives Pronomen. 

Sing. Plur. 

1. Pers. anibu, der Meinige, fem. anitu. henebu, der Unsere, fem. henetu. 

2. » beriok, der Deinige, fem. betjok. bereok, der Eurige, fem. beteok. - 

DD berio, der Seinige, fem. betjo. bereoh, der Ihrige, fem. beteoh. 

der hier ein Genitiv ist (vgl. $ 112). Entscheidend ist jedoch dieser Fall nicht. Es wäre 

nämlich leicht denkbar, dass «ni und héné ursprünglich Adjektive sind, wie auch im Indo- 

europäischen die Genitivendungen vielfach mit adjektivischen Ableitungssuffixen zusammen- 

zufallen scheinen, und, wenn dem so wäre, dann müssten jene Adjektive hier wie überall die 

Objektivform auf - annehmen. So heisst es auch in den übrigen Personen baruk anıbwa, ba- 

räk dnibana, etc. ja sogar in der ersten Person dne antbu ‚ich bin mein‘ = ‚ich bin mein 

eigener Herr‘, arab. dna beta i. 

! Zusammengezogen aus baréehnd-ana, bateehna-ana (vgl. $ 112). 
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Aus den obigen Paradigmen ersieht man die wahre Bedeutung der Formen anibu, 

anitu, henebu, henetu, und dass sie durchaus nicht mit den übrigen beriok, betjok etc. 
parallel sind. Die Übersetzung »der Deinige, Seinige etc.», stimmt dagegen sehr gut 
mit meinen Angaben über den Gebrauch der in Rede stehenden Formen überein. 

Noch mehr substantivisch werden sie durch Hinzufügung des Wortes na f. ‚Sache‘, 
z. B. tina baritoktu ‚ist diese Sache dein” lau, tina anitu ‚nein, die Sache ist mein‘, 
baritök-na hija-heb ,gieb mir den deinigen‘ (od. ‚die deinige*), dne baritöh-na réhan 
ich habe den seinigen (die seinige) gesehen‘. 

123. Der Dativ der Pronomina personalia wird, nach Analogie 

der Dativform der Nennwörter, durch die Anhängung des Dativaffixes 
-da an die in $ 120 aufgeführten selbständigen Genitivformen gebildet, 
also: 

Singular. Plural. 

Pers. 1. anida für mich heneda für uns 

» 2. m. bariöokda' » dich (Mann) bareöknada » euch (Männer) 
f. batiokda » dich (Frau) batéoknáda » euch (Frauen) 

» 8. m. barióhda! » ihn baréóhnáda » sie 

f. bütióhda » sie batédhnadu =» sie 

Beispiele: dne tomadám berjokda cha ‚ich nahm das Bett für dich‘, barak 

temaddma henéda téhajan ‚ihr nahmet die Betten für uns‘. 

124 Der Dativ der possessiven Pronominalsuffixe, oder richtiger 

gesagt, der Substantive, die mit denselben verbunden sind, wird in ganz 

analoger Weise gebildet. Das Substantiv mit seinem Suffix nimmt die- 
selbe Form an, die es als Genitiv vor einem folgenden Objektiv im 
Sing. (nach $ 116, A 2, B 2) erhalten müsste, und das Affix -da wird 

angehängt, nur geht das -a der 1. Pers. Sing. hier, wie überhaupt vor 
jedem Zusatz (vgl. S 106), in ö über, also: 

Singular. 

Mask. Fem. 

usanioda fiir meinen Bruder tok“atioda fiir meine Schwester 

usaniokda » deinen » tok“atiokda » deine » 

path dail) » seinen (ihren) » [tokvatiohda}| seine (ihre) » 
osanida | tók"atida 

usanionda » unsren » tok"átiónda » unsre » 

usdnioknada » euren » tok"atioknáda » eure » 

[usdniohnáda]| — Siren 2 [tok"átiohnáda]| _ Se : 
osanida | tók"atida | 

1 Oder der gewöhnlichen schmelleren Aussprache etwas näher kommend: berjökda, 

berjohda. Auch kann das schliessende -a abfallen, vgl. $ 21, a. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 14 
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Plural. 

Mask. Fem. 

esanájeóda für meine Brüder tek"áteóda für meine Schwestern 

esanájeókda » deine » tek"áteókda » deine » 

[esanajeöhda || deis pe [tek*ateohda || nn 

esánajeda | tek"atéda 

ésanajeonda » unsre » tek“ateonda » unsre » 

ésanajeoknada » eure » tek"ateoknáda » eure » 

[&sandjeohnáda || Pit 4 [tehnateohnada)| TE 1 
esánajéda | ték"atéda | 

Beispiele: ‚barük tömektioda tibn téhaja ‚hast du Heu für meine Eselin 

genommen?‘ dne üsanjokda (od. asanjogd nach $$ 21, a und 36) ddi ‚ich 

habe [es] um deines Bruders willen gethan‘. Wie schon oben erwähnt 

worden ist, steht jedoch oft der Objektiv im Bedawie dem deutschen 

Dativ entsprechend, z. B. 

barék ásana kak téna was (eig. wie) hast du meinem Bruder gesagt? 

dne ógawók dheru ich ging zu dem Hause deines Bruders. 

dne üsanók mek dhe ich gab deinem Bruder einen Esel. 

áne ótam babon hit ich gebe unsrem Vater das Essen. 

barük baba téktiba du sehriebst an meinen Vater. 

barük towarak babioda téktiba du schriebst den Brief für meinen Vater. 

125. Der Ablativ der persönlichen Pronomina ist in der ersten 

Person dem Genitiv gleich, also dni ‚von mir‘, héné ‚von uns‘, wird aber 

in der 2. und 3. Person ganz anders gebildet. Aus der obigen Darstel- 

lung der verschiedenen Kasusformen jener Pronomina geht hervor, dass 

barük, batük, barüh, batüh ganz wie ale anderen mit Pronominalsuffixen 

versehenen Substantive deklinirt werden. Die Ablativform derselben 

wird nun so gebildet, dass zwischen den Nominalstamm und die Suffixe, 

das Mittelsuffix -;s-, Plur. -2s-, Fem. -t2s-, -tés-, eingeschoben wird, oder, 

wie man vielleicht richtiger abteilend sagen könnte: nach der gewöhn- 

lichen Ablativendung des Substantivs, Sing. -i, Plur. e, Fem. -ti, -te, wird 

das Suffix, immer in der Objektivform auf o, mit einem vorgesetzten s 

angehängt (vgl. jedoch 8 130). Die mit den Pronominalsuffixen verbun- 

denen Ablativendungen des Substantivs lauten demnach, wie folgt: 

Sing. Plur. 

Pers. Mask. Fem. : Mask. Fem. 

Sing. l. -isa von meinem -tisa von meiner -05@ -tesa von meinen 

2. -isok » deinem -tisok » deiner -es0k -tésok » deinen 

3. -isoh » seinem -tisoh » seiner -esöh -tesöoh » seinen 
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Sing. Plur. 

Pers. Mask. Fem. Mask. Fem. 

plur. 1. -250n von unsrem -lison von unsrer -650n -teson von unsren 

2. -isokna » eurem -lisokna » eurer -esokna -tesokna » euren 

3. -isöhna » ihrem -tisohna » ihrer -esöhma -tesöhna » ihren 

Beispiele: dne usantsa dha ‚ich habe [es] von meinem Bruder erhalten‘, 
tok'ütisoók ‚von deiner Schwester‘, barük egawesa téhaja ‚du hast [es] aus 
meinen Häusern genommen‘. So müssen denn auch die Ablativformen 

der persönlichen Pronomina der 2. und 3. Person lauten: barisok ‚von 

dir (o Mann)‘, batisok ‚von dir (o Frau)‘, barisoh ‚von ihm* ete. (s. § 128). 

126. Alle übrigen im Deutschen durch Präpositionen zu bezeich- 

nenden Verhältnisse der mit Pronominalsuffixen verbundenen Nennwór- 
ter, werden, ebenso bei den einfachen Substantiven, durch Postpositio- 
nen mit vorhergehendem Genitiv ausgedrückt. Die hier in Betracht 

kommenden Genitivformen sind natürlich, wie bei dem Dativ und Abla- 

tiv, nur diejenigen, welche (nach $ 116) vor einem Hauptworte im Obj. 
Sing. erscheinen müssen. In der 1. Pers. Sing. verbleibt hier, wie im 
Ablativ, immer das -a, weil keine so nahe Anschliessung der Postposi- 
tion eintritt, wie es bei dem Dativaffix -da der Fall ist, z. B. tömektia 

éri ‚hinter meiner Eselin‘, babjak hidai ‚neben deinem Vater‘, tek"ateokna 

geb ‚bei euren Schwestern‘. 

127%. Bei den persönlichen Pronomina sind hier zweierlei Formen- 

bildungen im Gebrauch: entweder tritt die Postposition als selbständiger 

Nominalstamm vor die betreffenden Suffixe im Objektiv, oder sie wird 

den in $ 120 erwähnten selbständigen Genitivformen nachgestellt, z. B. 

geba oder áni-geb bei mir 
gébok » bariók-geb » dir (o Mann) 
gébok[i] » batiok-geb » dir (o Frau) 

AUN barioh-gé ihm geh > Be 
: |batioh-geb » ihr 

gebon » hene-geb » uns 

ee {baréokna-geb » euch (o Männer) 
gebokna » Eu je ; 

3 \Dateökna-yeb » euch (o Frauen) 

2 baréóhna-géb  » ihnen (den Männern) 
) 1 ) ENT pe 

Web bateohna-geb » » (den Frauen) 

Die in der ersten Reihe aufgeführten Formen sind die allgemeineren, 

wührend die der zweiten Reihe nur gelegentlich wegen eines besonderen 



108 HERMAN ALMKVIST, 

Nachdruckes oder aus irgend einem anderen Grunde vorzukommen schei- 
nen. So heisst es mit der Postposition deh ‚zu‘, déha (oder kontrahirt 
da) ‚zu mir‘, déhok ‚zu dirt déhón ‚zu uns‘, ete. neben ani-deh, bariok-deh. 

128. Den in $ 125 erwähnten selbständigen Ablativformen der persönlichen 
Pronomina entsprechen auch folgende präpositionalen Formen, die ich vergleichungs- 
halber neben jenen aufstelle. 

Sing. 1. dnt hósa von mir 

2. m. bartsok hosok » dir (o Mann) 

f. batisok hósok[i] » » (o Frau) 

3. m. barisoh | rö 3l | » ihm 
Be hosoh - 

f.  bütusoh | J » ihr 

liye, iL, héné hoson » uns 

9. m. bdrésokna (ees. 
ne hosokna » euch 

f.  batesokna | 

3. m. bdrésdhna es 3 
MET | ̂ osohna » ihnen 

f.  baütesohna 

Es liegt hier nahe zu vermuten, dass das zwischen den Ablativendungen und den 
Suffixen auftretende s, welches wir noch weiter antreffen werden, mit der Postposition 

hös ‚von‘ ‚aus‘ (engl. ,from*) wurzelhaft verwandt ist. Neben den einfachen ds; und 

héné in der ersten Person kommen auch zusammengesetzte, den übrigen ganz analog 
gebildete Formen vor, nur dass hier bemerkenswerter Weise das b gegen m umge- 

tauscht wird, als: marisa ‚von mir‘, marésóm ‚von uns‘. 

129. Statt der in den vorhergehenden Paragrafen aufgeführten Formen der 3. 
Pers. géboh, geböhna; hösöh, hösöhma und dgl. boten mir meine Gewährsmänner immer 
zuerst die Formen gébi, hósi, obwohl sie die anderen Formen stets als richtig und 

völlig verständlich anerkannten. Es verhält sich nämlich so, dass hier, wie sonst, die 
Suffixe der 3. Pers. nicht sehr gebräuchlich sind, sondern von anderen Formen 

ersetzt werden. Gébi, hösi, suri u. del. sind alle ursprünglich Ablative von Nominal- 
stämmen in der Bedeutung des Verharrens, und werden teils als Adverbia, teils als 

Postpositionen gebraucht. Das schliessende ; wird meistens abgeworfen, manchmal 
jedoch, namentlich wenn die Form, wie in dem hier in Rede stehenden Falle, die mit 
einem Suffix der 3. Pers. verbundene vertritt, deutlich ausgesprochen, wührend es im 

Inlaut, d. h. vor den Pronominalsuffixen, wegfallen muss, z. D. hosi hama ‚donnez-en‘, 
vulgärarab. hat minoh. 

130. Neben der Postposition hös ‚von (from), giebt es eine andere augen- 

scheinlich wurzelverwandte Form hai ‚von (of) z. B. höja, hojok, hójón etc. Beson- 
ders ist zu merken, dass, wenn die Postposition Aída? ‚neben‘ vor die Pronominalsuf- 

fixe zu stehen kommt, dasselbe s, welches wir in bari-s-ok, bari-s-on kennen gelernt 

haben, dazwischentritt, also hidaisa ‚neben mir‘, hidaisök ‚neben dir‘ etc. Vielleicht 

ist in allen diesen Formen -is (und dann auch -s in hös) ein ursprüngliches Abla- 
tivaffix, wie denn auch - in Ao; als die urspr. Genitivendung betrachtet werden kann. 
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131. Wie bei der Komparation der verglichene Gegenstand durch 

das dem Substantiv angehängte Affix -ka bezeichnet wird, so geschieht 
dies auch, wenn das Substantiv schon mit einem Pronominalsuffix verbun- 

den ist. Das im Ablativ stehende Substantiv nimmt hier, wie immer in 

dergleichen Fällen, dieselbe Suffixform an, wie der gleichlautende Geni- 
tiv (nach $ 116) vor einem Hauptwort im Obj. Sing., also -iök, -iön, 
-2ön, -êtok ete., z. B. dne babiokka winkabu ‚ich bin grösser als dein Va- 
ter‘, batah ték"atétohnd-ka daita ,eles sont plus jolies que leurs soeurs‘. 

132. Wenn der verglichene Gegenstand ein persónliches Prono- 
men ist, so wird gewöhnlich das betreffende Pronominalsuffix dem mit 
-ka erweiterten Adjektivstamme angehängt, beziehentlich zwischen die- 
sen und die Endung des Verbum subst. gesetzt, z. B. 

áne  winkä-j-oku‘ ich bin grösser als du 
» winkabu? » » » DIET (sie) 

» winka-j-Okna-j-u » » » » ihr 

barük winka-j-owa® du bist grösser als ich 
» winkabwa D> » » er (sie) 

hénen wawinka-j-ekna-j-@ wir sind grösser als ihr 

barak wawinka-j-ana* ihr (Männer) seid grösser als ich 

» wäwinkajenana » » » » » wir 
batak wawinkatetana » (Frauen) » » » ich 

» wawinkatentan » » » » » uns 

batah wäwinkäteta sie (die Frauen) sind » » ich 
»  wäwinkäténta 5 à » » » » uns 
» wawinkateknata » 5 » » » » ihr 

barüh déskajóju er ist kleiner als ich. 
batuh afrıkatötu sie ist schlechter als ich. 
hénen dkrakajeknaja wir sind stärker als ihr. 

! Das eufonische j ist hier wie sonst oft ziemlich schwach. 

vn Statt des wenig gebräuchlichen winkäjöhu. 

3 Bezüglich des 0 als Suffix der 1. Pers. Sing. vgl. $ 112. 

4 Hier hätte man, in Übereinstimmung mit $ 112 und mit den folgenden Formen, 

wawinkajenana ete., wawinkajé-j-ana erwarten sollen, welche Form mir auch richtiger er- 

scheint. Indess lässt sich wohl die Form im Texte so erklären, dass das Suffix der 1. Pers. 

hier nicht nach $ 112 in € übergegangen, sondern das gewöhnliche -a mit dem Anfangs- 

vokal der Endung -äna nach $ 30, b in 4 zusammengezogen ist. Übrigens fällt in dieser 

Endung -Ana das schliessende a häufig weg, wie man auch in dem unmittelbar darauf fol- 

genden Beispiel wawinkaténtan statt -tana findet. 
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Statt dieser Suffixe werden auch oft, namentlich in der 3. Person, die 

selbständigen Ablativformen der persönlichen Pronomina verwendet, 
z. B. dne batisokka gimadkabu ‚ich bin länger als du (Frau)‘, batik antka 
debalökatwi ‚du (Frau) bist kleiner als ich‘. Bei diesen Pronominalfor- 
men kann jedoch, wie bei dem Substantiv, das -ka fehlen, z. B. hénen 
barisoh méskinkäba ‚wir sind ärmer als er‘. Andrerseits, wenn das Prädi- 

kat ein Verb (mit komparativer Bedeutung) ist und also das Affıx -ka 
nicht annehmen kann, darf dieses bei der selbständigen Pronominalform 
nicht fehlen, oder es wird statt derselben das entsprechende Suffix an 

die Verbalform angehängt, z. D. hénen barisoknaka néhajes oder hénen 
nehdjesökna ‚wir sind besser als ihr‘. 

2. Zu Verbalstämmen. 

133. Diejenigen Suffixe, welche, einem Verbalstamm angehängt, 

die persönlichen Pronomina als Objekt, in der Regel mit akkusativischer. 
zuweilen auch mit dativischer Bedeutung, bezeichnen, stehen im Bedawie, 

wie im Semitischen, der Form nach den in den vorangehenden $$ be- 
sprochenen possessiven Suffixen, und zwar besonders den objektivischen 
Formen derselben sehr nahe. In der 2. und 3. Person, und im Plural 

der ersten, tritt vor den bekannten Formen ein anlautendes h als Merk- 

mal der verbalen Suffixe auf, und die Form der 1. Pers. Sing. hat zwar 

dasselbe Merkmal, geht aber nicht auf das entsprechende nominale Suffix 
-a (resp. -0, -2), sondern auf eine selbständige Objektivform zurück. Die 
verbalen Pronominalsuffixe sind nämlich folgende: 

Sing. Plur. 

Pers. 1. -heb -hön 

» 2. m. -hok - 
t [Aoki] -hokna 

3 8b -höh, -oh, -h -höhna, -ohna 

Beispiele: séni-heb ,warte auf mich!‘ dni dsni-hok ‚ich wartete auf dich‘, 

dne ülit-hókna ‚ich schlage euch‘, barüh dsbib-hön ‚er hat uns gesehen‘. 
(Weitere Beispiele findet man in $ 333). Die ursprüngliche Identität der 
soeben erwähnten Formen mit den possessiven Suffixen (die 1. Pers. 

Sing. ausgenommen) ist um so mehr unverkennbar, als das charakteri- 
stische 4 der verbalen Formen zuweilen, namentlich häufig in der 3. 
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Person, ausfällt. Schwieriger ist es zu sagen, wie man den ebenfalls 
unverkennbaren Zusammenhang zwischen dem Suffix -heb und der ent- 
sprechenden selbständigen Form dneb am richtigsten aufzufassen hat. Es 
scheint mir ein wenig gesucht anzunehmen, dass dneb erst zu -2b abge- 
kürzt, und dann das charakteristische h hinzugefügt worden sei, allein, 
wenn dem nicht so ist, so bleibt wohl nichts anderes übrig, als die bei- 
den Formen auf das Suffix -e (urspr. -a) zurückzuführen, von welchem 
dne ‚ich‘, ebensowie die semitischen Verwandten desselben, durch Anfü- 
gung an den demonstrativen Stamm an entstanden ist. 

134. Munzinger führt seine nominalen (d. h. possessiven) Suffixe (s. $ 107) 
auch, und zwar zuerst, als verbale Suffixe »für den Accusativ» auf. »Für den Da- 
tiv» giebt er dagegen folgende Formen an: 

Sing. Plur. 

Pers. 1. hed, für mich, mir hon, für uns, uns 

» 2. hok, für dich, dir hokna, für euch, euch 

» 3. hos, für ihn, ihm, ihr hosna, für sie, ihnen 

Wie man sieht, sind die Formen der 1. und. 2. Person mit meinen verbalen Prono- 

minalsuffixen identisch. MuNzZINGER räumt ihnen aber nur dativische Bedeutung ein 

(vgl. doch das Beispiel unten), während sie mir, wie alle anderen Objektivformen, 

weit häufiger als Akkusative, denn als Dative vorgekommen sind. Von den Formen 

hos und hosna habe ich keine Spur gefunden, ebensowenig wurden sie von meinen 
Gewührsmünnern verstanden. Wahrscheinlich sind sie nur bei den Beni Amr (vgl. 

Einleit. s. 29) oder einigen anderen südlicheren Stämmen gebräuchlich, MUNZINGER 
führt nur ein Beispiel an: »tidi hos, sie sagte ihr», und fügt hinzu: »diese Form drückt 

.oft auch den Accusativ aus». Dass MUNZINGER die possessiven Suffixe auch als Ak- 

kusative aufgeführt hat, ist aus dem oben erwähnten Wegfall des charakteristischen h 

der verbalen Suffixe leicht erklärlich, nur glaube ich, dass seine Form der 1. Pers. 

Sing. o niemals ‚mich‘ sondern nur ‚mein (meine, meinen)‘ bedeuten kann. 

135. Die Formen der 3. Person sind, wie die entsprechenden nominalen 

Suffixe, weniger gebräuchlich, und die pronominalen Objekte ‚ihn, sie [es]! werden 

meistens nicht besonders ausgedrückt, z. B. ütak éanhob dita ‚als der Mann kam, 
schlug ich [ihn |, tóor étanhob dne salaman ‚als das Mädchen kam, grüsste ich [sie]. 

Wenn sie vorkommen, schwankt die Aussprache zwischen -höh, -hö, -dh, z. B. naka- 

höfh) ehe ‚wie viel davon giebt es‘, todsta hijoh ,gieb ihm das Geld‘, dstet hinoh ,ge- 
bet ihm Geld‘. — Von den Veränderungen, welche die Verbalformen vor den Suf- 
fixen erleiden, wird im Folgenden an betreffender Stelle die Rede sein. 
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Il. Reflexives Pronomen. 

136. Als solches erscheint in Verbindung mit den Pronominalsuf- 

fixen das Wort ebije (ébie, ebi?), dessen Form mir jedoch nicht klar ge- 

worden ist. Ich gebe zunächst die wenigen hierauf bezüglichen Bei- 

spiele, die ich besitze: dne «lit ébije ‚ich schlage mich selbst‘, baruk teulia 

ébijek ‚du schlugst dich selbst‘, baruh ébije ‚er selbst, dne ögau ebijeoda 
dkri ‚ich mietete das Haus für mich selbst‘, barük ogau ebijeogda tékria 
‚du hast das Haus für dich selbst gemietet. Auch Munzinger hat das 

Wort nur als Objekt folgendermassen angeführt: 

Singular. 

1. Pers... aneb ebije, ich . . . mich selbst. 

yD berok ebije, fem. betok ebijek, du . . . dich selbst. 

oy DD) bero ebije, fem. beto ebije, er (sie) . . . sich selbst. 

Plural. 

le henen ebijen, wir... uns selbst. 

200: berak ebiekna, fem. betak ebiékna, ihr . . . euch selbst. 
3 à bera ebiéna, tem. beta ebiéna, sie... sich selbst. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das hier in Rede stehende Wort ein 
Nominalstamm bi, im Plural bia, bija, oder bie, bije (nach $ 25), viel- 

leicht mit bu) ‚Glied‘ verwandt, und von ähnlicher Bedeutung. Mit den 

Pronominalsuffixen muss es dann lauten: ébija, ébije ‚mein ?* ‚mich selbst‘, 
ébijek ‚dein ?, ‚dich selbst‘, ébije (statt ?bijeh) ‚das ?* ‚ihn (sie) selbst‘ etc. 

Aber auffallend ist dann der Gebrauch der singularen Suffixe -d-da 
und -ok-da (statt -é-da, -&k-da) in den beiden letzten oben angeführten 

Beispielen. 

III. Demonstrative Pronomina. 

137. Wie die meisten entwickelteren Sprachen unterscheidet auch 

das Bedawie zwischen der näheren und der ferneren Hinweisung, und 
bezeichnet die erstere durch das Pronomen an, f. tun, die letztere durch 

ben, f. bet. Die Deklination des Stammes an ist der des Artikels ganz 

analog, da dieser wohl nur eine abgeschliffene Form jenes ist; der Stamm 
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ben wird dagegen, unter Annahme eines neuen aber wahrscheinlich wur- 
zelverwandten Stammes im Plural, mehr nach Analogie der Nennwörter 

abgewandelt. Die Formen lauten im Nom. und Obj., wie folgt: 

I) wz, dieser 2) ben, jener 

Mask. Fem. Mask. Fem. 

Sing. Nom. un dieser tün diese ben jene bet jene 
» Obj. ön diesen ton» beb jenen bet » 

Plur. Nom.  än diese tan » balin jene balit » 
» Obj. én diese ten » baltb - jene balit » 

Diese Formen werden ebensowohl substantivisch als adjektivisch ge- 
braucht, und im letzteren Falle stehen sie immer nach dem mit dem 

Artikel versehenen Substantiv, z. B. ütak ün énton éa ‚dieser Mann kam 

hierher‘, toor tian énton éta ‚dieses Mädchen kam hierher‘, än éan ,ceux-ci 
sont venus‘, ända an gigjan ‚diese Leute gingen‘, dne tóür ton véhan ‚ich 
sah dieses Mädchen‘, barük énda en tedära ‚du hast diese Leute getö- 
tet‘, dne ten ddär jai tué celles-ci‘, töor bet daitu ‚jenes Mädchen ist 
hübsch‘, ända balina tåmjän ‚jene Leute haben gegessen‘, dne ötak beh 
réhan ‚ich sah jenen Mann‘, dne tema balit aréane ‚ich liebe jene Frauen‘, 
tama balit afrita ‚jene Frauen sind hässlich‘, baruh éar balıb étw ‚er hat 
jene Knaben geschlagen‘, (me ónu ‚ich bin dieser‘. 

MUNZINGER werden die demonstrativen Pronomina in folgender 158. Bei 
Weise dargestellt: 

Singular, 

Dieser, fem. ton’tu, Diese. Substantivische: m. ou, 

m. benu, bebu, Jener, » etu, Jene. 

Adjectivische: m. on, dieser, » ton, diese. 

£ m. ben, jener » bet, jene. 

Plural. 

Substantivische: m. end, Diese, fem. tenta, Diese. 

m. belina, Jene, » belita, Jene. 

Adjectivische: m. énn, diese, » ténn, diese. 

m. belin, jene, » belit, jene. 

- Wie man hieraus leicht ersehen kann, sind die als besondere substantivische Formen 

aufgeführten onu, benu, ema etc. nichts anderes als die adjektivischen Formen in Ver- 
bindung mit den bekannten Endungen des Verbum subst. nur muss es dann baliba 

‚sind jene‘ und nicht balina heissen, wie schon Munzinger selbst neben benw das 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 15 
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richtigere bebu gestellt hat. — Das Zeichen ^ und die doppelte Konsonanz in énn und 
ténn sind ganz überflüssig, wenn sie eine von ben verschiedene Aussprache bezeich- 
nen sollen. 

139. Die obliquen Kasus (Gen., Abl., Dat.) der beiden demonstra- 

tiven Pronomina werden, sowohl bei substantivischer als bei adjektivi- 
scher Stellung, ganz wie dieselben Kasus des nachgestellten bestimmten 
Adjektivs gebildet (vgl. $ 91): zuerst wird an die Objektivform des 
Pronomens die Postposition -na, und daran die bekannten Kasusendun- 
gen angesetzt, wobei, wie sonst immer, die Genitiv- und Ablativendung 

-i mit dem vorhergehenden a einen Diftong ai (oder aj) bilden, ausge- 
nommen im Dativ, wo das i gedehnt und abgesondert ausgesprochen 
wird. Das Schema ist also folgendes: 

I) wx, dieser 2) ben, jener 

Mask. Fem. Mask. Fem. 

Sing, Gen.) Yor Mask. ónnaj tonnati bennai bennäti 
N * ; " : " E 2 R E EA 

5 vor Fem. onnait tonnatit bennait bennatit 

Abl. ónnai tonnati bénnai bennäti 
Dat. ónnatda — tónnütida bénnaida bennätida 

à vor Mask. énnä-j-a  ténnäta balinná-j-a balinnata 
Plur. Gen. RR De reir MS 

vor Fem. enna-j-et tennatet balinna-j-et balinnatet 

Abl. ennai tennäti balinnai balinnáti 
Dat. énnü-j-éda  tennäteda balinnàa-j-éla!. balinnatéda 

Wie das Affix -na bei den Adjektiven nur zu dem Stamm, z. B. win, 
(und nicht auch zu der femin. Form wint) hinzutritt, so wird es auch 
hier, bei dem zweiten Pronominalstamm nur an ben, aber nicht an bet 

angefügt, und das weibliche Geschlecht wird hier nur durch die femin. 
Kasusendungen -ta, -ti etc., bei dem ersten Stamme an dagegen auch 

durch das anlautende t bezeichnet. Übrigens werden diese Pronomina, 

wenn sie adjektivisch sind, ganz wie Adjektive behandelt, indem, wie 

man oben sieht, die obliquen Kasusendungen nur dem nachgestellten 

Pronomen angehängt werden, während das voranstehende Hauptwort 

die Objektivform annimmt. Beispiele: ] 

ónnaj or ea le fils de celui-ci est venu. 
onnajt ar erata les filles de celui-ci sont blanches. 
ótak bennai kam daibu das Kamel jenes Mannes ist gut. 
tema ténnatet ar tawäwint can die grossen Mädchen jener Frauen kamen. 

1 Wird häufig in dalineda zusammengezogen. 
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balinnaja mak dáiba les ânes de ceux-là sont bons. 
áne bennäti ör ddlib ha jai acheté le fils de celle-là. 

dne tonnatit or ádlib ha jai acheté la fille de celle-ci. 
dne baltnnajét ar téwawint adalib ha — jai acheté les grandes filles de ceux-là. 
barük iénm'ej töor wnnäti téhaja du hast die Ziegen [von] diesem Mädchen 

genommen. 
áne bennaj aha ich nahm es [von] jenem. 

dne mak balinnati adliv ha jai acheté des änes de celles-là (Abl.). 
áne balinnatét mak adlib ha jai acheté les änes de celles-là (Gen.). 

áne ójas tema tennatıda ha an ich habe den Hund zu diesen Frauen geführt. 
dne óbesa ótak bennatda ddlib ha ich habe den Kater für jenen Mann, gekauft. 
dne balinéda adi je I’ Jai fait pour ceux-là. 

140. Die übrigen Kasusverhältnisse der demonstrativen Pronomina werden 

wie bei den Nennwörtern durch Postpositionen mit vorhergehendem Genitiv ausge- 

drückt, z. B. önnaj hidai ‚neben diesem‘, bennäti geb ‚bei jener‘, 4fak an bénnai-ka 

winkabu ‚dieser Mann ist grósser als jener‘. 

IV. Interrggative Pronomina. 

14. Der eigentliche interrogative Stamm ist a, der, ebenso wie 

das entsprechende deutsche ‚wer‘, nur substantivisch ist, weder Ge- 

schlecht noch Zahl unterscheidet und, nach meinen Beispielen zu ur- 
teilen, nur von lebenden Wesen gebraucht zu werden scheint. Dieses 
Pronomen wird auf folgende Weise abgewandelt. 

Nom. au, wer 

Obj. ab (niemals a£), wen 
Gen. ai, aj, (vor einem Fem. ait), wessen 

Abl. ai, aj, von wem 

Dat. aida, dida, wem, für wen 

Beispiele [man beachte, dass das Fragewort immer nächst vor dem Verb 

steht]: au éa ‚wer kam‘ (niemals au éta, wenn man auch weiss, dass es 
eine Frau war) au an ‚qui sont venus?', ab heruwa ‚wen suchst du?', 

barük ab tedira ‚wen hast du getótet?', tan dbtu ‚diese hier, wer ist sie?!, 
ben abu ‚qui est celui-là?*, balit äbta ‚qui sont celles-là?*, batak abtana 

‚wer seid ihr (o Frauen)”, barak abana ‚wer sind Sie? (Plur.), barük 
óma db téhia ‚wem hast du den Schafbock gegeben?‘, aj or da ,wes- 
sen Knabe kam?, ajt or réhta ‚wessen Tochter hast du gesehen?', ?bak 

én ai tehája ‚von wem hast du diese Ziegenbócke bekommen?', ténei balit 
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dida hätta ‚zu wem hast du jene Schafe geführt?!, barük ton djda téna 

‚wem hast du dieses! gesagt?‘, baruk sär di-geb téhaja ‚bei wem bist du 

gewesen?'. 

142. Das adjektivische Fragewort ist na ‚welcher ‚was für ein‘ 

quel‘, das sowohl von Personen als von Sachen gebraucht wird, aber 
ganz indeklinabel ist, z. B. na tak ga ‚welcher Mann kam?', nä tákat 

réhta ‚was für eine Frau hast du gesehen?, na ar ean ‚welche Kinder 

kamen?', nä art salämta ‚welche Mädchen hast du geküsst?‘, na gdwi étai 

‚von welchem Hause kamst du (o Frau)”. — Das substantivische ,wel- 
cher? franz. ‚lequel‘ wird dagegen durch aw ausgedrückt, z. D. au ho- 
johna éa ‚welcher von ihnen kam?. 

143. Vielleicht ist jenes adjektivische Fragewort nichts weiter als das Sub- 

stantiv na ‚Sache‘, welches früher in Verbindung mit irgend einem interrogativen 
Pronomen (a?), später aber ganz allein als fragendes Fürwort in Gebrauch gekommen 

ist (vgl. das italiän. cosa ‚was?‘ für che cosa ‚was für eine Sache‘). Indessen werden 

von diesem na durch bekannte Postpositionen fragende Adverbien abgeleitet, wie: 

ndiso ‚woher‘, ndiho ‚wohin‘, nana ‚warum‘. In Betreff des ersten Wortes vgl. ba- 

risoh etc. in $ 129, uni bezüglich des letzten, den folg. 9. 

144. Zu demselben Stamm wie na gehört zweifelsohne das eben- 

falls undeklinirbare nan ,was?, das vielleicht aus na-na’ ‚was für eine 

Sache? zusammengezogen ist. Einen Beweis dafür finde ich in dem 
Umstand, dass, wie man aus dem ersten der folgenden Beispiele ersieht, 
nan ,was* ebensowohl wie na ‚Sache‘ femin. ist, z. B. nan éta ‚was ist 

gekommen?, man tdmtenija ‚was isst du?, nan h@ta ‚was hast du ge- 

bracht?*. 

145. Bei Munzinger findet man unter der Rubrik »Fragende Pronomina» fol- 

gende Zeilen: 

»ao, aue, abu, wer? ai, von wem? nan, was? na tekk, welcher Mann? 

nd teket, welche Frav?» 

Die Formen ao, awe sind nur andere Schreibweisen für "meine Form aw, die nach 
meinem Ohr vielleicht auch aw (oder auw) geschrieben werden könnte; abu bedeu- 

tet dagegen nicht ‚wer‘, sondern, wie man aus den Beispielen in $ 141 gesehen hat, 

‚wer ist‘. Die übrigen Formen stimmen mit den meinigen vollständig überein. 

1 Entweder ist tön aus tona ‚die Sache‘ abgekürzt, oder die femin. Form des Demon- 

strativs steht vielleicht hier, wie im Semitischen, unsrem Neutrum entsprechend. 
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V. Indefinite Pronomina. 

146. Von diesen sind mir nur wenige bekannt, sei es dass die 

Sprache in dieser Beziehung wirklich arm ist, oder dass mich nur die 
Armut des Arabischen in dieser Hinsicht verhindert hat, nähere Aus- 

kunft zu erhalten. Das substantivische ‚jemand‘ wird durch das Zahl- 
wort égal ‚ein‘ f. éñgät ‚eine‘, oder auch das arab. ddame ‚Mensch‘, 

und das neutrale ,etwas* durch na ‚Sache‘ ausgedrückt, z. D. (me éngàl 
égawib réhan ‚ich habe jemand im Hause gesehen‘, barük nat téhija ‚du 

hast etwas bekommen‘. Die entsprechenden negativen Pronomina ,nie- 
mand‘ ‚nichts‘ werden durch dieselben Wörter m Verbindung mit der 
negativen Form des Verbs ausgedrückt, z. D. toi ddame kihaj ‚hier ist 
niemand', toi nat kéthaj ‚hier ist nichts‘, tamak nat kadajan ‚die Eselin- 
nen taugen zu nichts‘. — Wie die adjektivischen Singulare ,ein‘ ‚irgend 
ein‘, so wird auch der Plural ‚einige‘ meistens nur durch die unbe- 

stimmte Form der Substantive ausgedrückt; und dieselbe Form in Ver- 
bindung mit einer negativen Verbalform reicht auch hin, um den Begriff 
‚kein, keine‘ zu bezeichnen, z. B. âne éndab réhan, mat réhab kaka ‚ich 
habe einige Männer und keine Frauen gesehen‘. — Ganz analog mit dem 

arab. kull ‚all ‚ganz‘ wird im Bedawie das Wort Aris, öfters in kars 

zusammengezogen, in Verbindung mit den Pronominalsuffixen gebraucht, 
z. B. batak karistäk meskinatäna ‚ihr (Frauen) seid alle arm‘, karsan ‚wir 
alle‘, Ædrsäh ‚sie alle‘, karsék ‚euch alle‘ ete. — Zuletzt kann ich auch 

die beiden Wörter mama ‚ein gewisser‘ und téktak ‚einander‘ hier mit 

aufführen. Das letztgenannte Wort ist augenschemlich aus tak tak ‚Mann 
Mann‘ ‚un l'autre‘ zusammengesetzt, z. B. Aénen ták-tak arénei ‚wir lie- 

ben einander‘. In den obliquen Kasus wird nur der letzte Teil des 

Wortes deklinirt, z. B. an anda tektakit téar dóben ‚ces gens-ci épousent 
les filles l'un de l'autre. Dasselbe Wort wird auch von Sachen ge- 

braucht, z. B. tdktakib hák"ara, arab. drbut-hum fi bá'doh ‚liez-les l'un 

à l’autre‘. 

147. Bei Munzinger sind keine indefiniten Pronomina besonders angeführt, 
aber unter »verschiedenen Adverbien, Conjunctionen etc.» findet man auch folgende 

vier pronominale Wörter: »mama, ein gewisser, un tel; nat, ein wenig; tcktek, unter- 

einander, kesso, alle». — Das letztere Wort steht für karsoh ‚alles‘ (eigentl. ‚seine 

Ganzheit‘, wie das arab. Æulloh). 
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VI. Relatives Pronomen. 

148. Ähnlich wie das demonstrative deutsche ‚der‘, das sowohl Ar- 

tikel als relatives Pronomen sein kann, wird im Bedawie der als Artikel 

gebrauchte Demonstrativstamm a, tz, auch als relatives Pronomen ange- 
wendet. Wenn das Relativ Subjekt ist, so tritt jener Stamm in den dem 

Korrelat entsprechenden Formen a, ta, Plur. à, tà, vor den relativen Satz, 
aber, wie im Nomin. des Artikels & und 6, à und @ wechseln, so kón- 
nen auch hier statt a, ta, a, tà, die Objektivformen 0, to, 2, te eintreten. 

In dem Relativsatze selbst findet keine andere Veränderung statt, als 
die, dass bei femin. Korrelat ein -/ an die Verbalform angehängt wird, 

auch wenn dort schon das Geschlecht des Subjekts durch ein präfor- 
matives oder afformatives t bezeichnet ist. Beispiele: 

üddame a-ea sanóju 
umek a-dabija anıbu 
totakat tö-eta-t k'atotu 
an anda &-éàn sánüjéja 
tan tear te-éan-t h“ateta 

utak ü-gigja erabu 
toor tö-gigta-t hádaltu 
anda a-gigjana barieka 
téar te-gigjan-t baritekta 
ütak ü-jehja sanohu 

ütak ö-esti sanoku 
uhata! ü-g"ini anıbu 
tümek tadait tü-g"áteni-t báritók- 

tu, batitóktu 

tamak teafrit té-tdmen-t henéta 

utak ülhit gigini dehibu 

toor tolhit gigteni-t semintu 

149. 
éjni sanóku ‚der Mann, der morgen kommt, ist dein Bruder“. 

der Mensch, der kam, ist mein Bruder. 
der Esel, der weggelaufen ist, ist mein. 

die Frau, welche kam, ist meine Schwester. 
diese Männer, welche kamen, sind meine Brüder. 
diese Mädchen, welehe kamen, sind meine 

Schwestern, 
der Mann, der fortging, ist weiss. 

das Mädchen, welches fortging, ist schwarz. 

die Leute, welche fortgingen, gehören dir. 
die Mädchen, welche fortgingen, sind dein. 
der Mann, welcher aufstand, ist sein (ihr) 

Bruder. 
der Mann, der da sitzt, ist dein Bruder. 

das Pferd, welches trinkt, ist mein. 

die gute Eselin, welche trinkt, ist dein [o Mann], 
ist dein [o Frau]. 

die schlechten Eselinnen, welche fressen, gehö- 

ren uns. 
der Mann, der morgen gehen wird, ist mager. 

das Mädchen, das morgen gehen wird, ist fett. 

Das Relativ kann auch zuweilen ausgelassen werden, z. D. ütak elhit 

Bei einem femin. Kor- 
relat scheint es, als ob in solchem Falle nur das ? dem ersten Worte des Relativ- 

satzes vorgesetzt würde, z. B. toor telhit etni-t katoktu ‚das Mädchen, welches morgen 

! Statt whatai, nach $ 28. 
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kommt, ist deine Schwester‘ (vgl. die beiden letzten Beispiele des vorhergehenden $). 
Besonders scheint die Auslassung des Relativs dann stattfinden zu können, wenn das 

erste Wort des Relativsatzes mit dem Artikel, namentlich dem maskulinen, versehen 

ist. Vgl. die folgenden Beispiele: ütak u-babok édir ‚der Mann, der deinen Vater 
getötet hat‘, toor 1ó-babók tedir-t ‚das Mädchen, welches deinen Vater getötet hat‘ 
anda ógau (für a-ógau) édlibn-ihem ‚die Leute, welche das Haus gekauft haben‘, töor 
ögau (für tö-ögau) tédlib téhi-t ‚das Mädchen, welches das Haus gekauft hat‘, téar te- 
tonda édirné-t ‚die Mädchen, welche die [= ihre] Mutter getötet haben‘, toor tólhit 
obaba tendir-t ‚die Tochter, welche morgen ihren Vater töten wird‘. 

150. Wenn das Relativ das Objekt des Satzes ist, wird die dem 
Korrelat entsprechende Objektivform 9, to, e, te (wofür jedoch die Nomi- 
nativformen 4, tà, à, tä, stehen können) dem ersten Worte des Satzes 

vorgesetzt, und das Verb tritt in die subjunktive Form auf -2 (oder -zh) 

über, welche bei einem femin. Korrelat auf -et ausgeht. Beispiele :! 

ütak ü-ane réhan-e sanóju der Mann, den ieh gesehen habe, ist mein Bruder. 
otak ü-ane rehanj-e daibu der Mann, den ich sehe, ist gut. 
toor tö-ane réhan-ét. k"atóhtu das Mädchen, das ich gesehen habe, ist seine 

Tochter. 

toor tü-barük erhetenj-et? das Mädchen das du gesehen hast. 
anda é-ane réhenj-é die Leute, die ich sehe. 
ajam e-hénen g"dnaj-e daiba das Wasser, das wir trinken, ist gut. 
tusa to-hénen tümna-net afrájtu das Fleisch, das wir gegessen haben, ist schlecht. 
toor to-barah eta’n-et das Mädchen, welches sie geschlagen haben. 
oor 0-éta n-ê Oröju der Knabe, den sie schlugen, ist mein Sohn. 

toor to-éta’n-et ótótu [für Ortötu] das Mädchen, das sie schlugen, ist meine Tochter. 
tear te-téntV-&t. árteta die Mädchen, welche du schlägst, sind meine 

Töchter. 

tear te-téta et die Mädchen, welche du geschlagen hast. 

151. Der Genitiv des Relativs wird im Bedawie, ähnlich wie in 
den semitischen Sprachen, auf die Weise ausgedrückt, dass, nach dem 
als Relativ dienenden Demonstrativstamm im Anfange des Satzes, das 
den Genitiv regierende Hauptwort das dem Korrelat entsprechende Pro- 
nominalsuffix in derjenigen Kasusform erhält, welche mit der syntak- 
tischen Stellung des Hauptwortes übereinstimmt. Daneben behält auch 
das Verb die auf -2 (-eb), -ét ausgehende Form bei, die wir bei der Stel- 

! Ich erinnere hier daran, dass ich die Beispiele genau so, wie ich sie gehört 

habe, anführe, ohne den ungrammatikalischen Wechsel der Vokale @ und 0, oder den nur 

fonetischen von a und e zu korrigiren. 

? Für réhtenjét (vgl $ 31). 
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lung des Relativs als Objekt kennen gelernt haben. Wenn aber das re- 
gierende Hauptwort Subjekt des Satzes ist und demnach im Anfange 
desselben stehen muss, so wird das Relativ vor dem damit identischen 
Artikel des Hauptwortes — welcher wegen des folgenden Suffixes (nach 

109, 1.) notwendig ist — ausgelassen, oder es kann dem Verb, und 
zwar, wie es scheint, nur in der Form z, vorgesetzt werden. Beispiele: 

a. Das Hauptwort ist Subjekt. 

ütak omékuh táminje der Mann, dessen Esel frisst. 

ütak ojásuh g"inje der Mann, dessen Hund trinkt. 

ütak tootuh onomhin tésti'e der Mann, dessen Tochter hier sitzt. 
utak emakah tamene der Mann, dessen Esel fressen. 

tütakat tümektuh tamtinjet die Frau, deren Eselin frisst. 

toor tukamtah tamtinjet das Mädchen, dessen Kamelin frisst. 
tema earahna tamenet die Frauen, deren Söhne essen. 

tema teartahma taménet die Frauen, deren Téchter essen. 

tema tootühna tamtinjet die Frauen, deren Madchen isst. 

In allen diesen Beispielen sind die dem Subjekte des Relativsatzes vor- 
gesetzten Formen, 6, to etc., immer Artikel und keinesfalls Relative, wie 

dies sowohl aus dem letzten der ‘obigen Beispiele, wo wir nach dem 
pluralen téma das singulare to wegen des sing. ö(r)t finden, als auch 

aus dem Vergleich mit den folgenden Beispielen hervorgeht, wo das 
relativische @ dem Verb vorgesetzt ist: 

ütak akamah üguene der Mann, dessen Kamele trinken. 

toor okamuh üg“injet das Mädchen, dessen Kamel trinkt. 
tema okamuhna üg*injet die Frauen, deren Kamel trinkt. 
anda ükümühna üg"inje die Leute, deren Kamel trinkt. 

énda tokamtühna üg"atinjeb die Leute, deren Kamelin trinkt. 

'b. Das Hauptwort ist Objekt. 

atak übarük toortoh réhtane der Mann, dessen Tochter du gesehen hast. 
utak oane dordh rehane der Mann, dessen Sohn ich gesehen habe. 
totakat toane ogawoh réhanet die Frau, deren Haus ich gesehen habe. 
anda éane ogawóhna rehaneb die Leute, deren Haus ich sah. 

tema teane gawöhna réhanét die Frauen. deren Haus ich sab. 

Aus dem letzten Beispiele ersieht man, dass der Artikel bei den Prono- 

minalsuffixen nicht ganz notwendig ist. Ubrigens beachte man, dass 
die Vokale @ und 6, & und e, nur in dem Artikel und im Relativ, 

nicht aber m den Pronominalsuffixen mit einander wechseln. . 
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152. Der Dativbegriff wird bei dem relativen Pronomen in 

ganz analoger Weise wie bei den Nennwörtern ausgedrückt. In vielen 
Fällen entspricht der Objektiv unserem Dativ (vgl. S 82), z. B. tóor to- 
baruk Sat tehijet ‚das Mädchen, dem du Fleisch gegeben hast‘. Der 

bestimmtere Dativbegriff ‚zu‘ ‚für‘ wird — neben der allgemeinen Be- 

zeichnung der Relation durch den Demonstrativstamm %, ta ete., im An- 
fange des Satzes und vermittels der subjunktiven Verbalform auf -2, -et, 

— durch die Postposition (oder das Adverb) deháj ausgedrückt, z. B. 

utak übarük kisrat deháj leñgumtane der Mann, dem du Brod geschickt hast, 
dneb sanoju ist m ein Bruder. 

toor tóbarük kísrat deháj lengümtanet das Mädchen, dem du Brod geschickt 
aneb k"atótu hast, ist meine Schwester. 

ótak barük' ömek deháj lengümtane der Mann, dem du den Esel geschickt hast. 
toor toómek? dne deháj lengümanet das Mädchen, dem ich den Esel geschickt 

habe. 

tear cine’ omek dehdj lengümanet die Mädchen, denen ich den Esel ge- 

schiekt habe. 

153. Das Wort dehdj ist, ebensowie das entsprechende -da der nominalen 
Flexion, sicherlich mit der Präposition deh ‚zu‘ identisch, welche ich oben (s. $ 127 
am Schlusse) in den Formen deha (= anida), déhok ete. angeführt habe. Die ur- 

sprüngliche Form des Wortes ist vielleicht deha, wovon das Affix da durch Zusam- 

menziehung entstanden ist, wie auch da ‚zu mir‘, statt deh-a; und in den präpositio- 

nalen Formen déha, dehók etc., ist das auslautende -a, wie sonst so oft, vor dem fol- 

genden Vokal weggefallen. Das schliessende j oder i — denn das Wort könnte 

ebensogut dehdi als dehdj geschrieben werden — ist jedenfalls als eine Ablativ- 
(oder Lokativ-) Endung des Wortes déha aufzufassen. Diese adverbiale Form dehdi 
steht dann, wie gebi, hosi und alle ähnlichen (s. $ 130). anstatt der entsprechenden 

Formen mit den Suffixen der 3. Pers. (dehoh ete.), welche nicht sehr gebräuchlich 

sind. Vgl. auch folgende Beispiele: dne jawab dehök [od. bariókda] dktib ‚ich schrieb 
einen Brief an dich‘, barük jewab heneda [od. dehón] tektiba ‚lu hast einen Brief 
an uns geschrieben‘, dne jewab dehdi [oder barióhda] aktib ‚ich schrieb einen Brief 
an ihn‘, . 

154. Wie der Dativ des Relativs durch das adverbiale Wort dehaj, 
so werden auch alle übrigen Kasusverhältnisse desselben, neben der 

oben erwähnten Bezeichnung der Relation, durch adverbial gebrauchte 

1 Mit Auslassung des Relativs. 

? Hier steht das Relativ vor dem Artikel, wie auch im folgenden umgekehrten Bei- 

spiele: tóür töomek deha leñgümtat ‚das Mädehen, das mir den Esel geschickt hat‘. 

Noya Acta Reg. Soc. Sc, Ups. Ser, III. 15* 
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Postpositionen ausgedrückt: der Ablativ durch hoj ‚aus‘ ‚von‘ (= ‚daraus‘ 
‚davon‘) auch in imstrumentaler Bedeutung ‚mit‘, der Komitativ durch 

g'ad ‚mit‘ ‚sammt* etc., z. D. 

ütak übarük tokóle hoj téhaje der Mann, [von] welehem du den Stock 
genommen hast. 

tóor toomek hoj dhajet das Mädchen, [von] welehem ich den Esel 
genommen habe. 

tüsa’ toane dafab hoj kát'anet das Fleisch, von welchem ich (einige) 
Stücke abgeschnitten habe. 

ügau öhoj tefér'e das Haus, aus welchem du herausgegan- 
gen bist. 

tóhus tobaruk hoj téwiket afrıtu das Messer, mit welchem du geschnitten 
hast, ist schlecht. 

afas ébaruk hoj tewike die Axte, mit welchen du gehauen hast. 

| ütak cane grad gigane der Mann, mit welchem ich ging. 
téar tehénen gad énanet die Mädehen, mit welchen wir gekom- 

men sind. 

155. Auch das determinative Pronomen ‚der, derjenige‘ mit darauf folgen- 
dem Relativ kann durch das alleinige demonstrative à (fà etc.) ausgedrückt werden, 
z. B. ü-énton éa, anébu [oder auch in umgekehrter Stellung:] anébu a-énton éa ‚ich bin 
derjenige, welcher hierher kam‘, anebtu tu-énton état ich [Frau] bin diejenige, die 

kam‘; oder es kann das relative u durch ein vorhergehendes determinatives un 

verstärkt werden, z. B. un abu -éntón éa ‚wer ist derjenige, der hierher kam?, tan 

abtu tunton [aus tü-éntôn] état ‚wer ist diejenige, die hierher kam? — Von dem Bau 
der Relativsätze im Bedawie sagt uns MUNZINGER nichts; es heisst bei ihm (S. 352) 

nur: »Beispiele von Relativsätzen sind: fehene mhin-ke jcann, ich kam in den Ort, 
wo Ihr seid; te’teket edat atu, wer ist die Frau, die gekommen ist?» Dazu kommen 

noch in seiner Beispielsammlung vier Beispiele, wo wir Relativsätze antreffen: »t'or 

te nauadrit Keren-cb "tet. wtu, wer ist das schöne Mädchen, das nach [von?] Keren 

kam? (fet von ea)» [richtiger: “tet für efet]. Die drei übrigen, wenigsten virtuell rela- 

tiven Sätze habe ich in $ 341 am Schlusse angeführt. 
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Fünftes Kapitel: das Verb. 

156. Äusserlich wird der Verbalstamm am leichtesten dadurch 

gewonnen, dass vom Partieip die Endung -a, oder vom Imperativ das 

Afformativ der 2. Pers. Sing. -« abgeschieden wird, z. B. deba ‚falle!‘ 

déba ‚fallend‘, Stamm deb ‚fallen‘, bésa ‚begrabe‘ ,begrabend', St. bes ,be- 

graben*.' Dieser Verbalstamm kann ebensowohl zweisilbig als einsilbig 

sein, drei- oder mehrsilbig aber vielleicht nur in den abgeleiteten Stäm- 

men, zuweilen ist er mit einem nominalen, namentlich adjektivischen 

Stamm identisch, z. B. yümad 1) ‚lang‘, 2) ‚lang sein (lang werden)‘, ne- 

kás 1) ‚kurz‘, 2) ‚kurz sein (kurz werden)‘. 

15%. Das bedawische Verb hat zwei Hauptformen, Affirmativ 

und Negativ,’ drei Genera, Aktiv, Passiv und Kausativ, zwei Nu- 

meri, drei Personen, von welchen die zweite und dritte im Singular, 

aber nicht im Plural, nach dem Geschlecht in je zwei Formen zerfallen, 

drei Haupttempora, Präsens, Perfekt und Aorist, und drei durch 
Zusammensetzung gebildete Nebenzeiten Plusquamperfekt, erstes 
und zweites Futur. Hinsichtlich der Zahl der Modi bin ich etwas un- 
sicher, wie die Formen am richtigsten aufzufassen seien. Vielleicht giebt 
es nur die zwei ursprünglichen Modi, Imperativ und Indikativ, allein 
der Aorist, der sehr oft den deutschen Begriffen ‚mögen, wollen, sollen‘, 
entspricht, könnte möglicherweise auch als ein Präsens Konjunktiv 

! Obgleich der Stamm am häufigsten mit dem Infinitiv nicht identisch ist, übersetze 

ich ihn hier nach allgemeinem Gebrauch immer mit dem deutschen Infinitiv. 

? Diese beiden, welche in anderen Sprachen nur durch das Vorhanden- oder Nicht- 

vorhandensein einer abgesonderten negativen Partikel unterschieden werden, führe ich hier 

aus dem Grunde als besondere Verbalformen auf, weil im Bedawie, wie in den meisten 

übrigen kuschitischen Sprachen, die präfigirte Negation, ka, ba, mit dem Verbalstamme voll- 

ständig in ein Wort verschmolzen ist. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 16 
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oder Kohortativ aufgeführt werden. Eine besondere Form, die ich 
Subjunktiv nennen möchte, glaube ich auch nachweisen zu können, 

obwohl sie mir nicht ganz klar geworden ist (vgl. $ 340 ff). Dagegen 
scheint mir diejenige Form, die ich unten bei den vollständigen Para- 
digmen als Konditional aufführe, kein eigentlicher Verbalmodus, son- 
dern nur eine aus dem Präsens durch Anhängung der Postposition -ek 

gebildete Form zu sein, in betreff welcher man § 232 nachlesen möge. 
— Bezüglich des Vorhandenseins eines Imperfekts vgl. $ 181. 

158. In der Regel hat jedes Verb em Aktiv und ein Kausativ. Das Passiv, 
welches auch häufig reflexive Bedeutung hat, kommt im allgemeinen nur den tran- 
sitiven Verben, und mithin teoretisch allen Kausativen zu, aber es ist wohl kaum 

anzunehmen, dass von jedem Verb alle möglichen Genera auch thatsächlich gebraucht 
werden. Vom Kausativ eines Passivs sind mir nur sehr wenige Beispiele vorge- 
kommen. — Jedes Verbalgenus hat regelmässig alle die in $ 157 genannten Tem- 

pora in den beiden Hauptformen, Affirmativ und Negativ, nur ist in der letzte- 

ren Form, das Perfekt (und gewissermassen auch der Aorist) kein einfaches, sondern 
ein zusammengesetztes Tempus. 

159. Um die Bedeutung der bedawischen Haupttempora darzulegen, will ich 
zuerst ihr Verhältnis zu den arabischen Verbalformen erwähnen, deren ich mich, um 

jene zu ermitteln, bedienen musste. Das arabische Imperfekt, das bekanntlich dem 

deutschen Imperfekt keineswegs entspricht, sondern, der ursprünglichen Bedeutung 

des Wortes gemäss, blos eine unvollendete Handlung, sei es in der Vergangen- 
heit, Gegenwart oder Zukunft, bezeichnet, wurde gemeinhin mit dem Aorist, seltener 

mit dem Präsens wiedergegeben. Das letztere kam am häufigsten da zur Anwendung, 
wo das Arabische, das einer besonderen Präsensform entbehrt, seine Æ&'il-form 

(= Partie. Priis.) gebraucht. Das bedawische Perfekt entspricht sowohl dem arabi- 

schen Perfekt, das eine in irgend welcher Zeitsfäre geschehene, vollendete Hand- 
lung bezeichnet, als auch der aus dem Perfekt des Hilfsverbs kän und dem Imper- 

fekt zusammengesetzten Zeitform, die am meisten dem lateinischen Imperfekt gleich- 
kommt. Die bedawischen Tempora sind also, wie die indoeuropäischen, wirkliche 
Zeitformen, und durchaus nicht, wie die semitischen, Modalformen (in der ur- 
sprünglichen Bedeutung des Wortes), welche die blosse Beschaffenheit der Handlung 
als eine vollendete oder nicht vollendete bezeichnen. Es entspricht also das beda- 
wische Präsens im allgemeinen dem deutschen Präsens, hat aber öfters eine dura- 

tive, viel seltener die im Deutschen nicht ungewöhnliche futurale Bedeutung. 
Kommt daher das bedawische Präsens der Bedeutung nach dem türkischen Präsens 

auf -ijor sehr nahe, so scheint der bedawische Aorist der türkischen Präsens- (oder 

Aorist) Form auf -r Cer, -ir ete.) völlig zu entsprechen. Den Aorist können wir 
somit im Deutschen gemeinhin mit dem (unbestimmten) Präsens, oder auch oft mit 

dem Futur, wie das bedawische Perfekt mit dem deutschen Imperfekt oder Perfekt 

übersetzen. 
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160. Von einigen transitiven Verben scheint es ein viertes Ge- 
nus, ein Frequentativ, zu geben, das die Handlung als eine an meh- 
reren Objekten ausgeübte darstellt, z. D. der ,(jemand) töten‘, dar 

(mehrere) töten‘, «li ‚(jemand) schlagen‘, öl ‚(mehrere) schlagen‘. Von 

derartigen Verbalformen, deren Bedeutung von meinen Gewährsmän- 

nern mit dem vulgärarabischen Ausdrucke lil-kuttär ‚an den Vielen‘ be- 
zeichnet wurde, sind mir jedoch nur sehr wenige Beispiele bekannt, 

während sie im Nubischen ein ganz allgemeines Verbalgenus bilden. 

161. Das Aktiv hat im Bedawie, wie vielleicht in allen anderen 

Sprachen, kein besonderes Merkmal. Das Passiv wird durch die prä- 
oder postfigirten Formative t und m gebildet, wozu sich häufig ein 

"Übergang des Stammvokals (namentlich des letzteren bei zweisilbigen 

Stimmen) in @ als charakteristisches Kennzeichen anschliesst. Das 
Kausativ wird durch das präformative oder afformative s gebildet, 
und in besonderen Abschnitten werden im folgenden sowohl die passi- 
ven als die kausativen Formen des weiteren behandelt werden. 

162. Die Bildung der Personalformen ist in der affirm. Form 

teils ausschliesslich afformativ, teils prä- und afformativ zu gleicher Zeit. 
Die bedawischen Verben können daher in Bezug auf die Abwandlung in 
zwei grosse Hauptklassen geteilt werden: die erste, die afformativische 

Klasse, welche nur eine einzige Konjugationsform umfasst; die zweite, 

die prä- und afformativische Klasse, welche nach der verschiedenen Bil- 

dung des Präsens in vier besondere Konjugationen zerfällt. Jene ein- 
zige Konjugation der ersten Klasse könnte, teils wegen ihrer einfache- 
ren Formenbildung, teils wegen ihrer grossen numerischen Bedeutung — 

sie scheint allein mehr als die Hälfte aller bedawischen Verba zu um- 
fassen — die reguläre Konjugation genannt werden, welcher ge- 

genüber die übrigen vier Konjugationen als irreguläre erscheinen.' 
Diese Einteilung in Klassen und Konjugationen gilt doch nur bezüglich 
der beiden Haupttempora, des Präsens und des Perfekts; der Aorist, 

der Imperativ, das Particip und die zusammengesetzten Tempora wer- 
den von jedem Verb in einer und derselben Weise gebildet. 

! Es hindert dieses keineswegs, dass die hauptsächlich präformativische Abwandlung 

der zweiten Klasse ursprünglicher sein kann, als die ausschliesslich afformativische der 

ersten Klasse; im vergleichenden Teil werde ich auf diese Frage etwas näher eingehen. 
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l. Das Aktiv. 

A. Die affirmative Form. 

l. Einfache Tempora und Modi. 

163. Zuerst werde ich die allgemeinen Formen behandeln, d. h. 
diejenigen, deren Bildung bei jedem Verb dieselbe ist, nämlich den Im- 
perativ und den Aorist. Der Imperativ, welcher, soviel ich erfahren 
konnte, nur in der 2. Person vorkommt,' wird durch folgende Endun- 

gen gebildet: 

Sing. Plur. 

m. -4 i. 3 
Pers. 2. { RE e. -na, -ün, -ana 

Die ursprüngliche Pluralendung ist augenscheinlich -äna, und, wie die 
identische Endung des Verbum subst. für die 2. Pers. Plur. durch 
Hinzufügung des allgemeinen pluralen Afformativs -na an das Afforma- 
tiv der 2: Pers. Sing. -a entstanden. Indessen sind die beiden anderen 

Endungen -na und -an die gewöhnlicheren, und zwar so, dass -na, wel- 

ches vorzugsweise den Konjugationen der 2. Klasse angehört, seltener 

mit -àn in einem und demselben Worte wechselt, während -än und -äna 

in demselben Worte immer mit einander, weniger häufig mit -na, wech- 
seln können. Alle drei Endungen können sowohl an konsonantisch als 

an vokalisch auslautende Stämmen angehängt werden. Beispiele: deb 
‚fallen‘ [1. Klasse], hadid ‚sprechen‘ [1. Kl.], da ‚schlafen‘ [1. Kl], Sügud 

‚waschen‘ [2. KL]. 

Sing. 2. m. déba falle! hadıda sprich! dıtwa schlafe! seguda wasche! 

f. débi hadidi ditwi Sugudi 

Plur. 2. c. débna hadıdan od. hadıdana diwan(a)? Sugudna 

164. Auch im Sing. Mask. kann die Endung -a abfallen, wiewohl dies hier 

weit seltener geschieht als bei der Endung -änfa), z. B. másu ‚höre! md’ ‚komm! 

neben maswa und mda. Die auf i auslautenden Stämme sollten im Sing. Fem. auf 

! MUNZINGER führt auch einige Formen für die 3. Pers. Sing. und Plur. des Im- 

perativs an, ich werde im folgenden seine Beispiele erwähnen. 

? Mit der Parentese (a) bezeichne ich, dass das schliessende -a wegfallen kann. 
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-i-i endigen, aber hier fällt des Wohlklangs halber das eine 7 weg, z. B. séni ‚warten‘, 
Imp. sénia, fem. seni (vgl. $ 30, b). 

165. Der Aorist hat in der 1. Pers. Sing die Endung -at, zu 

weleher auch die allgemeinen Afformative der 2. Person, Sing. m. -a, 

f. -i, Plur. -na (-äna), hinzutreten. Die 1. Pers. Plur. fügt an jenes -at 

die Endung -éni an, mit Schwächung des t in d.' Die 3. Pers. Sing. 
wird auf eine ganz eigentümliche Weise mit dem Práfix ba- gebildet, das 
sonst neben dem Präfix ka- zur Bildung der negativen Formen dient. 
In dieser Person tritt auch eine Spaltung der Formenbildung ein, indem 

die zur ersten Klasse zühlenden Verben, ausser dem Präfix ba-, auch ein 
Afformativ -4* f. -t, au den Stamm ansetzen, während die Verben der 
zweiten Klasse teils ein Präformativ i-, f. ti- (zuweilen e- f. te-) anneh- 

men, teils auch den Stamm durch innere Vokalveränderung modifiziren. 

Der Plural der dritten Person wird stets durch die Anfügung der all- 
gemeinen Pluralendung -na an die 3. Pers. Sing. Mask. gebildet, wobei 
das auslautende -a öfters abfällt, sobald ein Vokal, am häufigsten 7, 

vorhergeht. Das Flexionsschema dieses Tempus ist demnach folgendes: 

IDKasse: 2. Klasse. 

Sing. TP s Sing. Plur. 

Pers. 1. -at -adeni -at -adeni 

m. -ata -ata 
»- E | ic: -atna, -atanla 4 -atna, -atan(a 

E -ati 2 @) -ati ? (a) 

m. ba—i Daumen à 
3 oh PER e. ba—in(a er e. bi... na 

IE ba—ti (a) bati... 

166. Wenn der Stamm auf -i endigt, fällt in der 1. und 2. Pers. 
das anlautende a aus, so dass die Endungen -t, -ta, -ti, -deni, -tna od. 

-tän(a) lauten. Die Formen der 2. Person werden im allgemeinen sehr 
wenig gebraucht, sondern durch die entsprechenden Formen des Impera- 
tivs ersetzt, eine Erscheinung, die sich aus der kohortativen Bedeutung 
des Aorists erklären lässt. In der 1. Person und den davon gebildeten 
Formen der 2. Person (nicht aber in den imperativischen Formen) tritt 
häufig in zweisilbigen Stämmen durch Ausfall des letzten Stammvokales 

! Diese Endung -adeni kommt jedoch auch, wiewohl sehr selten, als Endung der 1. 

Pers. Sing. vor (vgl. $ 305). 

? Gleich den meisten auslautenden kurzen i geht auch dieses 7 sowohl im Mask. 

als Fem. häufig in ein kurzes, flüchtiges e über. — Bezüglich dieser wahrscheinlich aus 

einem ganz anderen Tempus herrührenden Formen der 3. Pers. vgl. $ 186, 344. 
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eine blos eufonische Verkürzung ein (vgl. § 22, a). Beispiele: déb ‚fal- 

len‘ [1. Kl.], fédig ‚verlassen‘ (2. Kl], séni ‚warten‘ [2. KL]: 

Sing. 1. debat ich falle fédgat ich verlasse sénit ich warte 

2. m. debata od. deba Jédgata od. fediga sénita od. sénia 
f. débati od. débi fedgati od. fédigi séniti od. séni 

3. m. badebi batfdig báisün 
f. bádebti batifdig batisan 

Plur. 1. débadéni fédgadéni sénidéni 
2. débatna od. débna fedgatna od. fedigna sentina, od. senin(a) 

3. badebina baifdigna baisanna 

16%. In Bezug auf die Formenbildung der beiden übrigen einfa- 

chen Tempora, des Präsens und des Perfekts, teilen sich, wie schon 

oben erwähnt, die Verben in zwei grosse Klassen, die rein affor- 

mativische und die hauptsächlich präformativische; während 

aber die Verben der ersten Klasse in jenen beiden Tempora einem 
Abwandlungsschema folgen, spaltet sich hier die zweite Klasse in vier 
verschiedene Konjugationsformen. 

Erste Klasse. 

Durchgehend afformativische Bildung. 

Konjugation I. 

168. Das Präsens und das Perfekt werden durch folgende 

Endungen gebildet: 
Präs. Bien: 

Sing. 1. -ani -an® 

2. m. -tenia! -ta 

f. -temi lai 

9. m. -üni jar 

f. -tent -ta 

Plur. nei, nei — -na 

2. -1én? -tan(a) 

3 -en -jan(a) 

1 Könnte auch ebensogut -tenija, aber nicht -tenja, geschrieben werden, weil das i 

immer betont ist. 

? Selten sind hier die ursprünglicheren volleren Endungen -tena, -ena. 

3 Das schliessende n fällt sehr selten ab. 

4 Könnte auch -ia oder -ija, wie im Plur. -zana, -ijan, geschrieben werden. 

^ 
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Es ist ersichtlich, dass die obigen Endungen des Präsens in keiner 
eigentlichen Parität mit den übrigen Afformativen stehen, sondern eher 
wie selbständige Verbalformen aussehen. Ob dem so ist, und mithin 
das afformativische Präsens sich als ein zusammengesetztes Tempus er- 
weisen wird — diese Frage soll im vergleichenden Teil näher erörtert 
werden. Beispiele: tam ‚essen‘, hadid ‚sprechen‘. 

Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. tämani ich esse hadıdani ich spreche taman ich ass hadidan ich sprach 
2. m. tdmtenía hadidtenia tamta hadidta 

f. tamteni hadidteni tamtai hadidtai 

3. m. fdmini hadidini támja hadıdja 
f tdmteni hadidteni tamta hadidta 

Plur. 1. tammei hadidnéi tamna hadidna 
2 tamten hadıdten tamtan} hadidtan 

3. tamen hadıden tamjan hadidjan 

Zweite Klasse. 

Hauptsächlich präformativische Bildung. 

169. In allen zu dieser Klasse zählenden Verben wird das Per- 

fekt gleichförmig durch folgende, übrigens auch dem Präsens zukom- 
mende Prä- und Afformative gebildet: 

Sing. Plur. 

Pers. il. a- ne- 

Da Pr | m ronis e. te—na 

m. €- (i-, je-)? A: 
» 3. s Ge) e. €- (i-, je-)—na 

1 [eh schreibe die Formen genau aus meiner Beispielsammlung ab, ohne das feh- 

lende Schluss-a zu ergänzen. Übrigens scheint die Auslassung desselben oft von der Ton- 

seizung abhängig zu sein, vgl. hadidtan ‚ihr habet geredet‘ hadisamtana ‚ihr habet [ihn] an- 

geredet‘, und es ist deswegen das auslautende -a seltener in der 3. als in der 2. Pers. Plur. 

? Das mask. Afformativ -a (seltener das fem. -) kann hie und da, namentlich in 

den irregulären Verben, abfallen. 

3 Obwohl je- wahrscheinlich die ursprünglichere Form des Präformativs ist, so 

kommt sie jetzt jedoch sehr selten vor, während dagegen e-, das wohl nur eine Schwächung 

des aus dem je- entstandenen i- ist, den weitaus häufigsten Präformativvokal der 3. 

Person bildet. 
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Der Verbalstamm unterliegt im Perfekt keiner anderen Veränderung als 

der, dass in zweisilbigen Stämmen der erste kurze Vokal wegen des 
Druckes der in diesem Falle betonten. Präformative elidirt wird. Bei- 
spiele: för ‚fliehen‘ [Konj. IIL], fédig ‚lassen‘ [Konj. II.], engdd ,stehen* 

[Konj. IV.], fid (od. fa@id) ‚lachen‘ [Konj. V.]. 

Sing. 1. afór ich floh dfdig ich liess dngad ich stand  afaid ich lachte 
2. m. tefora téfdiga téngada tefaida 

f. tefori téfdigi téngadi tefaidi 

3. m. efór éfdig éngad cfaid 
| f. tefór téfdig téngad tefaid 

Pluie nefor néfdig néngad nef aid 
2. teforna tefdigna tengadna tefaidna 
3. eforna efdigna engadna efaidna 

170. Das Präsens nimmt, wie gesagt, dieselben Prä- und Affor- 
mative an, wie das Perfekt, mit der alleinigen Ausnahme, dass in den 
zweisilbigen Stämmen der II. Konj. die Präformative, aber nicht die Af- 
formative, der 2. und 3. Pers. Sing. abfallen. Der Verbalstamm erlei- 
det aber in diesem Tempus solche charakteristischen Veränderungen, die 
eine Einteilung in verschiedene Konjugationen von selbst hervorrufen. 
Als gemeinsames Kennzeichen, das den Präsensstamm von dem allge- 
meinen Verbalstamm unterscheidet, erscheint ein langes ? in der letzten 

Silbe. 

Konjugation II. 

171. Der Präsensstamm wird im Singular durch Nasalirung 
des die letzte (resp. einzige) Silbe anlautenden Konsonanten, d. h. durch 
Einschaltung eines organmässigen Nasals gebildet. So erscheint vor 

Laryngalen, Dentalen und f ein », vor Gutturalen ein 7, vor Präkakumi- 

nalen ein n, vor Labialen (ausser f) ein m; vor den Liquidä / und r 

ebensowie vor den Halbvokalen w und j wird der (wohl ursprünglich 
dentale) Nasal assimilirt. Der letzte Vokal geht immer in langes 7 
über. Im Plural wird die Nasalirung wieder aufgehoben und meistens 
durch die Dehnung des vorhergehenden Vokals ersetzt, wozu in den 

verschiedenen Arten dieser Konjugation noch andere Kennzeichen der 

Pluralbildung hinzukommen. 

1 [n betreff der Assimilirung des x vor w, wie z. B. in dwwik (für dnwik aus wik 

‚schneiden‘), finde ich besonders notirt, dass der vorangehende Vokal einen schwachen 

nasalen Klang erhält. 
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1 Erste Art: einsilbige Stämme. 

172. Hier ist es natürlich der erste Stammkonsonant, der im Sing. 

nasalirt wird, während der Stammvokal in 7 übergeht. Im Plural kehrt 
aber der ursprüngliche Stammvokal in der Regel zurück, und die Er- 
satzdehnung trifft den Vokal des Präformativs. Seltener erscheint hier, 
wie in der folgenden Abteilung (Il. 2, a, s. S 174), statt des Stammvo- 
kals ein 2 in der letzten Silbe, z. B. neder für nedir. Die Personen- 

bildung geschieht durchaus mit denselben Prä- und Afformativen wie 
im Perfekt. Beispiele dah ‚fett sein‘ rib ‚sich weigern* tw’ ,kneifen*. 

Sing. 1. dndih ich bin fett arrıb ich weigere mich dntv ich kneife 

2. m. téndiha terriba tentv a 
f. téndihi térribi ténti'i 2 

3. m. éndih errib =» énti 
f. téndih terrib lénti 

Plur. l.  nédah nérib netw 
2 tedahna teríbna tet na 
9: edáhna eribna ehe na 

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

173. Die Personenbildung geht auch hier durch die bekannten 

Prä- und Afformative vor sich, jedoch mit der Beschränkung, dass im 

Singular die 2. und 3. Person keine Präformative erhalten, wodurch in 

der letzteren der Unterschied zwischen Mask. und Fem. aufgehoben 
wird. In Bezug auf die Pluralbildung spaltet sich diese Art je nach 

dem verschiedenen Stammauslaut wiederum in zwei Abteilungen: 

a) vokalisch (auf -é) auslautende Stämme. 

174. [m Plural fällt das endigende -/ ab, der erste Stammvokal 

geht in 2 über, und der Präformativvokal wird entweder gedehnt oder 
er bleibt unverändert. Beispiele: seni ‚warten‘ uli ,schlagen* rébi ‚laden‘. 

Sing. 1. asénmi ich warte aulli ich schlage ardmbi ich lade 
2. m. sénnia ullia rambia 

f. sénni! ati rambi 

9. m. sénni lli rámbi 

f. sémuü «tli rambi 

! Aus sennü (s. § 21, b). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 17 
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Plur. 1 nesen od. nesén neel od. neel nereb od. nereb 

2). tesénna! teélna terébna 

D esenna eélna erebna 

b) konsonantisch auslautende Stämme. 

175. Im Singular geht nicht nur wie in der ganzen Konjugation 

der letzte Stammvokal in 7, sondern auch der Vokal der ersten Silbe in 

a über. Im Plural kommt in der letzten Silbe an der Stelle des 7 der 

Stammvokal wieder zum Vorschein, während in der ersten Silbe das a 

des Singulars entweder c) verbleibt, oder P) fällt gänzlich aus; und nur im 

letzteren Falle (5) tritt die Ersatzdehnung am Vokale der Präformative 
ein. Die Bildung unter 3 gehört nur denjenigen Stämmen an, deren 

Nasalirungskonsonant ein laryngaler Laut ’oder A, ist. Beispiele: 

a) Sébid ‚schauen‘ fetik ‚entwöhnen Szgzg ‚waschen‘. 

Sing. 1. dsambib ich schaue dfantik ich entwóhne dsang“id ich wasche 
2. m. sambiba fantika Sdng"ida 

fo sambibi fantiki Sdng"idi 
3. m. 3dmbib fántik Sdng"id 

f. Sambib Fantik Sng"id 

Blu” nesabib néfatik nesagud 
2. tesabibna tefatikna tesagudna 

9: esabibna efatikna esagudna { 

beas ‚wenden‘ lehas? ‚lecken‘ guhar ‚stehlen‘. 
9 ? fo} 9 

Sing. 1. dbanis ich wende dlanhis ich lecke dg"anhir ich stehle 

2. m. bin'isa lánhisa g“anhüra 
f bán'isi lánhisi g'ánhiri 

3. m. bán'is ldnhis g“anhir 
f. bánis lánhis g“dnhir 

Plur d. neb’as nelhas nég"har 
9. teb’asna telhásna teg"hárna 
9; eb ásna elhásna eg" hárna 

176. Es verdient hier einer besonderen Beachtung, wie klar die Abwandlung 

solcher Stämme, in denen ein w nach einem Guttural erscheint, die Natur der 

s. g. u-haltigen Gutturale darlegt. Das w erhält sich nur da, wo es als Stammvo- 

kal zwischen zwei Konsonanten stehen darf, z. B. Imper. Séguda, gühara, Aor. Sügu- 

dat, güharat. Wenn aber die Flexion statt des « einen anderen Vokal, oder nur 

! Hier fällt häufig die Endung -na ab, so dass die Formen mit veränderter Ton- 

setzung tésén, esen lauten. 

2 Aus dem arab. ldhas en 
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die Ausstossung des « verlangt, so flüchtet sich dasselbe in beiden Fällen in den voran- 

stehenden Guttural hinein, z. D. Präs. d3ang"id (für dSangid, wie dlanhis von lehás), 

ág"anhir (für dganhir), Perf. dg"har (vgl. d3gud), Pris. Plur. nég"har (vgl. nélhas). 

Konjugation III 

1*4. Das charakteristische Kennzeichen dieser Konjugation ist die 

Dentalisirung des Präsensstammes, oder Einschiebung eines Dentals 
t (d) zwischen den Präformativ und den ersten Stammkonsonanten, ent- 
sprechend der Nasalirung der II. Konj.; und hier wie dort geht der 
letzte Stammvokal immer in langes 7 über. Die Dentalisirung (wobei 
in fonetischer Hinsicht die $$ 32, Schluss, und 34 zu berücksichtigen 

sind), erstreckt sich jedoch, im Gegensatz zu der Nasalirung, auf die 

ganze Formenbildung des Präsens, aber aus anderweitigen Gründen 

findet auch hier in der Abwandlung eine Unterscheidung in einsilbige 
und zweisilbige Stämmen statt. Die Abwandlung der ersteren wird 
nämlich durch ein langes @ in allen Präformativen charakterisirt, wo- 
durch im Sing. die 1. und 3. Pers. Mask. gleichlautend werden, wäh- 
rend die letzteren zwar das regelmässige kurze e der Präformative bei- 
behalten, aber, dem Schema der Konj. Il. 2, b folgend, den ersten 
Stammvokal immer in a umwandeln. Dieser Stammvokal ist hier wie 
dort am häufigsten ein kurzes e, und es wäre möglich, dass das nur im 
Prüsensstamm auftretende a der ursprüngliche Wurzelvokal ist. 

1) Erste Art: einsilbige Stämme. 

Beispiele: ram ‚folgen‘: “am ‚reiten‘ sa’ ‚sich setzen. 

Sing. 1. étrim ich folge ed’im ich reite ~ ést? ich setze mich 
2. m. tétrima téd'ima test? a 

f. tetrimi ted’imi tésti 
3. m. étrim ed’im est? 

. tetri éd'im test?’ f. tetrim ted 

Blur. netrim ned’im nésti 

2 tetrimna ted'ànna testi na 
€ _ 74 -— 22 - 2. 

2. etrimna ed'imna esti na 

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

Beispiele: féjak ,wegtragen gézaf ,knien' sééar ‚fliehen‘. 

Sing. 1. atfajik ich trage weg ddganif ich knie — dstabir ich fliehe 

2. m. fétfajika tédganifa téstabira 
f. tétfajihi tedganifi téstabiri 

3. m. éffajik edganıf estabir 
f tétfajik tédganif téstabir 
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Plur si nétfajik nedganif nestabir 
2 tetfajikna tedganifna testabirna 

3. etfajıkna edganifna estabirna 

Konjugation IV, 

178. Das allgemeine Merkmal des Präsens dieser Konjugation ist 

ein dem Stamme angehängtes i. Die Prä- und Afformative bleiben zwar 
stets dieselben, aber in der 2. Pers. Sing. Fem. schmilzt das afformati- 
vische i mit dem hier stammauslautenden 7 in ein i zusammen, wo- 
durch die 2. und 3. Pers. Fem. Sing. gleichlautend werden. Aber auch 
die Verben dieser Konj. teilen sich der Abwandlung nach in zwei 
Arten: 1) einsilbige, langvokalige Stämme, wie för ‚fliehen‘ 3e 
‚alt werden‘ mäh ‚erschrocken werden‘; 2) zweisilbige oder drei- 
konsonantige Stämme mit einem sehr kurzen (oder, wenn man so 
will, gar keinem) Vokal zwischen den beiden ersten Stammkonsonan- 

ten, z. B. engád (ngad) ‚stehen‘ mekás ‚kurz sein‘ sebdb (bob) ‚gut 

sein. Die Verben der ersten Art stossen den langen Stammvokal aus, 
oder er wird durch ein sehr kurzes und flüchtiges e (7) ersetzt, und der 
Vokal des Präformativs geht überall als eine Art von Ersatzdehnung 

in langes @ über. Die Verben der zweiten Art fügen nur das 7 an, 
und der erste kurze Vokallaut schwindet hier gänzlich nach dem be- 

tonten Vokal des Präformativs. 

1) Erste Art: einsilbige Stämme. 

Sing. 1. éferi (eri) ich fliehe 3% ich werde alt émhi ich werde erschrocken 

2. m. tefria tes’ia temhia 
f. teferi (téfri) tes”i temhi 5 

3. m. éferi (éfri) ei emhi 
f. téferi (téfri) tes” témhi 

2 . 2 . 149 « E c 

Plural néferi (nefri) nes d nemhi 
2. tefrına te ina temhina 
3. efrina emma emhina 

2) Zweite Art: zweisilbige Stamme. 

Sing. 1. (Xbobi ich bin gut  dñgadi ich stehe — dnkasé ich bin kurz 

2. m. tesböbia tengádia tenkasia 
f. tesböbi téngadi ténkasi 

3. m. ésbobi éngadi énkasi 

f. tesböbi téngadi ténkasi 

Pluie nesbobi nengadi nénkasi 

2. tesböbin(a) téngadin(a) ténkasin(a) 
3.  éSbobin(a) engadın(a) enkasin(a) 
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Konjugation V. 

19. Alle dieser Konj. angehörenden Verben sind zweisilbig und 

haben ein langes & in der ersten und ein kurzes e oder i in der zweiten 
Silbe, z. B. baden ‚vergessen‘ färd ‚lachen‘ jawid ,flechten*. Ihrer Prä- 
sensbildung nach stehen diese Verben denen der ersten Art der vor- 
hergehenden IV. Konj. sehr nahe, und könnten vielleicht mit den letzte- 
ren unter eine und dieselbe Konj. gebracht werden. Auch hier wird 
nämlich der erste lange Stammvokal elidirt und durch das 2 der Prä- 

formative gewissermassen ersetzt, in der letzten Silbe tritt aber anstatt 
des kurzen e oder 7 das lange 2 ein, welches wir schon aus der II. und 

III. Konj. kennen gelernt haben. Dieses 7 ist jedoch nur im Sing. ganz 
verbürgt, im Plur. scheint es mir mit dem kurzen Stammvokal wechseln 
zu können, wie denn auch in der II. Konj. der Plural des Präsens den 
letzten kurzen Stammvokal in den meisten Fällen beibehält. Das Ab- 
wandlungsschema lautet also folgendermassen: 

Sing. 1. ebdin ich vergesse éf'id ich lache éjwid ich flechte 
2. m. tebdina téf'ida . téjwida 

f. tébdini téf'idi téjwidi 
3. m. ébdin éfid éjwid 

f. tébdin téf'id téjwid 
Plur 1. nebdin (nébdin) nef id (néf'id) néjwid (néjwid) 

2. tebdinna (tebdinna) tef idna (tef idna) tejwidna (tejwidna) 
3. ebdinna (ebdinna) ef idna (ef tdna) ejwidna (éjwidna) 

180. Dies sind die fünf verschiedenen Konjugationsformen des Bedawie, die 
ich aus sehr zahlreichen vollständig flektirten Beispielen erkannt und bestätigt ge- 
funden habe. Ausserdem habe ich aber eine nicht unbedeutende Anzahl durchkonju- 
girter Verben verzeichnet, deren Flexion in den verschiedenen Tempora bald dem 
Schema der einen, bald dem einer anderen von den obigen fünf Konjugationen folgt. 
Einige Beispiele scheinen sogar auf das Vorhandensein noch anderer Konjugations- 
formen hinzuweisen. Alle jenen Verba werde ich nach den Paradigmen der schon 
festgestellten Konjugationen folgen lassen. 

2. Zusammengesetzte Tempora. 

Isl. Die zusammengesetzten "Tempora in der affirmativen Form 
sind: Plusquamperfekt, (Imperfekt) und zwei futurale Zeiten. 
Der Begriff unseres Plusquamperfekts wird meines Wissens nur 
durch das vorangehende Adverb sär (suri) ‚vorher‘ in Verbindung mit 
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dem Perfekt ausgedrückt. Dieses Adverb wird immer von der Verbal- 

form getrennt, und ist ein Objekt vorhanden, so tritt auch dieses da- 

zwischen, z. B. 

ane sur déban ich war gefallen 
barük » débta du warst » 
batüuk »  débtai du (f.) » » 

barüh » débja er war > usw. 
dne sur ötak duli ich hatte den Mann geschlagen. 

Auf dieselbe Weise kann nun wohl auch von jeder Präsensform durch 

Voranstellung jener Zeitpartikel sär ein wirkliches Imperfekt (wie 

z. B. das lateinische) gebildet werden. Von diesem Tempus besitze ich 
indessen nur die folgenden wenigen Beispiele, dne meskinu ‚ich bin arm‘, 

dne sär meskinu ‚ich war arm‘, barük tektena ‚du weisst‘ barük sär tek- 

tena ‚du wusstest‘. Ich bin jedoch sehr geneigt zu glauben, dass die 

geringe Anzahl dieser Beispiele auf einem blossen Zufall beruht, und 
dass wir ein auf jene Weise gebildetes Imperfekt ebensogut wie das 

Plusquamperfekt den zusammengesetzten bedawischen Tempora einord- 
nen müssen. 

182. Bei Munzinger ist auch das Plusquamperfekt ein einfaches Tempus, 
welches teils durch ein dem Stamme angehängtes -/, teils durch ein prüformativisches 

iin Verbindung mit inneren Vokalveränderungen gebildet wird, und zwar scheint es, 

als ob die erste Bildungsweise den afformativischen Verben (also meiner 1, Klasse) 

und die zweite den präformativischen Verben (meiner 2. Klasse) angehörte. Indessen 

wurde kein einziges seiner sechs Beispiele von meinen Gewährsmännern in Assuan und 

Berber als bedawisch anerkannt oder auch nur verstanden. Zwei von jenen Beispielen 

führe ich hier an. Von meinen Stämmen! %köd ‚sich verirren‘ [Konj. I., Pras. ködani, 

Perf. kódan] und baden ‚vergessen‘ [Konj. V., Pras. ébdin, Perf. abaden] lautet das 
Plusquamperfekt bei Munzinger folgendermassen: 

Sing. 1. kodi, ich war verloren gegangen ibden, ich hatte vergessen 

2. kodtie tibdena 

3. kodi ibden 

Plur. 1. kodıni nibden 

9. kodtina tibdenna 

3. kodina ibdenna 

Obgleich die übrigen Beispiele bei Munzinger nicht ganz so regelmässig gebildet 

sind wie die oben stehenden, scheinen sie mir doch im ganzen ein bedawisches Ge- 

! Munzinger hat keinen Versuch gemacht, die Verbalstämme zu ermitteln, sondern 

er führt jedes Verb in der 3. Pers. Sing. Mask. Perf. an. 
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präge zu haben (vgl. $ 316, wo alle diese Formen aufgeführt und näher besprochen 

sind). Ich erinnere auch daran, dass die arabische Sprache, die mein einziges Kon- 

versationsmittel mit den Bischari ausmachte, den Begriff des Plusquamperfekts nur 

durch die Vorsetzung der Perfektformen des Hilfsverbs kana (zuweilen immer in der 

starren Form kan) vor die Perfektformen des Hauptverbs ausdrücken kann, eine Bil- 

dungsweise, die der bedawischen mit dem unveränderlichen sär vollkommen ent- 

spricht. Vielleicht hat Munzinger andere Mittel gehabt, den Begriff des Plusquam- 

perfekts den Leuten zum Verständnis zu führen und ist dadurch anderen Verbalfor- 

men auf die Spur gekommen. Diese Formen, auf welche ich in dem vergleichenden 

Teil zurückzukommen gedenke, verdienen jedenfalls, dass ihnen besondere Aufmerk- 
samkeit gewidmet werde. 

153. Die beiden Futura werden vermittels zwei Hilfsverben ge- 
bildet, deren hier vorkommende Formen ich zunächst anführen will: 

Sing. 1. andi (a)herriu 

2. m. téndia herriwa 

f. téndi herriwi 

9. m. éndi herri 

f. téndi hérri 

Pluie mad (nijed) néheru 
2: tiádna (tijedna) téherun(a) 

9. iddna (ijédna) (j)eherün(a) 

184. Die erste dieser Formenreihen scheint mir nichts anderes sein zu kön- 
nen, als das Pris. des irregulären Verbs di ‚sagen‘ [Konj. II], dessen Formen man 
weiter unten ($ 304) finden wird. Was die zweite Form betrifft, von welcher mir 
der Singular in vielen aber unbedeutenden Varianten vorkam, so ist die Bedeutung 

des Verbalstammes: ‚suchen, wünschen, umhergehen um etwas zu finden‘, arab. talab, 

“Awiz, sudanarab. där, vollkommen zweifellos.! Ich habe diese Form nebst einigen 

anderen desselben Stammes auch unter den irregulüren Verben aufgeführt (vgl. $ 
319), und werde dort die Formen des Sing. und des Plur, die nicht zusammenzuge- 

. hören scheinen, näher besprechen. 

155. Mit dem ersten der oben genannten Hilfsverben wird nun 

in der Regel die Verbalform verbunden, die in der 3. Pers. Sing. Mask. 
des Aorists nach dem Präfix ba- steht. Es lautet demnach das erste 
Futur von den schon bekannten Verben deb ‚fallen‘ [Konj. I], sénz 

‚warten‘ [Konj. II. 2, a], fédig ‚lassen‘ [Konj. II. 2, b], wie folgt: 

! Ausser den zahlreichen Beispielen, die sich in diesem Buche zerstreut finden, vgl. 

man auch das Beispiel bei Munzinger (a. a. O. S. 353): »o'mit mehei ofno hojo herriwa, du 

suchst jeden Morgen Streit mit mir». [?] 
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Sing. 1. débi andi ich werde isan dndi ich werde ifdig dndi ich werde 

2. m. »  téndia [fallen » téndia [warten »  téndia [lassen 

f. ». téndi » téndi » téndi 

3. m. »  éndi » éndi »  éndi 

f. » téndi » téndi »  téndi 

Pluie »  nijcd » miad » mijed 
2. »  tiádna : » tiddna »  tiádna 

oF »  iddna » iddna »  iddndà 

186. Die eigentliche. Natur derjenigen Verbalform, mit welcher das erste 
Futur gebildet .wird, war mir lange sehr dunkel. Anfangs glaubte ich, dass diese 

Form wie die entsprechende im Fut. Il. ein verbales Nomen sein müsse, und, obwohl 

ich jetzt überzeugt bin, dass hier eine rein verbale Form vorliegt, so ist mir damit 

die Sache noch lange nicht klar genug geworden. Die verbale Natur dieser Form 

scheint teils daraus hervorzugehen, dass sie meines Wissens niemals als Nomen mit 

dem Artikel gebraucht wird, teils auch aus dem Umstande, dass sie im Aorist, wo 

sie immer mit dem Präfix bä die dritte Person Sing. Mask. bildet, bei weiblichem 

Subjekt das femin. ¢ entweder [in der 1. Klasse] als Afformativ oder [in der 2. 
Klasse] als Prüformativ annimmt. Dagegen erscheint es auffallend, dass diese Form, 

wenn sie ursprünglich die 3. Pers. Sing. Mask. irgend eines Tempus ist, ganz unab- 

gewandelt mit allen Personalformen des Hilfsverbs dndi, téndia ew. verbunden wird. 

Ich bemerke jedoch, dass mir in dem Futur I. zuweilen, obwohl verhältnissmässig 

selten, Formen vorgekommen sind, die mit der 3. Pers. Sing. Mask. des Aorists nicht 
ganz identisch waren. Bei den Verben der 1. Klasse scheint der nackte Stamm, viel- 

leicht nur zufolge der Abschleifung des auslautenden ; (6), stehen zu können; im 

Plural treten hin und wieder plurale Formen auf, z. B. hadíd [statt hadide] (ndi ‚ich 

werde reden‘, hadidne tijedna ‚ihr werdet reden‘, debne ijedna ‚sie werden fallen‘, 

nedar nijed ‚wir werden töten‘ [Stamm dar]. Aus diesen und einigen anderen ähn- 

lichen Beispielen scheint hervorzugehen, das ursprünglich die Form des Hauptverbs 
in dieser Verbindung mit dem Hilfszeitwort dndi (téndia etc.) durchweg flektirt wurde. 

In dem vergleichenden Teil werde ich diese Formen etwas nüher besprechen, und 

hier zunächst ihre verschiedene Bildung in den einzelnen Konjugationen vorführen. 

187. Das Kennzeichen dieser Form ist ein i (e), das in der ein- 

zigen Konj. der 1. Klasse ein Afformativ und in den übrigen Konjuga- 

tionen ein Präformativ ist, und also in dieser Hinsicht in vollem Ein- 

klang mit der allgemeinen Regel für die verbalen Formative steht. 

a. Als Afformativ: -ö oder -c. 

Der Verbalstamm bleibt in der Regel unverändert. Beispiele: ba- 

deb-i ‚er fällt‘, débi dndi ich werde fallen‘; ba-tam-e ‚er isst‘, táme dndi 

ich werde essen‘; ba-jek-e ‚er steht auf, jéke dndi ‚ich werde aufstehen‘; 

gud ‚viel sein‘, Aor. güdat, 3. Pers. Sing. Mask. ba-güd-i, Fem. ba-güd-ti, 

Fut. I. gitdi dndi. . 
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b. als Präformativ. 

Hier erscheint es in der Regel als langes ?, zuweilen aber, na- 
mentlich wenn «a folgt, und besonders häufig vor den passivischen und 

kausativischen Bildungsbuchstaben ¢ und s, als e. Der Verbalstamm wird 

teils; und zwar vorwiegend, unveründert gelassen, teils durch innere 
Vokalveründerungen oder auch anderweitig modifizirt. In der folgenden 
Übersicht der Formen folge ich der oben gegebenen Einteilung in Kon- 
jugationen. 

1. In der Konj. II. 1 tritt hier im allgemeinen der reine Ver- 
balstamm auf, z. B. wik ‚schneiden‘ &wik, g"a ,knuffen* ig"a, ta’ ‚schlagen‘ 
ita’. Nur selten erleidet der Stamm eine vokalische Modifikation, z. B. 
tib ‚füllen‘ tub, sim ‚nennen‘ sam. 

2. In der Konj. II. 2, a fällt hier wie in einigen anderen For- 
men der vielleicht nicht wurzelhafte Endvokal des Stammes ab, und 

der erste Stammvokal geht ausnahmslos in langes & über, z. D. séni 
‚warten‘ isdn, dli ‚schlagen‘ ial, rébi ‚laden‘ eräb. 

3. In der Konj. II. 2, b bleibt, wie in Konj. IL. 1, der Stamm 
unverändert, nur dass hier, wie in mehrfachen ähnlichen Fällen, der 

erste kurze Stammvokal, gewöhnlich ein 7, e, nach dem langen betonten 
7 elidirt wird, z. B. kehun ‚lieben‘ khan, fetik ‚entwöhnen‘ £ftik, séhal 
‚schleifen‘ zshal, réhub ,poliren* ?rhub. Es kommen jedoch mitunter Vo- 
kalveränderungen vor, z. B. &bib ‚sehen‘ ısbüb, bédal (arab.) ,verün- 
dern‘ £bdil. 

4. In der durch Dentalisirung des Präsensstammes charakteri- 
sirten Konj. III. wird auch in dieser Form der eingeschobene Dental 
beibehalten, aber der letzte Stammvokal, der im Präsens in ? übergeht, 

bleibt hier unverändert, z. B. ram ‚folgen‘ Präs. étrim, Aor. rämat ‚ich 
folge* bä-itram ‚er folgt‘, itram dndi ‚ich werde folgen‘; sa’ ‚sich setzen‘ 
Pris. ést?, Aor. sd’at, bä-ısta’; am ‚reiten‘ éd im, id'am. 

5. In der Konj. IV., deren Kennzeichen ein im Prüsens dem 

Stamme angehängtes -i ist, wird in dieser Form statt -i ein -a angefügt, 
und bei der ersten Art — den einsilbigen Stämmen — wird der Stamm- 
vokal, insofern er nicht ein @ ist, hier wie im Präsens ausgestossen, 
z. B. för ‚fliehen‘ Pris. éfri, Fut. I. fra dndi; sau (Saw) ‚vermehren‘ 
Pris. eswi, Fut. I. iswa dndi; dagegen ’äm ‚schwellen‘ Pris. éami, Fut. 
I. gama dndi; är ‚ernähren‘, éari, éara. Bei der zweiten Art — den 
zweisilbigen Stämmen — wird der letzte Stammvokal in der Weise 
verändert, dass a in i und 6 in @ übergeht. Hier tritt aber die Aus- 
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nahme von der oben gegebenen allgemeinen Regel ein, dass die Stäm- 
me, deren letzter Vokal lang ist, kein -a anfügen, z. B. engad ‚stehen‘ 

Pras. ángadi, Aor. éngadat, 3. Pers. Sing. Mask. ba-/ngida, Fut. I. éñgida 
ándi; nekds ‚kurz sein! Fut. I. kisa ndi; dagegen bean ‚furchtsam 
sein‘ Pris. ab'dni, Aor. 3. ba-eb'in, Fut. I. ein dndi; en$of ‚leicht sein! 
Aor. 3. ba-en&üf. 

6. In der Konj. V., deren Stämme durch ein langes & in der er- 
sten Silbe gekennzeichnet sind, fällt dieses @ hier wie im Präsens aus, 
der letzte Stammvokal bleibt unverändert oder er geht in à über, z. B. 
Säwi ‚mischen‘ Präs. éSwi Aor. 3. P. ba-ikwi, g'asir ‚lügen‘ Pris. ék"sir, 

Aor. ba-ik"sir; salib ‚plündern‘, Präs. éslib, Aor. ba-islab; fadig ‚verschmä- 
hen‘ Aor. ba-ıfdag. 

188. Mit dem zweiten Hilfsverb verbindet sich immer der Infini- 

tiv, dessen Formen unten verzeichnet sind, und zwar stets im Objektiv, 
obwohl dieser Kasus bei konsonantisch auslautenden Mask. (nach $ 58) 
äusserlich nicht erkennbar ist. Von den vorhin erwähnten Verbalstäm- 

men deb, séni, fédig, lautet also das zweite Futur folgendermassen: 

Sg.1.  debhérriw ich werde misnai hérriu ich werde fedüg herriu ich werde 
2. m. » herriwa [fallen »  hérriwa [warten » hérriwa [lassen 

f. » hérrüwi » hérviwe » hérriwi 

3. m. » herri » herri »  hérri 

f. » hérri » hérri » hérri 

PIE » néheru » néheru » néheru 

2. » téherun(a) » — téherun(a) »  téherin(a) 

Bb » eherün » eherün »  éherün 

189. Im heutigen Sprachgebrauch scheinen diese soeben beschriebenen Ver- 

balformen der Bedeutung nach einander völlig gleich zu kommen, wenigstens wurden 

sie mir von meinen Gewährsmännern immer als zei bä do ‚ganz gleich‘ bezeichnet. 
Auch sind beide Bildungsweisen von jedem Verb möglich und vollkommen verständ- 

lich, wenn auch bei jedem Verb bald die eine, bald die andere bevorzugt wird. 

190. Unter den Paradigmen bei MunzINGER finden sich weder die oben er- 
wähnten Formen noch eine andere mit futuraler Bedeutung angegeben, und somit 
auch nicht die Hilfszeitwórter dndi und hérriu. Dagegen führt er drei andere Hilfs- 
zeitwörter auf, nämlich: »efi, ich bin, ich existire, j'y suis; che, ich bin, dberi, ich 
habe» deren Formen man unter den unregelmässigen Verben ($$ 314, 325) findet. 

Durch Zusammensetzung oder, richtiger gesagt, Nachstellung der Präsensformen 
ehe ‚ich bin‘, teheje ‚du bist‘ u. s. v. nach den flektirten Perfektformen des Haupt- 

verbs bildet nun Munzinger sein Präsens der regelmässigen Verben, allein das ein- 

zige von ihm vorgeführte Beispiel »eder ehe, ich tödte, teder teheje, du tödtest ete.» 
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wurde ebensowenig wie die entsprechende negative Form »feder kahei, ich tödte 
nicht», von meinen Gewährsmännern verstanden. Derjenigen Form, die ich als ein 

wirkliches Präsens erkannt habe, giebt er den Namen ,Aorist und übersetzt sie mit 

dem deutschen Präsens. Meine Aoristform findet sich dagegen bei ihm gar nicht 

vor. — Die Frage, wie die beiden übrigen Hilfszeitwörter efi ‚ich bin‘ und aber’ 
‚ich habe‘ (nebst ihren entsprechenden negativen Formen hake ‚ich bin nicht‘ und 

káberi ‚ich habe nicht‘) mit dem Hauptverb zu verbinden wären, und welche tempo- 
ralen Begriffe dadurch ausgedrückt werden könnten, hat er weder durch Wort noch 

durch Beispiel dargethan. 

3. Verbalnomina: Particip und Infinitiv. 

191. Das Particip wird von allen Verbalstimmen durch das 
Ableitungssuffix -« gebildet und gehört somit, neben dem Imperativ 
und dem Aorist, zu den allgemeinen Verbalformen, die an den Klas- 
sen- und Konjugationsunterschieden nicht teilnehmen. So lautet von 

den Stämmen deb ‚fallen‘ da ‚schlafen‘ [Konj. I], fediy ‚lassen‘ [Konj. 

II] das Particip: déba, diwa, fédiga. In einigen auf -i auslautenden 

Stämmen [Konj. II. 2. a] fällt dieses i vor der Endung -a aus, z. B. 
méri ‚finden‘ Part. mera, séni ‚warten‘ Part. séna, während andere das 

-i regelmässig beibehalten und dasselbe in j übergehen lassen, z. D. 
uli ‚schlagen‘ dlja, rébi ‚laden‘ rébja. Der Plural des Particips ist, wie 
bei allen vokalisch endigenden Nominalstämmen, dem Singular gleich, 
und wie jedes andere Nomen kann auch das Particip mit den Endun- 
gen des Verbum subst, verbunden werden, z. D. [vom Stamme hadid 

prechen*] dne hadıdabu ‚I am speaking‘, hénen hadidäba ‚we are speak- 
ing. Der Bedeutung nach entspricht das bedawische Particip in der 
Regel dem Partic. Präs. anderer Sprachen, nur in einer zusammenge- 
setzten Tempusform (dem negativen Perfekt) mag es die vergangene 
Zeit bezeichnen kónnen (vgl. die Note auf Seite 152). 

192. In Bezug auf Partieipialbildungen findet sich bei Munzinger folgendes 
(S. 349): »Das Particip bildet sich aus der Wurzel mit der Endung ab» [also, wie 
immer, im Objektiv] und S. 352: »das Particip auf -ab, z. B. eab, kommend, kennen 
wir schon; eine andere Form bildet sich durch angehängtes kena, z. D. hesrkena, 

der Beschäftigte, eibabkena, der Reisende». Die letztere Form ist doch eher ein 
wirkliches Nomen, entsprechend dem deutschen auf ,er', wie hadıdkena ‚Sprecher‘ 
(vgl. Reınısch, Barea-Sprache, Vorwort S. XXI). Schliesslich führt Munzinger auch 

ein Gerundium mit folgenden Worten auf: »Das Gerundium bildet sich aus dem 
Stamm mittelst der Endung ee (die wir als Postposition kennen lernten) mit ange- 

fügtem fai, oder hai, das ‚seiend‘ bedeutet.» Diese Postposition lautet jedoch bei 
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ihm ehe, é (s. $ 89), und von einer Verbalform auf -ee-fai, oder -ee-hai habe ich 

keine Spur gefunden, wie sie denn auch bei Munzinger ohne jegliches Beispiel 
aufgeführt ist. Jedenfalls sind diese Endungen nichts anderes als die Verbalstamme 

fai, hai ‚sitzen‘ ‚sein‘ (vgl. $ 325). 

193. Als Infinitive habe ich diejenigen Nominalbildungen be- 

trachtet, welche mit dem Hilfsverb herriu das zweite Futur bilden. Da 
sich jedoch hier eime grosse Mannigfaltigkeit der Formen zeigt, wäre 
es leicht möglich, dass nur einige von diesen, ihrem syntaktischen Ge- 
brauch nach, sich den semitischen oder indoeuropäischen Infinitiven als 
entsprechend erweisen würden, wenn wir nur über jenen Gebrauch et- 
was wüssten. In Ermangelung dieser Kenntnis habe ich alle jene ab- 

strakten Verbalnomina als gleichgestellt angesehen, und sie eigentlich 
nur zum Unterschied von den das erste Futur bildenden Verbalformen 
Infinitive genannt, weil mir im allgemeinen die Formen des zweiten, 

aber niemals die des ersten Futurs, zu gleicher Zeit als wirkliche No- 
mina mit dem Artikel vorgekommen sind.' 

194. Diejenigen Formen, die jetzt von mir mit der obigen Re- 

servation Infinitive benannt werden, können nun, je nachdem sie mit 

oder ohne Affix (d. h. Präfix oder Suffix) von reinem oder durch in- 

nere Vokalveränderungen modifizirtem Verbalstamme gebildet sind, in 
folgende Gruppen geteilt werden: 

1) ohne Affix. 

Alle hierher gehórende Infinitive sind Maskulina: 

a) von reinem Stamm. 

Diese Infinitivform, die somit dem Verbalstamm gleich lauten muss, 

kommt meistens nur in der Konj. I. aber dort ziemlich häufig vor, z. B. 

deb ‚fallen‘ barüh deb hérri(u) (eigentl. ‚er sucht [das] Fallen‘) ‚he will 
fall‘, und in gleicher Weise sind tam ‚essen‘ re^ ‚sehen‘ g"a ‚trinken‘ 

gleichzeitig Verbalstäimme und wirkliche Nomina (im Nomin.) mit ab- 

strakter Bedeutung. In den übrigen Konjugationen tritt diese Infinitiv- 

form nur vereinzelt auf, z. B. g“a ,(das) Knuffen‘ [Konj. II. 1], ta’ 
(das) Stossen* [IT. 1], gékar ‚(das) Stehlen* (II. 2, b]. 

b) von modifizirtem Stamm. 

Der letzte Stammvokal geht entweder 1) in langes 4, oder 2) in 

langes @ über. 

1 MUNZINGER hat keine Form, die er als Infinitiv bezeichnet. 
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1. mit 4 in der Endsilbe. 

Diese Bildung gehört nur der Konj. II. 1 an, deren Stämme alle 

einsilbig sind, sie ist aber meines Wissens dort fast ausnahmslos die 
einzig gebräuchliche, z. B. wik ‚schneiden‘ Inf. wak, rib ‚sich weigern‘, 

Inf. rab, bes ‚begraben‘ Inf. bas. Ein einziges Beispiel findet sich bei 
mir mit kurzem a vor: sim ‚nennen* Inf. sam. 

2. mit. # in der Endsilbe. 

Diese Bildung ist die regelmässige in der Konj. II. 2, b (zwei- 
silbige konsonantisch auslautende Stämme), wobei das kurze i, e als 
erster Stammvokal beim Sprechen bis zur Unvernehmlichkeit ver- 

schwindet, z. B. Sémit ‚schmieren‘ Inf. $müt, régig ,ausstrecken' Inf. re- 
güg, kétim ,anlangen' Inf. ketüm, fédig ‚lassen‘ Inf. fdüg, der ‚bauen‘ 
Inf. dear, dagegen d&i$ ‚begegnen‘ asus, hájid ‚auswählen‘ hajüd. Hier- 
her gehören wohl auch einige Infinitivformen in der Konj. II. 2, a 

(zweisilbige auf -i auslautende Stämme), z. B. ddi ‚stechen‘ Inf. adüj, 
degi ‚wiedergeben‘ Inf. degij, wiewohl das a hier eher eingeschoben 
ist. In den anderen Konjugationen kommt diese Bildungsweise nie- 
mals vor. 

2) mit Suffix. 

a) von reinem Stamm. 

1. Suff. -tà m. — Diese Bildung ist die in der I. Konj. am ge- 
wöhnlichsten vorkommende, z. B. am ‚schwimmen‘ #mtib hérriw je vais 

nager, sak, sdkti ‚gehen‘ du, düti ‚schlafen‘ ha’, hdti ‚bringen‘. Mit 

diesem Suffix werden auch die Infinitive aller afformativischen Pas- 
siven und Kausativen [I. Klasse] gebildet, z. D. tam ‚essen‘, tümam, ta- 
mdmti ‚gegessen werden‘, tams, tümsti ‚essen machen (essen lassen)‘. — 

(Siehe weiter unten bei den Passiven und Kausativen). 
2. Suff. -oi, -oj, f. — Dieses Suffix gehört wohl eigentlich nur 

den Infinitiven der präformativischen Passiven und Kausativen [2. 

Klasse] an, z. B. ram ‚folgen‘ [Konj. III. 1], Pass. tóram, Fut. II. tora- 
mojd' hérriu ‚ich werde gefolgt werden‘, 3/gud ‚waschen‘ Kaus. &iagud, 

WSdgudojd herriu ‚ich werde waschen lassen‘; baden ‚vergessen‘ [Konj. 
V.], sebaden, sebadnoi ‚vergessen machen‘. Aber auch einige aktive, 
mit s oder $ anlautende Stämme folgen, wahrscheinlich nach Analogie 

! Die weibliche Objektivendung -t geht hier fast immer in -d über. 
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der Kausativen, derselben Bildungsweise, z. B. sau ‚vermehren‘ &awoi, se- 
hål ‚poliren‘ sehäloi. — In einigen einsilbigen Stämmen wird hier der 
kurze Stammvokal ausgestossen, z. B. kan ‚wissen‘ Pass. tökan, Inf. tök- 
noi, wik ‚schneiden‘ Inf. Pass. tóukoi (vgl. § 36). 

b) von modifizirtem Stamm. 

3. Suff. -4 m. — Diese Bildung kommt besonders in der V. 
Konj. vor, z. B. bäden ‚vergessen‘ bídne (das) Vergessen‘; g'äsir jlü- 
gen‘ gisré ‚(das) Lügen‘; fadig ,zurückweisen' Inf. fidge. Aber auch von 

anderen Verben wird diese Infinitivform gebildet, z. B. rébi ‚laden‘ [Konj. 
II. 2, a] Inf. ríbje, Séfi ‚tränken‘ [Konj. II. 2, a], safe; ol (mehrere) 
schlagen‘ [Konj. IV. 1] Inf. dlje, dagegen von 4i ‚(jemand) schlagen‘ 
[Konj. II. 2, a] die eigentümliche Form ulwi. 

4. Suff. -a, f. — Ist mir ziemlich selten vorgekommen, z. B. 

for ,fliehen* farat herriu ‚ich werde fliehen‘, fétah (arab.) ‚öffnen‘ féthat 
hérriu ‚ich werde öffnen‘. 

8) mit Präfix. 

Das in semitischen Infinitivbildungen allgemeine Präfix m kommt 
auch im Bedawie in derselben Anwendung sehr häufig vor, namentlich 
bei Verben der III. Konj., und wird, unter den Formen m-, ma-, me-, 

vor Zischlauten mi-, sowohl dem reinen als dem irgendwie modifizirten 
Verbalstamme vorgesezt, z. B. a) von reinem Stamm: sa’ ‚sich setzen‘ 
[Konj. III. 1], mise ‚(das) Sitzen‘, ram ‚folgen‘ [Konj. III. 1], maram 
(das) Folgen‘, ’am ‚reiten‘ [Konj. III. 1], ma äm ,(das) Reiten‘; b) von 
modifizirtem Stamm: dgar ‚zurückkehren‘ [Konj. II. 2, b], Inf. mager, 

génaf ‚knien‘ [Konj. III. 2], Inf. magnéf, sébar ‚fliehen‘ [Konj. III. 2], Inf. 

místebir. Auch in einigen passiven Stämmen kommt dieses Präfix vor, 
z. DB. meri ‚finden‘ Pass. étmeri, Inf. metmerei, firi ‚gebären‘ Pass. étferi, 

Inf. métferei. — Von anderen selteneren Infinitivbildungen werden weiter 
unten die Paradigmen Beispiele liefern. 

B. Die negative Form. 

195. Die stets durch die Präfixe ka- oder bä- gekennzeichnete ne- 

gative Form des bedawischen Verbs hat im allgemeinen dieselben Tem- 
pora und Modi wie die affırmative, nur in Bezug auf den Aorist ist mir 
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der Sachverhalt nicht ganz klar geworden. Es existirt nämlich eine 

negative Tempus- oder Modusform, deren Biegung durch die Endungen 
des Verbum subst. (s. $ 92) geschieht, und welche deswegen aller 
Wahrscheinlichkeit nach nichts weiter ist als das negative Particip. Da 
aber diese Form in ihrer von dem aktiven Particip gänzlich abweichen- 
den Stammbildung sich an den dem Aorist nahestehenden Imperativ 
anschliesst, und in ihrer Bedeutung von ‚nicht wollen, nicht wünschen‘ 
auch dem aktiven Aorist entspricht (vgl. $ 157), habe ich sie als eine 
Art von negativem Aorist aufgefasst und ihr wegen der abweichenden 
Flexion den Namen eines negativen Optativs gegeben. — Mit dem 
Präfix ka-, das sich den indikativen Tempora anzuschliessen scheint, 

werden das Präsens und alle zusammengesetzten Tempora gebildet, zu 

welchen letzteren hier auch das Perfekt gehört, während sich die übri- 

gen, d. h. der Imperativ und der Optativ, mit dem modalen Präfix ba- 

(bi-) verbinden. 

l Einfache Tempora und Modi. 

196. Der negative Imperativ unterscheidet sich in zwei Bezie- 
hungen von dem affirmativen: erstens scheint seine Dedeutung eine 
mehr kohortative zu sein, da er auch von passiven Stämmen gebildet 
wird (was bei dem affirmativen nicht der Fall ist), und mithin gewis- 
sermassen auch dem affirm. Aorist entspricht; zweitens besitzt er For- 
men für die 2. und 3. Person, obwohl ich nicht für alle Verben, die 

sich in meiner Paradigmensammlung finden, die Formen der 3. Person 
belegen kann. (Hinsichtlich des Ursprunges dieser 3. Pers. im neg. Im- 

perativ vergleiche man $ 233). Die Endungen der 2. Person sind mit 
denen des affirmativen Imperativs identisch; die 3. Pers. Sing. hat in der 
Konj. I. die Endung i oder e, in den übrigen Konjj. aber keine Endung. 
Von einigen Verben der I. Konj. kommen jedoch in beiden Personen, 
namentlich in der dritten, Nebenformen auf -ai vor, welche mit dem 
Stamme des negativen Optativs zusammenhängen (s. $ 203)! Das 
Präfix lautet. in der 2. Pers. Sing. Mask. und in der 2. Pers. Plur. ba-, 

1 [n der 3. Person scheinen die Formen auf -ai die ursprünglichen zu sein, wovon 

die auf -Z -e, nur als Schwächungen gelten können (vgl. $ 28). In der 2. Person sind 

dagegen die Formen auf -a, f. -i, die ursprünglichen, und die Formen auf -a; rühren hier 

wahrscheinlich von einem anderen Tempus her (vgl. $ 233). 
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dagegen bi- in der 2. Pers. Sing. Fem. und in der 3. Pers. Sing. und 
Plur. Das Femin. wird in der 3. Pers. Sing. immer (also auch in der 
afformativischen Konj. I.) durch ein präformativisches, d. h. hier zwi- 
schen das Präfix und die Verbalform tretendes t bezeichnet, welcher 

letztere Laut vor dem Anfangskonsonanten des Stammes den in §§ 33 
und 34, a erwähnten eufonischen Veränderungen unterworfen ist. Im 
Plural tritt das allgemeine Pluralaffix -na, (-n) zu den Formen des Sing. 

Mask. Das Schema des negativen Imperativs wird also folgendes Aus- 
sehen erhalten: 

I. Klasse. 2 Killaisısies 

Sing. 2. m.  bà—-a (-ai) ba—-a 

f.  bi—-t, (-ai) bi—-i 
3. m.  bi—-i, -e (-ai) bi— 

fö bit—-i, -e, (-ai) bit— 

Plur. 2. ba—-an(a), -na, (-aina) ba—-na, -an(a) 

3. bi—-in(a), -en(a), (-aina) bi—-na 

197.— Wie immer in der affirmativen Form, so sind meistens auch 

in der negativen der Imperativstamm und der allgemeine Verbalstamm 
identisch, so zunächst in der 1. Klasse (Konj. L). Beispiele: hadıd 

‚sprechen‘ tam ‚essen‘ reh ‚sehen‘. 

Sing. 2. m. bähadida sprich nicht! batama iss nicht!  bareha siehe nicht! 

f. bihadidi bitami birehi 
3. m. bihadide bitame birehai 

f. bithadide bittame bitrehai 

Plur 2: bahddidan(a) bataman(a) barehan(a) 

8 bihádidén(a) bitamen(a) birehdina 

195. In der Konj. Il. wird der negative Imperativ von dem affir- 
mativen Präsensstamm unter Ausstossung des eingeschobenen Nasals 
gebildet. Der letzte Stammvokal ist also überall 7, und der erste in 

den zweisilbigen konsonantisch auslautenden Stämmen (II. 2, b) immer 
a (vgl. § 175). In den vokalisch endigenden Stämmen (II. 2, a), wel- 
che in der letzten Stammsilbe bereits ein 7 haben und den ersten 
Stammvokal im Präs. nicht gegen ein a vertauschen, wird also der ne- 

gative Imperativstamm mit dem affirmativen identisch. Die Formen 
lauten demnach, wie folgt: 
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1) Erste Art: einsilbige Stämme. 

Beispiele: der. töten‘ Pras. ändir, ta ‚schlagen‘ Pras. ant?. 

Aff. Imp. Neg. Imp. Aff. Imp. Neg. Imp. 

Sing. 2. m. déra badıra tå a bätr'a 
f déri bidiri tdi bite’ 

5X, fr bidir bit? 

f. biddir i bitti 
Plur. 2. dérna badirna tå na bätt na 

8t bidirna bite’na 

2) Zweite Art: zweisilbige Stamme. 

Beispiele: a) sézz ,warten Pras. asenni; b) $ébib ‚sehen: Pras. d8ambid, 

Sugud ‚waschen‘ Pras. @sang"id. 

Aff. Imp. Neg. Imp. Aff. Imp. Neg. Imp. Aff. Imp. Neg. Imp. 

Sing. 2. m. sénia basénia sebiba basabıba Süguda basag"ida 

f. séni biseni Sébibi bisabibi Sugudi bisag"idi 
2. m. - biseni bisabib bisag"id 

fe bisseni bissabib bissagid 

Plur 2! senin(a) basenin(a)  Scbibna basabibna sugudna  bäsag"idna 
3. bisenin(a) bisabibna bisag"idna 

199. In der III. und V. Konj. hat der negat. Imper. keine be- 
sondere Stammbildung, sondern es werden die bekannten Präfixe und 
Afformative an den: allgemeinen Verbalstamm angefügt. Beispiele: sa’ 

‚sich setzen‘ [Konj. III. Pris. ést?], baden ‚vergessen‘ [Konj. V. Präs. 
ébdin]. 

Aff. Imp. Neg. Imp. Aff. Imp. Neg. Imp. 

Sing. 2. m. sd a büsd'a badena babadena 
san bisd i badeni bibadeni 

3. m. bisa bibaden 

tie bissa bidbaden 

Plur & sana häså na badénna babadénna 

St bisana bibadénna 

200. In der IV. Konj. wird der allgemeine Verbalstamm nur bei 

denjenigen zweisilbigen Stämmen beibehalten, deren letzter Vokal kurz 
ist, wie z. B. engad (IV. 2). Die einsilbigen Stämme dagegen, deren 
Vokal immer lang ist, bilden ihren negativen Imperativstamm durch 
Anfügung des Konjugationszeichens -i, ohne jedoch, wie es im Präsens 

geschieht, den langen Stammvokal auszustossen. Beispiele: 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 19 
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I) engad ‚stehen‘ Pras. éngad:z; 2) för ‚fliehen: Pras. efri. 

Aff. Imp. Neg. Imp. Aff. Imp. Neg. Imp. 

Sing. 2. m. éngada baengada fora baforia 
f. éngadi biengadi fori bifori 

3. m. biengad bifori 
f. bídengad bitfori 

Pline éngadan(a) baüéngadan(a) forna baforina 

3: biengadna biforina 

201. Wie die zweisilbigen oder, vielleicht richtiger gesagt, dreikonsonanti- 

gen Stämme mit langem Vokal in der letzten Silbe, als 3ebob (3b0b) ‚gut sein‘ 

sitob (stob) ‚führen‘, ihren negat. Imper. bilden, kann ich leider nicht sagen. Unter 

den durchflektirten Tempora dieser Verben findet sich zufälliger Weise keine solche 

Form in meinen Sammlungen mit aufgeführt. Jedenfalls bilden sie dieselbe in einer 

der beiden oben angegebenen Arten, aber ob es bäseböba, biscböbi, bisebob u. s. w. 

oder bäseböbia, biseböbi, biseböbi, bissebobi u. s. w. heissen muss, will ich dahinge- 

stellt sein lassen. 

302. Der negative Optativ nimmt überall das Präfix ba (nie- 

mals bi) an und wird durch die bekannten Endungen des Verbum subst. 

(8 92) flektirt. In der ersten Klasse (Kon). I) wird der Temporal- 

stamm durch das Antreten des Suffixes -az an den allgemeinen Verbal- 

stamm gebildet; nur fügen die auf -a ausgehenden Stämme blos -i (-j) 

an, welches nicht eufonisch ist, da es auch vor den konsonantisch an- 

lautenden Endungen stehen bleibt. Diese Form ist, wie gesagt, mit 

aller Sicherheit als ein ursprüngliches Particip zu betrachten, das durch 

das Präfix ba eine modale Bedeutung erhält, so dass z. DB. dme ba-tá- 

maju eigentl. ‚ich bin ein nicht-essen-wollender‘ bedeutet. Beispiele: 

tam ‚essen‘ dä ‚schlafen‘ dä ‚machen‘, 

Sg. 1. bätdmaju ich (Mann) will nieht essen bätamaitu ich (Frau) will nicht essen 

2. batamaiwa du  » » » » bätamaitwi du » » » > 

3. batamaju De Wie bätamaitu U: Sh o 

Pl. 1. batamaja  bütdmaita 

2. batdmajan(a) batamaitan(a) 

3. batamaja batamaita 

Sg. 1. m. badüwaju! ich (Mann) will nicht schlafen badaju ich (Mann) will nicht machen 

f. baduwaitu ich (Frau). » — » » badaitu ich (Frau) » » » 

2. m. badinvaiwa ud gio us badaiwa Ws) sc awe 
f. badiwaitwi badáitwi 

3. m. baduwaju badaju 
f. badiwaitu büdaitu 

! Oder bäduwaju, büdwWwaitu, vgl. $ 30, c. 
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Pl. 1. m. bädüwaja wir (m.) wollen nicht schlafen badaja wir (m.) wollen nicht machen 

f. baduwaita wir (f) » » » badaita wir (£) — » » » 

2. m. badiwajan(a) u. s. w. badajan(a) v. s. w. 

f. bädüwaitan(a) badaitan(a) 
3. m. badiuwaja badaja 

f. baduwaita badaita 

303. In der zweiten Klasse (Konjj. II.—V.) ist der Stamm des 

negat. Optativs mit dem des negat. Imperativs identisch. Einige we- 
nige Beispiele mógen genügen. Von den Stümmen der ,tóten* (Konj. 
II. 1), sébib ‚sehen‘ (Konj. II. 2, b), sa’ ‚sitzen‘ (Konj. III. D), engad 

‚stehen‘ (Konj. IV. 2) lautet der negat. Optativ, wie folgt: 

badiru (Imp. bádira) basabibu (Imp. basabiba) baengadu (Imp. baengáda) basd'u (Ymp.basá'a) 
badirtu basabibtu baengadtu büsá'tu, basatu 
badirwa basabibwa baengadına büsd'wa 
badirtwi basabibtwi baengadtwi basd twi, basatwi 
u. S. W. u. S. W. u. S. Ww. u. S. W. 

204. Diejenigen Verben der 2. Klasse, deren Stamm im negat. Imper. (und 
Optativ) auf ein -7 endet, d. h. 1) die Verben der Konj. II. 2, a wie séni ‚warten‘ 

uli ‚schlagen‘; 2) die Verben der Konj. IV. 1 wie for ‚fliehen‘ dar ,(mehrere) töten‘, 
welche in der genannten Form das Konjugationszeichen -/ anfügen, bieten in der 
Flexion des negativen Optativs zwei beachtenswerte Verschiedenheiten von dem in 

$ 203 aufgeführten Schema dar: erstens erhalten sie in allen maskul. Formen des 

Singulars das Genuszeichen -b, wodurch die ursprüngliche nominale (participiale) Natur 
dieser Verbalform über allen Zweifel erhoben wird, zweitens erscheint im Plural ein 

n zwischen dem Verbalstamme und den Endungen des Verbum subst., und die so- 

mit entstehenden neuen Endungen -na, -nän(a) bezeichnen sowohl das männliche wie 
das weibliche Geschlecht. Die Formen lauten also von den Stämmen seni (Neg. 

Imp. baséni-a) und uli (Neg. Imp. balia), for (Neg. Imp. bafori-a) und där (Neg. 
Imp. bädari-a) : 

Sing. 1. m. bäsenibu büulibu büfüribu badaribu 

f. büsenitu büulitu baforitu büdüritu 
2. m. büsentbwa baulibwa baforibwa büdüribwa 

f. büsenitwi bäulitwi büfüritwi badaritwi 

3. m. basenibu baulibu baforıbu badaribu 
f. basenitu baulitu baforıtu badaritu 

Blane bäsenina büulina baforina badarina 

2 baséninan(a) bärlinanla) baforinan(a) badarinan(a) 

3: bäsenina baulina büfürtna büdürtna 

Man kónnte leicht geneigt sein, die oben stehenden Pluralformen von ihren Singula- 

ren zu trennen und sie nicht als participiale, sondern als echt verbale — und somit 
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von irgend einem anderen (neuen) Tempus herrührende — Formen anzusehen, be- 

sonders aus dem Grunde, weil hier nicht, wie sonst, wo die Flexion durch die En- 

dungen des Verbum subst. geschieht, die Geschlechter unterschieden werden. Es 
wäre jedoch dann die Identität der Formen für die 1. und 3. Person sehr auffallend. 
— In einem einzigen der hierher gehörigen Stämme tab ‚(mehrere) schlagen‘ finden 
sich in meiner Paradigmensammlung die hier in Frage stehenden Pluralformen nicht, 
sondern es ist die gewöhnliche Flexion angewendet, sogar ohne das b im Singular, 
also: Sg. 1. und 3. batabiu, batabitu, 2. batabiwa, batäbitwi; Pl. 1. und 3. batabia, 2. 
batabian(a). 

205. Das negative Präsens wird immer von der affirmativen 

Perfektform durch Vorsetzung des Präfixes ka gebildet. In der ersten 
Klasse bleibt dieses ka in allen Formen unverändert, in der zweiten 

Klasse aber verbindet sich das Präfix mit den Präformativen (1. Sg. a-, 
Pl. ne-, 2. te-, 3. e-) m der Weise, dass folgende negative Präforma- 

tive daraus entstehen: 1. ka, kin-, 2. m. f. ket-, (kit-), 3. m. ki, f. kit. 

Das schliessende ¢ dieser Präformative ist den in $$ 33 und 34, a er- 

wähnten lautlichen Veränderungen unterworfen. Hierbei ist weiter zu 
bemerken, dass bei denjenigen zweisilbigen Stämmen, welche im affirm. 
Perfekt ihren ersten kurzen Vokal (e, 7) nach den betonten Präformati- 

ven ausstossen, dieser Stammvokal im negat. Präsens, um harte Konso- 
nantenhäufungen zu vermeiden, in den Formen wiederkehren muss, wo 
das neg. Präformativ mit einem Konsonanten endigt. So heisst z. B. 
das affirm. Perf. von s¢ébib: dsbib, tesbiba etc. mit durchgehender Eli- 
sion des ersten Stammvokales, das neg. Präsens dagegen kasbib, kisse- 
biba u. s. w.'(s. unten). Beispiele: 

Erste Klasse, 

hadid, deb, affirm. Perf. hadidan, déban (s. § 168). 

Sing. 1. kähadidan ich spreche nicht kadban? ich falle nicht 

2. m. kahadıdta kádebta 
f. káhadidtai kádebtai 

3. m. kahadıdia kadebja 
f. kahadıdta kadebta 

Plur. 1.  kdhadidna kádebna 
2. — kahádidtán(a) kädebtän(a) 
3. kahadıdian(a) kádebjan(a) 

1 Vel. $ 30, b: 2 Vel. $ 22, b. 
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2. Zweite Klasse, 

ERUIT 2720) 22: 12,0 Bert. zu); ét II 2, brRerfe 23020): 

Sing. 1. karib ich weigere mich Aauli ich schlage nicht Aasbib ich sehe nicht 

2. m. kitriba [nieht  Aidulia kissebiba 
f. kitribi kiduli kissebibr 

3. m. karib kauli kisbib 
f. kítrib kiduli kissebih 

Blur. 1. kinrib kinuli kinsebib 
2. kitribna kidulin(a) kissebibna 
9: kiribna kiulin(a) kishibna 

ram (Ill. 1 Perf. dram); for (IV, 1 Perf. afór); baden (V. Perf. abäden). 

Sing. 1 karam ich folge nicht kafor ich fliehe nicht kabaden ich vergesse nicht 

2. m. kitrama ketfora kitbádena 
fo kitrami kétfori kitbádeni 

3. m. kiram kifor kibaden 

f. kitram kitfor kitbaden 

Plur. 1. kinram kinfor kinbaden 
2: kitrámma ketfórna kitbadénna 

3: kiramna kiforna kibadénna 

2. Zusammengesetzte Tempora. 

306, Das negative Perfekt wird durch das Particip auf -a 
(8 192) und das Hilfszeitwort käke, kaka ‚ich bin nicht‘ (‚ich war nicht?) 
gebildet. Diese Verbalform ist das neg. Präsens eines Stammes kai 
(kaj) ‚sein, werden‘, dessen affirm. Perfekt seltener vorkommt (es wird 

nämlich durch die Endungen des Verbum subst. mit dem vorausgehen- 
den Zeitadverb sar ersetzt). Die Flexion ist ganz regelmässig und 
stellt sich folgendermassen dar: 

Affirm. Perfekt. Neg. Präsens. 

Sing. 1. dkai od. «ke, dka! ich war kaka, kake ich bin nicht 
2. m. tekaja » téke, téka kitka? 

f. tékaj kitkaj 
9. m. ekai »  éke, eka kika, kike 

f. tékai » téke, téka kitka, kitke 

Blur 1. nékai »  néke, néka kinka, kinke 

2. teken(a) kitken 
3. eken(a) kiken 

Vers 28. 2 Für kitkaja 
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Wie die Endungen des Verbum subst. und überhaupt jedes Wort, das 
den Begriff des ‚Seins‘ in sich schliesst, so regieren auch die oben ste- 

henden Verbalformen den Objektiv, weshalb das vorangehende Particip 

— das infolge des vokalischen Auslautes im Plur. dem Sing. gleich 

bleibt — hier immer mit der Endung -ab, f. -at erscheinen muss. Der 

bedawische Ausdruck hadidab kika, (eigentl.) ‚em sprechender war er 

nicht‘ (od. ‚ein gesprochen-habender ist er nicht‘)' entspricht also voll- 

kommen dem arab. ma kana mutakdlliman. Da das Particip in allen 
Konj. auf eine und dieselbe Weise gebildet wird, weist auch das neg. 

Perf. überall dieselben Formen auf. Ein paar Beispiele mögen daher 
genügen. Von den Stämmen hadid (Konj. I), för (Konj. IV.) lautet 

die hier in Rede stehende Form, wie folgt: 

Sing. 1. m. hadidab kaka ich (Mann) sprach nicht — fórab kaka ich (Mann) floh nicht 

f. hadidat » ich (Frau) » » forat » ich (Frau) » » 

2. m. hadıdab kitka Wu s. Wwe forab kitka Le TS NUE 

f. hadidat kitkaj forat kitkaj 
3. m. hadidab kika forab kika 

f. hadidat kitka forat kitka 

Plur. 1. m. hadidab kinka forab kinka 
f. hadidàt » forat — » 

2. m. hadidab kitken forab kitkon 
f. hadıdat — » forat — » 

3. m. hadidab kiken forab kikén 
f. hadidàt » fórüt » 

207. Das negative Plusquamperfekt wird nach Analogie des affirm. 

Plusquamperfekts durch Vorsetzung des Zeitadverbs sar ‚vorher‘ vor die soeben be- 

sprochenen Formen des neg. Perfekts gebildet, z. D. (von séni ,warten‘): dne sur 

sénüb kaka ‚ich hatte nicht gewartet‘. 

! Es ist schwer zu entscheiden, welches von den beiden Zusammensetzungsglie- 

dern, das Particip oder das Hilfsverb, die vergangene Zeit bezeichnet, da das Particip allein- 

stehend meines Wissens immer im Aktiv und Kausativ Präsensbedeutung hat, und die Form 

kaka, die mir nirgends anders als in Verbindung mit dem Particip vorgekommen ist, nach 

Analogie aller anderen dergleichen Formen nur das Präsens bezeichnen kann. Wahrschein- 

licher ist es wohl, dass die letztere Form hier die ihrer Bildung gemäss ursprünglich prä- 

teritale Bedeutung bewahrt hat, aber sicher ist dies nicht, da mir das passive Partieip, das 

ganz so wie das äktive und kausative gebildet wird, stets mit dem arab. Nomen patientis 

übersetzt wurde und mithin eine präteritale Bedeutung in sich schliesst, z. B. füfama, arab. 

wearin ‚aufgeblasen‘. 
C 
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208. Die beiden Futura werden in der negativen Form auf 

ganz dieselbe Weise, wie in der affirm. gebildet, indem die beiden 

Prüsensformen ndi und Aérriu durch die entsprechenden negativen 
Formen ersetzt werden. Die affirm. Perfekta und die daraus gebildeten 

neg. Präsentia der Stämme di ‚sagen‘ und heru (heri) ‚suchen‘ ‚wollen‘, 

lauten folgendermassen: 

Affärs Bert. Neg. Präsens. 

Sing. 1. adi [dheru od. aharu]! kadi kaharu od. kaheru 
2. m. tédia tehérwa — » — |tehárwa] kiddia Isa ; 

Ao P ARE RE es kétharu » kétheru 
f. tédi teherwi » [tehérwi] kiddi 

3. m. édi jéheru »  [jeháru] kidi kiharu » kiheru 
f. tédi téheru » [teháru] kiddi kitharu » kitheru 

Plur. 1. nédi néheru » [neháru] kindi kinharu — »  kínheru [ 
2. tedin(a)  téheran(a) »  [teharitna] kiddin(a)  kétharun(a) » | kétherün 
3. edin(a) — jéherun(a) »  [jeharina] kidin(a)  kiharün(a) »  ktherün 

Die oben stehenden negativen Formen werden nun mit denselben Ver- 
balformen wie die entsprechenden affirm. Futura verbunden (vgl. $$ 185, 
188) z. B. débi kadi, od. deb kaheru ‚ich werde nicht fallen‘, i3bab hadi, 
od. $büb käheru ‚ich werde nicht sehen‘, isan kadi od. misnai kiheru ‚er 

wird nicht warten‘. (Weitere Beispiele siehe unter den Paradigmen). 

Il. Das Passiv. 

A. Die Stammbildung. 

209. Das allgemeine Kennzeichen des Passivs ist, wie schon 
oben erwähnt wurde, ein dem Stamfhe vor- oder nachgesetztes t oder’ 
m, und ihrer Bildung nach teilen sich die passiven Stämme in dieselben 
zwei Hauptklassen wie die aktiven. In der ersten Klasse (Kon). I.) 

wird -m, -am dem unveränderten Verbalstamme angehängt, in der 

zweiten (Konjj. IIL.—V.) wird t-, to-, oder m-, em-, dem Stamme vor- 

gesetzt, und in der letzten Silbe tritt hier immer ein langes @ auf. 
Bei der specielleren Darstellung der passivischen Stammbildung em- 
pfiehlt es sich also, der obigen Einteilung in Konjugationen zu folgen. 

1 Die Klammern um die Formen dheru, dharu, tehdrwa, etc. bezeichnen, dass sie 

nur von mir, und zwar aus dem negativen Präseus erschlossen worden sind (vgl. $ 319). 

Der Wechsel zwischen den kurzen Vokalen a und e ist durchgängig, und hier, wie in den 

häufigen ähnlichen Fällen, rein lautlich und bedeutungslos. Man wird also ebenso gut ka- 

haru, kínharu, als kaheru, kinheru, sagen können. 
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210. In der I. Konj. wird das Passiv auf die Weise gebildet, 

dass dem unveränderten aktiven Stamm bei vokalischem Auslaut -m 
und bei konsonantischem -am angehängt wird, z. B. da ‚machen‘ dam 
‚gemacht werden‘, tam ‚essen‘ Pass. támam, reu ‚aufgehen‘ Pass. réwam 

wa ‚rufen‘ Pass. dam. 

211. Einige Stämme der I. Konj., vielleicht nur Denominativa, kommen, so- 

viel ich weiss, nur in den abgeleiteten Formen (Passiv und Kausativ) vor, wie réj- 
jim ‚gewinnen, sich einen Gewinn verschaffen‘ Kaus. réjjis ‚gewinnen lassen‘ von réjji 

‚Gewinn‘. Wie in diesem Beispiel, so hat auch in vielen anderen die Stammbildung 

auf -m reflexive Bedeutung, weil diese und die passive sich vielfach decken, z. B. 

á3ki ‚klagen‘ (vom arab. saka), askim ‚für sich klagen‘ arab. fa3ákka. In dieser re- 

flexiven oder vielleicht inchoativen Bedeutung müssen wir wohl die Passiven der in- 
transitiven Stämme auffassen, wie z. D. abab ‚müde sein‘ Pass. ababam ‚müde wer- 
den‘ [?], Part. Pass. ababama ‚ermüdet‘ ‚müde‘. 

312. In der zweiten Konj. wird bei emsilbigen Stämmen (U. 1) 

tó-, oft (mit eufonisch vorgeschlagenem a) ato-, bei zweisilbigen Stäm- 

men (II. 2) at- (et), vor Vokalen und den Lenes ad- (ed-), priifigirt.’ 
Der letzte Stammvokal geht in langes @ über, aber in den Stämmen 

auf -i (II. 2, a) wird das a eingeschoben, nach welchem 4 als j verbleibt. 

In den zweisilbigen Stämmen mit konsonantischem Auslaut (II. 2, b) 

geht auch der erste kurze Vokal (e, ?) gewóhnlich in das hier viel- 

leicht mehr ursprüngliche a über (vgl. $ 175), und das charakteristische 

t wird mit einem Zischlaut als Anfangsbuchstabe des Stammes umge- 

stellt. Beispiele: 1. wik ‚schneiden‘ Pass. towak, der ‚töten‘ Pass. ato- 

dar, tw ‚kneifen‘ Pass tot@; 2. a) uli ‚schlagen‘ Pass. ddulaj, adi (viel- 

leicht ’ddi) ‚stechen‘ Pass. dtadaj (dt'adaj); b) fedig ‚verlassen‘ Pass. 

_dtfadag, kétim ,anlangen' Pass. etkatam, scbib ‚sehen‘ Pass. estebab. 

213. Einige Stämme der Konj. II. 2, b wie dsis ‚begegnen‘ télig ‚aufheben‘ 

bilden ihre Passiva, wie es sonst nur in der Konj. V. geschieht, mit dem Präfix am-, 

also dmasas ‚begegnet werden‘ dmtalag ‚aufgehoben werden‘. Vom Stamme haktar 

‚binden‘ kommen beide Formen áthak"ür und dmhak"ür neben einander vor; viel- 

leicht hat in solchen Fällen nur die erstere Form mit dem Präfix ¢ passive, dagegen 
die letztere mit dem Präfix m mehr reflexive Bedeutung. In einigen Verben der 

Konj. IL. 2, a, wie méri ‚finden‘ keti ‚setzen‘, fällt das Präfix in der 1. und 2., aber nie- 

mals in der 3. Pers. Aor. Pass. ab, und nur das lange @- in der Endsilbe kennzeich- 
net das Passiv, also Aor. Akt. (nach § 166) merit, Aor. Pass. merajat (statt etme- 

1 Dass die Vokale a (e) in at-, et, atö-, blos eufonisch sind, und das ¢ allein das 

charakteristische Merkmal @es Passivs ist, geht daraus hervor, dass jene Vokale nach den 

Vokalen der Präformative immer ausfallen. 
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räjat) 9. Pers. baetmir. In einigen Stämmen der Konj. II. 2, b fällt das Präfix nur im 
Perf. ab, z. B. ferik ‚graben‘ Pass. Aor. dfferákat, Perf. dfrak. In anderen Stäm- 
men wie negil ‚öffnen‘ késis ‚zusammenwickeln‘ halig ‚biegen‘ krabil ,beschleiern' 

wird sowohl im Perf. als in der 1. und 2. Pers. Aor. das charakteristische passive 

Präfix abgeworfen, und nur das 4 beibehalten, also Perf. Akt. angel, Pass. dngal, 3. 

Pers. engäl, Aor. Akt. négilat, Pass. negalat, 3. Pers. baétnegil. Aller Wahrschein- 

liehkeit nach steht hiermit die Erscheinung in nahem Zusammenhang, dass von die- 
sen und auch einigen anderen Stämmen, eine durch ein langes @ in der Endsilbe 
charakterisirte Nominalform als Part. Pass. statt der gewöhnlichen Form mit dem 

Suffix -a gebraucht wird, also negal ‚geöffnet‘ statt etnegala, kesás ,zusammengewic- 
kelt‘, und in gleicher Weise von délib ‚verkaufen‘ delab ‚verkauft‘, hak*ar ,binden: 

hak"ár ‚gebunden‘, fetah ,gedfinet, offen‘ (arab. fatah ,offnen‘), hdlig ‚biegen‘ ha- 
lag ‚gebogen‘ [vgl. hanag 1) Adj. ‚krumm‘ 2) Verbalst. III. 2 ‚krumm sein‘ Pris. 
athanig, Perf. dhanäg]. Ja, vielleicht betrachtet man am richtigsten solche Formen 
wie negal, kesas u. s. w. als Nominal- und Verbalstämme zu gleicher Zeit, und da 

z. B. der Stamm negal in den Hauptformen Aor. negalat, Pras. dtnagil, Perf. angal 
lautet, so gehört dieser Stamm zur Konj. III., deren charakteristisches Merkmal ein 

dem Stamme im Präsens vorgesetztes ¢ ist. Négil ‚öffnen‘ [Konj. II. 2, b] und negal 

‚offen sein‘ [Konj. III. 2] stehen dann als Transitiv und Intransitiv einander gegen- 
über, wie wir dies auch in einigen anderen Füllen finden, z. D. génif ‚knien lassen‘ 

Konj. II. 2, b, génaf ‚knien‘ Konj. III. 2 (vgl. Anhang N:o 86, die Note), fira” ‚(her-) 

austragen‘ féri ‚gebären‘ Konj. II. 2, b, fira’ ‚(her)ausgehen‘ (vgl. Anh. N:o 147). In 

mehreren der hier in Rede stehenden Stämme wird auch das passivische @ der End- 
silbe zu a gekürzt, z. B. halig ‚biegen‘ Pass. Aor. halágat, Perf. dhalag; k"ábil ,be- 

schleiern‘ Pass. Aor. k“abalat, Perf. dk"bal; sémit ‚schmieren‘ Pass. Perf. dsmat. 

Hier könnte man nun auch halag, k"ábal, semat als reflexive nach der III. Konj. 

abzuwandelnde Stämme ansetzen, wie denn auch féfah [arab.] ‚öffnen‘ Konj. II. 2, b 

und fétah ‚sich trennen‘ (= ‚sich öffnen‘) Konj. III. 2 wahrscheinlich identisch sind 
(vgl. Anh. N:o 146). 

214. Eine ganz eigentümliche passive Stammbildung tritt in einigen Verben 
der Konj. II. 2, b in der Weise auf, dass ausser der in $ 212 besprochenen regu- 

lären Bildung die erste Stammsilbe reduplizirt wird; so wurde mir z. B, von kéhan ‚lie- 

ben‘, dessen regelmässige Passivform dtkahan wäre, als die allein gebräuchliche Form 

atkakhan [aus dtkakahàn] angegeben; gleicherweise lautet das Passiv von be’as ‚wen- 

den‘ díbab'as, von guhar ‚stehlen‘ dftg"ag"hür. Es ist jedoch wohl ersichtlich, dass 

eine derartige passivische Bildung einen schon reduplizirten Aktivstamm voraussetzt, 

der etwa der hebräischen A;lkel-Form, oder vielleicht noch eher der dritten sanskri- 

tischen Konjugation sich nähern würde. Vom Stamme beds ‚wenden‘ kommt dann 

auch das vom primären Stamm gebildete Passiv é/Dba'üs, ja sogar noch eine zweite, 
vielleicht ursprünglich reflexive Form ameb’as vor. 

315. Die Stimme der dritten Konj. sind fast alle intransitiv, 
und entbehren daher der passiven Form. Die wenigen transitiven Ver- 
ben dieser Konj., die alle emsilbig sind (III. 1), folgen in der passiven 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 20 
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Stammbildung ganz dem Muster der Konj. II. 1, z. B. ram ‚folgen‘ Pass. 
tóram. In der vierten Konj. sind ebenfalls alle Stämme intransitiv 
und haben kein Passiv. 

316. Auf die passive Stammbildung in der fünften Konj. hat 
die Bildung des aktiven Präsensstammes, d. h. die charakteristische Art 

dieser Konjugation selbst, augenscheinlich Einfluss gehabt. Dem pas- 
siven Präfix am- oder m- schliesst sich das die aktiven Präsensformen 
charakterisirende 2 an, also dme- oder mé-, und das 4 der ersten Stamm- 

silbe wird ebenfalls hier wie im Präs. Akt. ausgestossen. In der zwei- 
ten Stammsilbe geht, wie in der ganzen 2. Klasse, der Vokal in & 
über, z. B. baden ‚vergessen‘ Pass. amebdan, fadig ‚verschmähen‘ Pass. 
amefdäg. 

B. Die Formenbildung. 

21% Die passivische Formenbildung schliesst sich im allgemeinen 

der aktivischen genau an, nur ist sie in der Hinsicht regelmässiger, 
dass im Präsens der 2. Klasse weder Nasalirung oder Dentalisirung 
eintreten, noch die Präformative der 2. und 3. Pers. Sing. (wie im Ak- 

tiv der Konj II. 2) abfallen können. Dagegen verdrängt auch hier das 
i, welches die letzte Silbe des Präsensstammes in der 2. Klasse charak- 

terisirt, das allgemeine passivische à. 

318. In der ersten Konj. wird das Passiv ganz so wie das Ak- 
tiv abgewandelt, z. B. tam ‚essen‘ Pass. tümam ‚gegessen werden‘ Aor. 

tám-at, támam-at, Präs. tdm-ani, tamám-ani, Perf. tám-an, támam-an, Fut. 
II. támtib hérriu, tamdm-tib hérriu. Ebenso in der negativen Form: Im- 
per. bätam-a, batámam-a, Opt. batám-aju, batamám-aju, Perf. támab kaka, 
timamab kaka. Die weitere personale Flexion ist in allen Tempora 
ganz dieselbe wie im Aktiv. Als Beispiele mögen die 3 Haupttempora 
des Stammes da ‚machen‘, Pass. däm, genügen. 

Aorist. Präsens. Bextekitr 

Akt. Pass. Akt. Pass. Akt. Pass. 

Sing. 1. da-j-at damat da-j-ani damani da-j-an  daman 
2. m. da-j-ata  damata datenia damtenia data damta 

f. da-j-ati — dámati dateni damteni datai dámtai 
3. m. badai badami da(j)ini damini daja damja 

f. badati badamti dateni damteni data damta 
Plur. 1. dä-j-adeni damadeni danei damnéi dana damna 

2. da-j-dtna damdtna datén(a) damten(a) datän(a) damtan(a) 
3.  badain(a) bádamin(a) ^ dá(j)m(a) damen(a) dajan(a) damjan(a) 
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319. In allen vier Konjugationen der 2. Klasse wird der pas- 
sive Stamm auf eine und dieselbe Weise durch Anfügung der schon be- 
kannten Prä- und Afformative abgewandelt, wobei folgendes zu bemer- 
ken ist: 1) das charakteristische à der Endsilbe geht, wie schon oben 
erwähnt, in allen Präsensformen in 7 über, und wird in den Ver- 

ben, deren aktiver Stamm einsilbig ist, vor der Participialendung -a 

ausgestossen, z. D. tib ‚füllen‘ Pass. atotab, Part. atótba; dagegen &bib 
‚sehen‘ Pass. stebäb, Part. estebaba; 2) in der negativen Form ist der 

Stamm der beiden einander so nahe stehenden Formen, Imperativ und 
Optativ, mit dem affirmativen Präsensstamme identisch. Nur die Bildung 
der 3. Pers. Sing. des Aorists (und mithin des Fut. I.) verdient beson- 
ders erwähnt zu werden. Das Präfix to- oder atö- geht hier immer in ta- 

und der letzte Stammvokal wie im Präsens in i über, z. B. tib, Pass. 

atotab, Aor. 3. Pers. Sing. Mask. baitütib, mehág ,auskehren* Pass. étme- 
hag, Aor. 3. Pers. Sing. Mask. baétmehig. In den auf - ausgehenden 

Stämmen (II. 2, a) fällt dagegen dieses -i ab, z. B. “li ‚schlagen‘ Pass. 
ádulaj, Aor. baedül, méri ‚finden‘ Pass. dtmaraj, Aor. baetmer (baetmir). 

Die Formen des passiven Infinitivs, womit das Fut. II. gebildet wird, 
sind schon oben [§ 196, 2) a. 1, 2] angegeben worden. Grösstenteils 
werden sie mit den Suffixen -t in der ersten und -oi in der zweiten 
Klasse gebildet, nur beachte man, dass in einsilbigen Stämmen, die das 
Präfix ato- (statt tó-) annehmen, das @ der Stammsilbe vor dem Suffix, 

wie vor der Participialendung -a, elidirt wird, z. B. däm (Kon). 1.) 
‚gemacht werden‘, Inf. dämti, ram ‚folgen‘ (Konj. III), Pass. töram, Inf. 

toramoi, kan ‚wissen‘ (irreg.) Pass. atokan, Fut. II. atóknojd hérriu. Als 
Flexionsmuster diene folgendes Beispiel: à/bib ‚sehen‘ (Konj. II. 2, b), 
Pass. éstabab (éstebab). 

Affirmative Form. 

Aor. Präs. = Perf. i! muse dfe 

Sing. 1. estebabat astabib astebab estebib andi 

2. m. estebabata téstabiba téstebaba v  téndia 

f. estebábati testabibi téstebäbi wm % ine 

9. m. baéstebib estabib estebab 

f. batestebib testabib testebab Huit Dr 

Blur 1. estebabadeni nestabib nestebab estebaboid hérriu 

2. estebabatna! testabibna testebabna » hérriwa 

3. büestebibna estabibna estebabna u. Ss. W. 

1 Die 2. Pers. lautet oft mit imperativischen Formen: Sing. estebaba, estebabi, 

Plur. estebabna. 
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Negative Form. 

Imper. Optat. Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. bäaestebib[ tu! kastebab estebabab kaka 
2. m. büestebiba baestebibwa kisstebaba? » kitka 

f. biestebibi baestebibtwi kisstebabi estebabät kitkai 

3. m. biéstebib büestebibu kistebab U. 38 AWE 

f. bitestebib bäestebibtu kisstebab Fut. I. 

Blur 1 büestebib|t]a kinstebab estebib kádi 

2.  bäestebibna baestebibt an(a) kisstebabna Fut. II. 
3. biestebihna büestebib|t ]a kistebabna estebaboid kaheru 

Der Agent bei dem Passiv wird durch den Ablativ ausgedriickt, z. B. 
âme barısök kastebab ich wurde von dir nicht gesehen‘. 

III. Das Kausativ. 

A. Die Stammbildung. 

220. Die Bildung des kausativen Stammes, der sich durch ein 
vor- oder nachgesetztes s kennzeichnet, geschieht durchweg in einer der 

passiven Stammbildung analogen Weise, nur tritt das passivische @ in 
der Endsilbe hier nicht auf, sondern im Kausativ wird in der Regel 

der ursprüngliche Stammvokal beibehalten. 

221. In der ersten Konj. wird das kausativische s sowohl kon- 

sonantisch als vokalisch auslautenden Stämmen angehängt, z. B. tam 
‚essen‘ tams ‚essen machen‘, da ‚schlafen‘ Kaus. das. Nur bei larynga- 

lem Stammauslaut, ? und A, wird die Aussprache häufig durch einen Hilfs- 
vokal a erleichtert, z. B. le’ ‚kalt sein‘ Kaus. leds, teh (tah) ‚berühren‘ 

Kaus. tehás. Den wenigen auf einen Zischlaut, s, $, ausgehenden Stäm- 

men wird statt -s die betonte Silbe -7s, -78, angehängt, z. B. gas ,weben* 

Kaus. gasis, gas ‚sieden‘ Kaus. gases. 

222. In der zweiten Konj. erhalten alle einsilbige Stämme 

(II. 1) das dem passivischen tö- entsprechende Präfix so-! mit unverän- 

1 Das umklammerte ¢ deutet an, dass die Form bei männlichem Subjekt daestebibu 

bei weiblichem Subjekt däestebibtu lautet und gleicherweise im Plur. m. baestebiba, f. baestebibta. 

? Statt kitstebaba aus kitéstebába. 

3 Hier kommt ein eufonisch vorgeschlagenes a, also as0-, seltener vor. 
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dertem Stammvokal, z. B. wik ‚schneiden‘ Kaus. sowik, ta’ ‚schlagen‘ 
Kaus. sota. Bei zweisilbigen Stämmen (II. 2) nimmt das Präfix die 
Form se- an, der erste kurze Stammvokal (e, i) geht, wie in so vielen 
anderen Fällen, in a über, und der Stammauslaut - in der Konj. II. 
2, a fällt ab, z. B. fédig ‚verlassen‘ Kaus. séfadig, kétim ‚anlangen‘ Kaus. 

sékatim, rebi ‚laden‘ Kaus. sérab, keti ‚setzen‘ Kaus. sékat. Wenn aber 

der Stamm mit einem Vokale anfängt, so kann entweder das kurze e 
des Präfixes ausfallen, z. B. dss ‚begegnen‘ Kaus. sass, oder es wird, 

ähnlich wie das hebräische Schewa mobile, dem Anfangsvokal (nament- 
lich u) assimilirt, z. B. ali ‚schlagen‘ Kaus. sul. Lautet der Stamm 

mit einem Zischlaut an, so nimmt das Präfix, in Übereinstimmung mit 
dem Vorgang in der Kon). L, die Form sz-, &-, an, z. B. &ügud ‚waschen‘ 
Kaus. SSagud, séni ‚warten‘ Kaus. sisan. 

223. In der dritten Konj. tritt bei einsilbigen Stämmen (III. 1) 
das Präfix sö- ein, z. D. sa’ ‚sich setzen‘ Kaus. sosa, 'am ‚reiten‘ Kaus. 

so’ am. Bei zweisilbigen Stämmen (III. 2) lautet das Präfix se- (s-), vor 

Zischlauten aber sz, #-, und die in diesen Stämmen übliche Vokalfolge 

e—a geht in a—i über, z. B. genaf ‚knien‘ Kaus. séganif, sébar ‚flie- 
hen‘ Kaus. sisabir, sélaf ‚emprunter‘ Kaus. sisaliy. 

224. In der vierten und fünften Konj. lautet das Präfix über- 

all, d. h. auch bei einsilbigen Stämmen, ursprünglich se-, s- (niemals sd), 
z. B. för ‚fliehen‘ (IV. 1), Kaus. sefór, engad ‚stehen‘ (IV. 2), Kaus. sén- 

gad, bäden ‚vergessen‘ (Konj. V), Kaus. sebäden, sbäden. Ist der erste 
Vokal eines zweisilbigen Stammes u, so tritt mitunter eine Lautumstel- 
lung ein (vgl. 8 31), z. B. gémad ‚lang sein‘ (Konj. IV. 1), Kaus. ságmad 

(statt sgímad aus ségumad). Lautet ein einsilbiger Stamm mit einem 
Vokal an, so kann hier wie in der Konj. II. das kurze e des Präfixes 

jenem Vokal assimilirt werden, z. B. öl ‚(mehrere) schlagen‘ Kaus. soöl, 
dessen Präfix so- nicht mit dem langen Präfix sö- der Konjj. II und III 
zu verwechseln ist. 

B. Die Formenbildung. 

225. Die Abwandlung des Kausativs ist im allgemeinen der des 
Passivs analog. In der ersten Klasse (Konj. 1) werden die kausativen 
Stämme tams, dus, gasis, ganz wie die Passiven tdmam, dam u. dgl. mit 

den schon bekannten Endungen des Aktivs flektirt, z. B. Präs. tdmsani, 

düsani, gasisani, Perf. timsan, düsan, gasisan u. s. w. (S. unten bei den 
Paradigmen). 
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226. Bei den Verben der zweiten Klasse (Konjj. II—V) treten 

ähnliche Modifikationen des kausativen Stammes ein, wie wir in der 

Flexion der Passiven ($ 219) gefunden haben: 1) im Präsens verdrängt 

das charakteristische ; den letzten Stammvokal, z. B. ram (III. 1) ,fol- 
gen‘ Kaus. söram, Präs. asórim, baden (V) ‚vergessen‘ Kaus. sebaden, 
Pris. asbadin. Die Stämme der Konj. IV., welche im Präsens Akt. 

dem Stamm ein - anhängen, und die Stämme der Konj. II. 2, a, 
welche auf -i auslauten, deren -¢ aber im Kausativ abgeworfen wird, 

fügen hier dem Stamme dieses -i bei, z. B. for (IV. 1) Pris. éfri, Kaus. 

sefor, Pris. asfori, séni (II. 2, a), Kaus. sisan, Präs. asisani; 2) wie der 
Vokal des passivischen Präfixes at- (et-) von dem Präformativvokal ver- 
schlungen wurde, so wird auch der Vokal des Präfixes se- nach den Prä- 
formativen elidirt, z. B. for, Kaus. sefór, Perf. dsfor; 3) vor allen Af- 

formativen des Aorists (nicht aber vor den des Imperativs), sowie vor 
den Participial- und Infinitivendungen -a und -oi, fällt der letzte (resp. 
einzige) Stammvokal öfters aus, z. B. tib ‚füllen‘ (II. 1), Kaus. sotib, 

Inf. sötboi; ta’ ‚schlagen‘ (II. 1) Kaus. söta’, Part. sofa; sa’ ‚sich setzen‘ 
(III. 1) Aor. sos-at; a&i$ ‚begegnen‘ (IL. 2, b) Kaus. sdsis, Aor. sdssat ; 
4) im Imperativ und Optativ der negativen Form ist der Stamm hier 
wie im Passiv mit dem affirm. Präsensstamm identisch, z. B. sösa’, Pris. 

asósv, Neg. Opt. bäsöst’u; sefor, Prüs. asfóri, Neg. Opt. baséforibu (vgl. 

§ 204); 3) in der 3. Pers. Aor. (Fut. L), wo das Präfix sö- immer in sü- 

übergeht, tritt nicht wie im Pass. das à in der Endsilbe regelmässig auf, 
sondern die Stammvokale werden hier nach speciellen Regeln umge- 
wandelt, die unten bei den Paradigmen angeführt werden sollen. Als 

Flexionsbeispiel mögen hier die Hauptformen des kaus. Stammes sórib 
von rib ‚sich weigern‘ (IL 1) angeführt werden: 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Perf. our de Huit 

Sg. 1. sorbat asórib asórib esürib ndi sórboid hérriu 
2. m. söriba sörbata tesóriba  tesôriba »  téndia » hérriwa 

f. sóribi sórbati tesóribi tesóribi UE C WE 

3. m. büesirib  esorib esórib 

u. S. Ww. u. S. Wie 

Negative Form. 

Sg. 1. bäsôribu kasorib  sorbab kaka esürib kadi — sórboid kaheru 

2. m. bäsöriba  büsoribwa  kissoriba » kitka u. s. w. 

f. bisöribi bäsorıbtwi kissoribi  sorbat kitkai 

3. m. bísórib  basoribu  kisorib sórbab kıka 

u. 8. w. u. S. Ww. 
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227. Vom Kausativstamm können sowohl Passiva als neue Kausativa nach 
den oben dargestellten Regeln gebildet werden, aber natürlicherweise sind nur we- 
nige von allen diesen denkbaren Bildungen in allgemeinem Gebrauch, z. B. tam 

‚essen‘ (Konj. L), Kaus. tams, Pass. Kaus. tamsam, Kaus. Kaus. tdmsis; gumad ‘lang 

sein‘ (Konj. IV. 2), sgmad ‚lang machen‘ sisugmad ‚lang machen lassen‘. So kann 
auch von einem Pass. ein Kaus. gebildet werden, z. D. témam ‚gegessen werden‘ 

Kaus. tamams. 

IV. Das Frequentativ. 

228. Eine solche sekundäre Stammbildung glaube ich für das Bedawie an- 
setzen zu müssen, obwohl ich nur die vier folgenden Beispiele kenne: dar ‚töten‘ 

öl ‚schlagen‘ tab ‚schlagen‘ dalib ‚verkaufen‘. Diese Stämme wurden mir nämlich, 

im Verhältnis zu den gleichbedeutenden Stämmen der, (li, ta’, délib, ausdrücklich als 

sich auf mehrere Objekte beziehend, »lil-kuttár», angegeben. Zu dieser bestimmten 

Aussage meiner Gewährsmänner kommt nun noch der Umstand hinzu, dass wenig- 

stens in zwei von jenen Verben der ursprüngliche aktive Stamm in einigen Formen 

wieder auftritt, welches mithin das Sekundäre der neuen Stammbildung beweist. 

Nachdem meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt worden war, spürte 

ich natürlich bei vielen anderen Verben aus meinen Verzeichnissen derartigen Bil- 

dungen nach, teils direkt: »lil-kuttár?», teils durch Beispiele, wo diese Verben mit 

Objekten im Plural vorkamen. Allein, wie gesagt, diese Nachforschung ergab je- 

doch nur das sehr geringfügige, oben angegebene Resultat (vgl. jedoch $ 297, Schluss); 

dass die Leute so viel Abstraktionsvermögen besitzen sollten, dass sie mir aus eige- 

nem Nachsinnen ein paar so zusammgehörige Verben, wie der dar, «li öl, hätten 

anführen kónnen, daran war natürlich nicht zu denken. 

229. Die Bildung der Frequentativen aus dem primären Stamme scheint, 

nach den obigen Beispielen zu urteilen, durch ein langes @ in der ersten Silbe cha- 

rakterisirt zu sein. Die Form öl hätte man dann als aus au! — eine Art Gunirung der 

Form wii, dessen -; wahrscheinlich nicht wurzelhaft ist — entstanden zu betrachten; 

nur das b in tab aus ta’ oder ta bliebe somit unerklürt. Was die Abwandlung 

der Frequentativen betrifft, so folgen die einsilbigen Stämme dar, öl, tab dem 

Muster der vierten das zweisilbige dalib dagegen der fünften Konjugation, 

während die entsprechenden primären Stämme alle der zweiten Konj. angehören. 

Ich erinnere auch daran, dass die Flexion der fünften Konj. vielfache Analogien mit 

der Flexion der Konj. IV. 1 darbietet (vgl. $$ 178, 179). Ich führe hier zunächst 

die wichtigsten Formen der beiden Stämme där und öl auf, und hebe diejenigen 

Formen, in denen der ursprüngliche Stamm wieder zum Vorschein kommt, durch 

Fettdruck hervor. Die vollständige Abwandlung der Stämme där, öl, tab und dakib 

wird man an den betreffenden Stellen im Anhang finden (N:o 196, 197, 198, 215). 
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Imper. Aor. raise 

dara ola dárat ölat édrà euli 

3. m. baidera  bärula édri — éuli 

Perte Butor iro tures 

adár aól idera, tula, ándi dirjeb, üljeb, hérriu 

230. Auch Munzinger hat eingesehen, dass die Verben des Bedawie in 

zwei grosse Klassen, die afformativische und die präformativische, zerfallen, scheint 

aber nicht wahrgenommen zu haben, dass die Verben der 2. Klasse nach mehreren 

verschiedenen aber bestimmten Regeln abgewandelt werden, obwohl er Beispiele von 
flektirten Temporalformen aus allen meinen Konjugationen (ausgenommen II. 2, a 

und III. 1, 2) bringt. Was er über diesen Gegenstand sowie über die Bildung der 
sekundären Stümme zu sagen hat, beschränkt sich auf folgendes: »Das Zeit- 
wort. Man wird aus dem Wurzelverzeichnisse ersehen, dass sich die Verba in 
zwei grosse Gruppen theilen, jenachdem bei der Conjugation entweder Suffixe an 
die Wurzel treten oder Präfixe, oder diese selbst sich umgestaltet. Zur ersten Gruppe 

gehören alle auf ja endenden Verba, z. B. sekia, oria, gigja etc.,? zur zweiten alle 

übrigen. Danach bilden sie auch ihr Causativ und Passiv verschieden. Denn die 
Verba auf ja bilden das Causativ durch Anfügung eines s an das Ende der Wurzel, 
das Passiv aber durch ein angefügtes m, wobei die Wurzel unberührt bleibt, wüh- 
rend die Causativa und Passiva der zweiten Gruppe die Wurzel selbst afficiren.» 

V. Paradigmen. 

331. Da ich überzeugt bin, dass eine klare und lebendige Auf- 
fassung der verbalen Formenbildung einer Sprache am leichtesten beim 
Durchlesen recht vieler Flexionsbeispiele gewonnen wird, hatte ich schon 

während meiner Studien an Ort und Stelle mein Augenmerk auf diesen 
wichtigen Punkt gerichtet, und eine ziemlich betrüchtliche Anzahl ent- 

sprechender Beispiele mit meinen Lehrern durchkonjugirt. Soweit es der 

beschrünkte Raum gestattet, werde ich nun für jede Konjugation und 
deren Unterabteilungen einige Paradigmen auch aus dem Grunde auf- 

! Die Form £uli, wo der ursprüngliche Stamm auftritt, würde hier ein éderi er- 

warten lassen. So könnte auch die Form ihrer Lautung nach geschrieben werden, aber 

dann wäre e eher als ein rein eufonischer Hilfsvokal (= e) denn als der ursprüngliche 

Stammvokal zu betrachten. 

? Diese entsprechen den Verben meiner I. Konj, welche in der 3. Pers. Sing. 

Mask. Perf. Akt. das Afformativ a (-ja) annehmen. 
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führen, weil es leicht möglich wäre, dass ein scharfsinnigerer For- 

scher die Formen in einem ganz anderen Lichte sehen und folglich 
daraus ganz andere Resultate ziehen könnte, als ich in der obigen Ana- 

lyse der Stamm- und Formenbildung gethan habe. So wäre vielleicht eine 
andere Konjugationseinteilung denkbar, sei es mit oder ohne Beibehal- 
tung meines einzigen Einteilungsgrundes, nämlich der Bildung des akti- 
ven Präsensstammes. Nach den betreffenden Paradigmen jeder Konjuga- 
tion werde ich dann die meisten der Stämme anführen, die sich in mei- 

nen Sammlungen mit vollkommen übereinstimmender Flexion aufgezeich- 
net finden, so dass auch nach dieser Seite hin dem Forscher ein zuver- 

lässiges Material zu weiteren kritischen Untersuchungen geboten wird. 
Zur leichteren Übersicht lasse ich bei jeder Konjugation alle auf die- 
selbe bezüglichen Flexionsregeln vorangehen, die sich oben unter den 
verschiedenen Temporalformen zerstreut finden. 

232. Die in den folgenden Paradigmen unter dem Namen Kon- 
ditional aufgeführte Form ist vielleicht kein eigentlicher Verbalmodus, 

sondern nur das Präsens mit der angehängten Postposition -2k, die dem 

deutschen ‚wenn‘ in konditionaler Bedeutung entspricht. Diese Form 

habe ich hier beispielshalber mit aufgeführt, um zu zeigen, wie diese 

und analoge Formen mit konstanten Endungen, von welchen später die 

Rede sein soll, aus den Haupttempora gebildet werden. Die Endung 
-2k wird in der affirm. Form einfach dem Präsens angehängt, des- 
sen Formen hier, wie bei allen übrigen vokalisch anlautenden Affixen 
einige leichte, rein eufonische Veränderungen erleiden: 1) schliessendes 
-i geht inj über, z. B. debanjek für debani-ek; 2) ein auslautendes affor- 
mativisches -a fällt immer aus, z. D. tämtenjek ‚wenn du isst‘ für tam- 

tenia-ek, tendirmek ‚wenn ihr tötet‘ für téndirma-ek; 3) In der Konj. II. 

wird der letzte kurze Stammvokal in der 1. Pers. Plur. ausgestossen, 
z. B. nesabib ‚wir sehen‘ nesabbek ‚wenn wir sehen‘, neta ‚wir schlagen‘ 

Kond. netek. In der neg. Form wird die Postposition an diejenige 
Stammform angehängt, die im neg. Optativ vorliegt, und die Abwand- 
lung geschieht überall, ebensowohl in der 1. als in der 2. Klasse, durch 
folgende negative Präfixe: Sg. 1. bä-, 2. bit-, 3. m. bi-, f. bit-; Pl. 1. bin-, 
2. bit-, 3. bi-. Hierzu kommt in der 2. und 3. Pers. Plur. das allge- 
meine plurale Afformativ -na, das vor -ek als n erscheinen muss. Von 
den Stämmen reh ‚sehen‘ (Konj. I. Neg. Opt. baréhaj-u), der ‚töten‘ 
(Konj. IL. Neg. Opt. badir-u) lautet also der negative Konditional fol- 
gendermassen: 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 21 
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Sing. 1. büréhajek wenn ich nicht sehe badirék wenn ich nicht tote 
2. m. bitrehajek biddirek 

f. bitrehajek biddirek 
3. m. biréhajek bidirek 

f^ bitréhajek biddirek 

Il, Il, binrehajek bindirek 

£ bitréhainek biddirnek 

o: biréhainek bidirnek 

233. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass die obigen Bildungen andere 
gleichlautende, aber der Postposition -ek entbehrende Formen voraussetzen müssen. 

Wir bekommen also ein Tempus: (1 Kl. Sg. barehai, bitrehdja, bitrehai, birehai, bit- 

rehai; Pl. binrehai, bitrehaina, birehdina; 2. Kl. Sg. badir, biddira, biddiri, bidir, bid- 
dir; Pl. bindir, biddirna, bidirna), das nach den obigen Ausführungen kaum etwas 

anderes sein kann, als das ursprüngliche neg. Präsens, welches wegen der modalen 

Bedeutung des Präfixes ba, bi, wohl als ein selbständiges Pris. Konjunkt. oder 
Kohort. angesehen werden kann. Die Formen bärchai, bádir, wurden jedoch von 

meinen Gewührsmünnern weder anerkannt noch verstanden, wohl aber die Formen 

der 3. Person (birehai, bitrehai, bidir, biddir mit ihren Pluralformen birehdina, bi- 

dirna), welche sie mit den Formen bareha, badira (Plur. bárehün, badiran) als 2. 

Person in Verbindung brachten und als neg. Imperativ auffassten (vgl. $$ 197, 198). 
Der Ursprung der 3. Pers. des neg. Imper. wäre somit erklärt, aber dennoch bleibt 

in Bezug auf die ursprüngliche Bedeutung und das gegenseitige Verhältnis der drei 
neg. Temporalformen, die ich unter den Namen Imperativ, Optativ und Konditional 

aufgeführt habe, vieles dunkel, welches einer näheren Aufklärung bedarf. Eine be- 

sondere Aufmerksamkeit verdient auch die Eigentümlichkeit, dass der Konditional 
und die 3. Pers. des neg. Imper., welche auf jenes postulirte neg. Präsens zurückge- 
hen, überall präformativisch gebildet sind, während in allen übrigen Formen die 1. 

Klasse (Konj. I) nur afformativische Bildungen aufweist. 

234. Es liegt nahe zu vermuten, dass diese konditionale Endung -ék eben- 
sowohl dem Perfekt als dem Präsens angehängt werden könnte, so dass man neben 

debanj-ek ‚wenn ich falle‘ auch deban-ek ‚wenn ich fiele bekäme. Indessen wurde 

mir jeder arabische Konditionalsatz mit dem Präsens + -ek wiedergegeben. Diese En- 
dung wird jedoch unzweifelhaft auch an das Perfekt angehängt, aber in der Bedeu- 

tung von ‚nachdem‘, und die Perfekta der 1. Klasse schieben hier ein » ein, so dass 

die Endung als -nek erscheint. Hierüber wird später im Kapitel ‚von der Satzfü- 

gung‘ die Rede sein. 

Erste Klasse. 

Konjugation I. 

Afformativische Stammbildung und Flexion. 

235. Das Passiv wird durch Affigirung von -m, oder bei konso- 

nantischem Stammauslaut -am, das Kausativ durch Anfügung von -s, 
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(nach s, 5, als Stammauslaut: -is, -7’) an den aktiven Stamm gebildet. 
Die Abwandlung geschieht in allen drei Genera mit den unten stehen- 
den gemeinsamen Endungen. Der neg. Optat. setzt an den Stamm das 

Ableitungssuffix -ai an, und wird mit den Endungen des Verb subst. 
flektirt. Der Infinitiv [Fut. IL] wird im Aktiv häufig, im Passiv und 

Kausativ immer mit dem Suffix -# gebildet; im Aktiv kommt auch zu- 

weilen der reine Verbalstamm, seltener das Verbalnomen auf -oi, als In- 

finitiv vor. — Das allgemeine Schema der Endungen der I. Konj. hat 
folgendes Aussehen: 

Affirmative Form, 

Imp. A or. Pras. Perf. Kond. Fut. I. Pants 

Sg. 1. -at -ani — -am -anjek -i andi -à 
2. m. -a -ata [od. -a] -lenia  -ta -tenjek » tendia 

f ep -atà [od. -i] ten — -tai -tenjek u. s. w. ($ 185) 

3. m bü—-i [od. -e] ti -ja -injek 
f. ba—-ti [od. -te] deni — -ta -tenjek Fut. ll. 

pl. 1. -adeni -nei -na -nejek —, -tib, -oid, herriu 

o -na, -an(a) -atna -ten(a) -tan(a) -tenek » oo» » herriwa 

3 ba—-in(a) [od. -en(a)] -en(a) -jan(a) -Enek u. s. w. ($ 188) 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Pràs. 

Sing. 1. : ba--aju |f. -aitu) ba— ajek ka—an 
2. m. ba—a ba—aiwa bit— » ka--ta 

f£ Di ba—aitwi ^o bit— » ka—tai 
3. m. bi—e  [od. -ai] ba— aju b— » ka—ja 

f. bit—e [od. -ai] ba—aitu bit— » ka—ta 
Plur. 1. ba—aja |f. -aita] bin— » ka—na 

2. ba—an(a) ba—ajan(a) [f. -aitan(a)] bit—ainek  ka—tan(a) 

3. bi—en(a) [od. -ain(a)] ba—aja [f. -aita] bi—ainek  ka—jan(a) 

Deme TP wis. die Fut. II. 

Sing. 1. -ab [f. -at] kaka -i kadi —, -tib, (-oit), kaheru 
2. m. -àb kitka » kiddia » 3» »  kétharu 

f. -at kitkai » kiddi » oo» »  kétharu 
u. s. w. ($ 206) u. s. w. ($ 208) u. s. w. ($ 208) 

236. Diese Konjugation, welche den bei weitem grössten Teil der bedawi- 
Schen Verben und namentlich die meisten der ziemlich zahlreichen aus dem Arabi- 
schen entlehnten Zeitwórter umfasst, bietet auch die grósste Mannigfaltigkeit der 
Stimme dar. Es giebt hier transitive und intransitive, ein-, zwei-, bis drei- und 
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viersilbige, konsonantisch und vokalisch auslautende Stämme, und zwar alle mit lan- 

gen oder kurzen Vokalen in jeder Silbe. Nur um diese Mannigfaltigkeit übersicht- 
licher zu gestalten, und nicht etwa weil daraus irgend eine Verschiedenheit der 

Formenbildung entspringt, habe ich unten die Stämme je nach ihrer lautlicher 
Verschiedenheit unter mehrere Gruppen gebracht: 

A. Konsonantisch auslautende Stämme, 

234 Paradigma tam ‚essen‘, Pass. tdémam, Kaus. tams. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. IB/e mif: Kond. 

Sing. 1. tamat tamani timan tamanjek® 
2. m. tama tamata! tamtenia tamta tamtenjek 

f. tama tamati tamteni tamtai tamtenjek 
3. m. bátami? tamini tämja? taminjek 

f. batamti tamteni tamta tamtenjek 

Blur mele tamadeni tammei tamna tamnejek 
2 tamna támatna tamten(a) tamtän(a) tamtenek 

3. batamin(a)* tamen(a) lamjan tamenek 

Plusquamp. Bante di Raul. Part. 

Sing. 1. sär taman tami andi tamtib hérriu - tama 

9. m. » tamta »  téndia »  hérriwa 

f. » támtai » téndi »  hérrüwi 
3. m. » tämja » éndi » — hérriu 

f. » témta » téndi »  hérriu 

Plural » tamna » míjed »  mnéheru 

206 » támtan(a) » tijadna »  téheran(a) 

S » támjan(a) » d4jádna »  (éherun(a) 

1 Anstatt der Formen tdmata, tdmati, tdmatna, werden häufig die Imperativformen 

táma, tdmi, tdmna, gebraucht. 

2 Oder bütame, batamte. 

3 Das eingeklammerte a kann hier wie überall beliebig beibehalten oder abgeworfen 

werden. 

4 Könnte auch tdmia, wie im Plural tdmian, geschrieben werden. 

5 Die Endung -2k könnte ebensogut -ék geschrieben werden, da dieselbe überall 

einen Nebenaccent erhält (vgl. die folgenden Konditionalformen). 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Pirass Kond. 

Sing. 1. - bátamá)t Ju kataman bütimajék 
2. m. batama batamdiwa kátamta bittämajek 

f. bitami batamditwi katamtai bittämajek 
3. m. bitame batamdju kátamja bitämajek 

f. bíttame bátamdáitu kátamta bittamajek 
Blur. batamaj|t]a kátamna bintámajék 

2 batamän(a) batamaj[t]an(a) kätamtan(a) bittámainék 
3. bitamen(a) batamaj|t)a katamjan(a) bitamainek 

[Plusqu] Perf. ut Jom. I 

Sing. 1. [sar] tamab [-at] kaka? tami kadi tämtib kaheru 
2. m. » tamab kitka » kiddia » — ketharu 

fo»  tamat kitkai » kiddi » — kétharu 

3. m. »  tdmäb kika » kídi »  kiharu 
li »  tamat kitka » kiddi » — kítharu 

Blur. 1. »  tamäb [-at] kinka » kindi »  kinharu 
2 » » oo» kitken » kíddina » — ketharun(a) 

D. » 555 kiken » kidin(a) »  kiharün(a) 

Passiv. 

Affirmative Form. 

Aor, Pris, Perf. Kond. 

Sing. 1. tamamat tamdmani támaman tamdmanjek 

2. m. témama tamamtenia tamamta tamdmtenjek 

f. idmami tamamteni tamamtai tamdámtenjék 

3. m. bätdmami tdmamıni tamamja tamaminjék 

f. batamamti tamamtent tamamta tamdmtenjek 

Plur. 1. — tamámadéni támamnéi támamna tamdmnejek 
2. tamdmna támamtén(a) timamtan(a) tamdmtenek 

3. . bätdmamin(a) — támamén(a) támamján(a) tamdmenek 

Plusqu. Put. I. But. II. Part. 

Sing. 1. sur tdamaman támami ándi tamamtib hérriu támama 

2. m. » tamamta » téndia » herriwa 
f. » tdmamtai » téndi » hérruwi 

u. S. Ww. u. S. Ww. u. S. Ww. 

1 Vgl. die Note 1 auf Seite 158. 

? Die eckigen Klammern bezeichnen, dass das Perfekt bei männlichem Subjekt in, 

der 1. Pers. tímüb kaka, bei weiblichem Subjekt tdmat kaka lautet, das Plusquamperfekt 

aber sär tåmäb kaka, beziehungsweise sär tímüt kaka, und so durchgängig bei allen Personen. 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Pras. Kond. 

Sing. 1. batimamay|t \u katámaman bätamdmajek 
2. m. batámama batamamarwa katamamta bittamamajek 

f. bitamami batamamaitwi katamamtai » 

3. m. bitamame batámamdáju katamamja bitamämajek 
f. bittamame batamamaitu katamamta bittamamajek 

Plur "le bätamamadj|t)« katámamna bintamámajék 

2. bütámaman(a) — batámamdj|t]an(a)  katıimamtan(a) bittamdmainek 

3. bitimamen(a) — batämamdj[t]a katámamján(a) — bitamámainék 

[Pimsgul > Per Wi, It, Brut: 

Sing. 1. [sär] tamamab [-at] kaka tämami kadi tamdmtib kaheru 
2. m. » — tdmamäb kitka » — kíddia » kétharu 

f. » tamamät kitkai »  kiddi » » 
u. S. Ww. u. S. W. u. S. Wis 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Pras. IP ori Kond. 

Sing. 1. tamsat tamsani tamsan tamsanjek 
2. m. tamsa tamsata tamstenia tamsta tamstenjek 

f. tamsi tamsati tamsteni tamstar » 
3. m. batamsi tamsini tamsja tamsingek 

E bátamsti tamsteni tamsta tämstenjek 

Plur tamsadeni tmsnei tamsna täamsnejek 

2. tdmsün(a) — tamsatna tamsten(a) tamstän(a) tamstenek 
3. batamsin(a) — támsen(a) tdmsjan(a) tamsenek 

Plusqu. Fut. I. Fut. II. Part. 

Sing. 1. sur tamsan tamsi andi tdmstib herriu tamsa 

2. m. » tamsta »  téndia » hérriwa 
fL » tdmstai »  téndi » herriwi 

u. S. W. u. S. Ww. u. S. Ww. 

Negative Form. 

Imp. Opt. Präs Kond. 

Sing. 1. bátamsdj|t ]u katamsan bätdmsajek 
2. m. batamsa batamsdiwa katamsta bittämsajek 

f. bitamsi batamsaitwi katamstai » 
3. m. bitamse bätamsdju katamsja bitämsajek 

f. bittamse bátamsáitu katamsta bittämsajek 



238. 

Sk: 
fu, riechen 

le, kalt sein 

mw, feucht sein 

mah, des Morgens sein 

muh, genügen 

tah, teh, berühren 
> 

*wad , stellen 

"kat, abschneiden , 

"jerh, verwunden 3 

1) Einsilbige Stämme. 

a) mit kurzem Vokal. 

jek, aufstehen 

sak, gehen 

deg, schwer sein 

kad, saugen (von Kindern) 

ud, zittern 

ket, klar sein 

*nasr, besiegen 

deb, fallen 

gab, gleichen 

[Siehe Anhang N:o 1—18.] 

dab, laufen 

hüb, ebnen (d. Fussboden) 

lam, lernen 

rüt, fragen 

wäs, rücken 

ge, rülpsen 

reh, sehen 

bir, fir, fliegen 

Jin, ruhen 

b) mit langem Vokal. 

gig, gehen 

lil, flüssig sein 

nin, singen 

On (mit kuhl) bestreichen 

ur, (mit Steinen) begraben 

03, harnen 

dö”, kleben 

döb, heiraten 

kod, küd, irre gehen 

[Siehe Anhang N:o 19—30] 
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Imp. Opt. Präs. Kond. 

Blur. 1. batamsajlt |a katamsna bintamsajek 
2. batamsan(a) — bátamsdj|t an(a) katamstan(a) bittämsainek 
3. bitamsén(a)  bätamsdjlt]a kátamsján(a) bitamsainek 

[Plusqu.] Perf. Fut. I. Jew. INT, 

Seile [sur] témsab [-at] kaka támsi kadi tämstib kaheru 
2. m. » tamsab kitka »  kíddia » kétharu 

f. »  tämsät kitkai »  kiddi » » 

u. S. We u, S. Ww. u 8. Ww 

Nach diesem Paradigm werden beispielsweise folgende Stämme abge- 
wandelt [das Sternchen (*) bedeutet, dass das Wort aus dem Arab. entlehnt ist]: 

kab, (fleischlich) beschlafen 

kaf, singen 

saf, wüssern, besprengen 

taf, (an sich) reissen 

ham, blóken 

hol, bellen 

as! , zustopfen 

gas, weben 

gas, sieden 

um, schwimmen 

düf, schwitzen 

dug, saugen 

fuf, (auf)blasen 

güd, viel sein 

hüg, pulverisiren 

nn, reichen 

Sum, eintreten 

tus, füllen 

! In diesem Worte glaubte ich ein etwas schärferes, mehr zischendes s wahrzuneh- 

men, das vielleicht das Munzingersche s ist (vgl. $ 17). 
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2) Zweisilbige Stämme. 

a) mit kurzen Vokalen. 

*afham, verstehen lå am, sich mit Fett bestreichen *askir, berauschen 

"anal, verfluchen *lasag, kleben asig, esig, eilen 

"drrag, ertränken *rasal, schicken *háddir, bereiten 

*bdrak, segnen *$dtat, zerreissen *isbu, färben 

“dalam, dürr sein *wakkal, beauftragen hakus, verläumden 

Jafar, springen *ddger, können hankul, kitzeln 

*fákkar, denken "anser, besiegen géhar, schelten 

häsam, vorbeigehen * infir, verabscheuen mehas, zu Mittag essen 

*hasar, verlieren *dhnkir, verabscheuen rejjim, gewinnen 

*hawal, betrügen drid, érid, spielen *Sébbak, zusammenwickeln 

kanjar, weglaufen *dsbir, warten Sñgir, hässlich sein 

Diejenigen Stimme,. deren letzter Vokal ein kurzes 7 oder e mit vorangehender ein- 

facher Konsonanz ist, wie érid ‚spielen‘, stossen häufig diesen Vokal vor allen voka- 
lisch anlautenden Endungen aus (vgl. $ 22, a) als: Aor. érdat, báerdi, Präs. érdani, 

eridtenia u. s. w., Perf. érdan, éridta u. s. w., Pass. érdam, Kaus. érids. Umgekehrt 

wird bei allen Stämmen der I. Konj. in denjenigen Formen, wo drei Konsonanten 
zusammenstossen würden, was namentlich bei den kausativen Stämmen häufig der 

Fall ist, die Aussprache durch Einschiebung eines kurzen e-Lautes erleichtert, z. B. 

nasr ‚besiegen‘ Pris. ndsrani, nasértenia, köds ‚irre führen‘ Perf. kódsan, kóde- 

sta u. S. w. 

[Siehe Anhang N:o 31—934]. 

h mit einem langen Vokal. 

s E 2 E oo a "n 
*aman, glauben “salam, grüssen, küssen Sak“in, kratzen 

Ja . 2 fe . . 

fais, schliessen k“asam, erben *temun, fertig sein 
2 y 2 " 

hátam, hütam, sich erbrechen telag, verhehlen walik, anrufen 

*sanad, helfen terab, teilen wesik, zischen 
£ 2 Pr #4 . £z T 

wasam, hawäsam, scherzen *wadam, Ablution machen salöl, führen 
A Z i ; 2 se 

abab, verachten hamet, traurig sein somóm, benachrichtigen 
2 E B O64 B Lan 

adab, miide sein hirer, marschiren endof, kacken 
* E . . #5 à 24 = 
ganam, reich sein mehel, pflegen adim, sprechen 

/ 72 d'à .. 

humäg, verabscheuen *hadıd, sprechen ekut, lächeln f» , ’ ? 
SE AA Q Q 1 a . H J2 i: A 

iwas, schmutzig sein haurik, stumpfsinnig sein kantür, schnarchen 

Konya rersuch *, 7 am } lenaü digó d 
jerrab, versuchen menim, wünschen engum, digög, senden 

Là m Ss +, . . 54 . .. 

*kuaram, grüssen narit, schläfrig sein hamsuk, sich schnäuzen 

[Siehe Anhang N:o 35— 45]. 

239. In dem obigen Verzeichnis (2, a, b) finden sich auch einige auf -m 

schliessende Stämme, die urspr. reflexive (oder passive) Bildungen sind, und von 

welchen ich nicht weiss, ob ihre primären Aktivstimme gebräuchlich sind oder nicht. 

Diese sekundären Stämme sind als solche leicht zu erkennen, da in den entsprechen- 
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den Kausativen das -m fehlt, und dasselbe sich dadurch als nicht wurzelhaft erweist 

(vgl. § 211). Es sind folgende: iam ‚sich mit Fett bestreichen‘ (von la’ Fett), 

Kaus. Idas ,(jemand) mit Fett bestreichen‘; häsam ,vorbeigehen‘ Kaus. hasis; réjjim 

‚gewinnen‘ Kaus. réjjis; k"asám ‚erben‘ Kaus. k“asas; menim ‚wünschen‘ Kaus. ments; 

wadám ‚sich waschen‘ Kaus. wadás. Hierher gehört wohl auch der Stamm *femém, 

‚fertig sein‘, dessen letztes -m zwar wurzelhaft ist (arab. temim ‚vollständig‘), aber 

wahrscheinlich von dem Sprachbewusstsein als das passivische -m aufgefasst worden 

ist, da das Kausativ temis (od. temmis) lautet [Vgl. Anhang N:o 47—51]. Bei 

anderen Stämmen dagegen, wie z. B. adim ‚sprechen‘ lengitm ‚senden‘ k"aram (arab. 

karam), salam ‚grüssen‘, wo das -m dem Stamme angehört, lautet das Kausativ: 

adis, lengüms, k"aráms, salams. 

240. Mit zwei langen Vokalen kenne ich nur die beiden Stämme #b@b ‚rei 

sen‘ und bäskit ‚fasten‘, von welchen der erstere auch zuweilen ibab ausgesprochen 

wurde. — Dreisilbige Stämme kommen seltener vor und können wohl immer auf 

einfachere zurückgeführt werden. Beispiele sind: hadisam ‚anreden‘ hadarem ‚ehren‘ 

kelláfam ‚mannbar werden‘ égrimam ,weisshaarig werden‘ hamdiseh ‚sich schämen‘ 

[Vgl. Anhang N:o 52—56] Da die drei zuerst genannten Stämme von den arab. 

Wörtern hadis ‚Rede‘ hádra (Ehrentitel), kelläf ‚mannbar‘ ihren Ursprung herleiten, 

so ist wohl das schliessende -m sicher als der reflexiv-passivische Bildungsbuchstabe 

-m zu betrachten, wiewohl derselbe nur in dem letzten Stamme seine gewöhnliche 

Bedeutung hat. Wie égrimam von égrim ‚weisshaarig‘ herkommt, so lassen sich viel- 

leicht von den meisten Adjektiven dergleichen intransitive Stämme ableiten, welche 

dann alle nach dem Muster der Konj. I. abgewandelt werden. So gehören auch zu 
dieser Konj. alle kausativen Stämme, welche direkt von einem Nominalstamm abge- 

leitet sind, wie eras ‚weiss machen‘ von éra@ ‚weiss‘, ddaros ‚rot machen‘ von daro 

‚rot‘. Wahrscheinlich kann man wohl ebensogut ram ‚weiss sein (werden)', ddarom 

‚rot sein (werden)‘ davon bilden, obwohl sich für diese Formen in meiner Beispiel- 

sammlung keine Belege finden. 

B. Vokalisch auslautende Stämme. 

1) Einsilbige. 

241. Die auf -ä und -ö auslautenden Stämme schieben vor die 
mit a und & [nicht aber vor die mit i (e) und 7] anfangenden Endungen 
das eufonische j ein. In der Stammbildung des neg. Optativs und des 
davon abgeleiteten Konditionals tritt hier die kleine Unregelmässigkeit 
ein, dass diese Tempora an die Stämme auf -& und wahrscheinlich auch 
an die auf 6 anstatt des gewöhnlichen ai (s. § 202) nur i (j) anfügen 
(siehe das folgende Paradigma Seite 173). Endigt aber der Stamm 
auf ein -4, so löst sich dasselbe vor allen vokalisch anlautenden Endun- 

gen in ww auf. Als kurzer Stammauslaut kommt hier meines Wis- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 22 
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sens nur a vor, das vor allen vokalisch anfangenden Endungen ab- 
fällt. Bei den übrigen Vokalen wie e, w, tritt immer der laryngale Laut 
' em, z. B. le ‚kalt sein‘ fw ‚riechen‘, und dadurch werden die Formen 
gegen alle lautlichen Veränderungen geschützt, z. B. fi ani ‚ich rieche* 

fWini ‚er riecht‘, dagegen von g'a: g"dni ‚ich trinke‘ g"mi ‚er trinkt‘. 
— Paradigmen: da ‚machen‘ sd ‚benachrichtigen‘ da ‚schlafen! g'a 

‚trinken‘, Pass. dam, söm, g“am, Kaus. dds, sos, dis, g"as. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imperativ. 

Sing. 2. m. daja soja dıtwa g"a 
f. dài söt duwi gi 

Plur. 2. dajan(a) sojan(a) diwan(a) g"àn(a) 

Aorist. 

Sing. 1. dajat sojat dıtwat g'at 
2. m. dajata (daja) sojata (soja) diiwata (diwa) grata (g“a) 

f. dajati (dài) sojati (sói) duwati (diwi) g"áti (gi) 
3. m. bádai basöe baduwi bág"e 

f. hádati bäsöte badüti bág"ate 

Plur. l. dajadéni sójadéni diiwadeni g'ádeni 
2; dajatna sojatna duiwatna g"átna 
3. badatn(a) basoin(a) baduwin(a) bág"ina 

Präsens. 

Sing. 1. dajani sójani duwani gin 
2. m. datenia sotenia dütenia g“ätenia 

f. däteni sóteni düteni —. g'áteni 
9. m. dáini sov ditwini gini 

f. däteni sóteni düteni g“dteni 
Blue dänei sonet dünei g'ánei 

21 daten(a) sóten(a) düten(a) g'áten(a) 
3. dájen(a) sójen(a) duwen(a) g"en(a) 

Perfekt. Plusqu. 

Sing. 1. dajan sójan chiwan gran sär dajan 
2. m. dáta sóta düta gråta u. S. W. 

f. dátai sótai dütai g'átai sär sójan 
3. m. dája sója düja gig)a u. s. W. 

f. data sóta dita gråta 



Fut. 

Blur. 1. dana 

2. datan(a) 
3 dajän(a) 

Sing. 1. dájanjek 

2. m. dátenjek 
f. datenjek 

3. m. däinyek 
f. datenjék 

lun i. danejek 
p: datenek 
D dájenek 

Sing. 1 dái, sóe, 

u Ss 

Sing. 2. m. badaja 
f. bidai 

3. m. bidai 

f. biddai 
Blur. 2. badajan(a) 

3. bidain(a) 

Sing. 1. m. badaju 
f. badaitu 

2. m. badaiwa 
f. bádaitwi 

3. m. badaju 

f. badaitu 
Plur. 1. m. badaja 

f. bádaita 

2. m. badajan(a) 
{. badaitan(a) 

3. m. badaja 
f. bádaita 

duwi, 
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sóna dina g'*ána sär diwan 
sotan(a) dütän(a) g'átan(a) u. 8. W. 
sójan(a) dijan(a) g"í(3)an(a) sur gran 

US, Ww. 

Konditional. 

sójanjek duwanjek g“änjek 
sötenjek dütenjek g"atenjek 
sötenjek dütenjek gátenjek 
sómjek diwinjek g'injek 
sötenjek dütenjek g'átenjek 
sóngjek dünejek g"änejek 
sötenek dütenek g'átenek 
sójenek düjenek g'ének 

I. dns ME 

ge dndi dátib, sótib, dutib, ga herriu 
» téndia » » » » herriwa 

Ww. u S. W 

Negative Form. 

Imperativ. 

basdja baduwa bág"a 
bisoi biduwi big"i 
bisoe biduwe big"e 
bíssoe bidduwe™ bity“e 

basdjan(a) baduwan(a) bag"ün(a) 

bisoén(a) biduwen(a) big"en(a) 

Optativ. 

|basoju badwwáju bag*aju 
básoitu baduwaitu bág"aitu 
basdiwa baduwdiwa bag*aiwa 

basoitwi baduwaitwi bág"aitwi 

basoju baduwaju bagtaju 
básoitu bádwuwditu bag“aitu 
básoja bádwwája bág"aja 
basoita baduwdita bág"aita 
básoján(a) büdiwaján(a) bág"ajan(a) 
básoitan(a) badiwaitan(a) bag“aitan(a) 
basoja baduwaja bág"aja 
básoita] baduwaita bág"aita 

1 Dieses Tempus und der aus demselben gebildete Konditional finden sich in mei- 

ner Materialsammlung nicht mit verzeichnet, aber es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass 
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Sing. 

Plur. 

Sing. 

Plur. 

Sing. 

Sing. 

ils 

2. 

3. 

1. 

il: 

2. 

9. 

lc 
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Präsens. 

kadajan kasojan kaduwan kag"an 
m. kadata kasota háduta kg" ata 
f. khádatai kasotai kadatai kág"atai 
m. kadaja kásoja kadija kag"ia 

f. kadata kasota kaduta kág"ata 
kadana kásona kadına kagvana 
kadatan(a) kasötan(a) kadutan(a) käg"atan(a) 
kadajan(a) : käsojan(a) kádüjan(a) kag"ian(a) 

Konditional. 

badajek |basojek baduwajek bag“ajek 
m. biddajek bissöjek bidduwajek bítg"ajek 
f. biddajek bíssojek bidditwajek bítg"ajek 
m. bidajek bisajek hidriewajek big"ajek 
f. biddajek bissojek biddiwajek bítg"ajek 

bindajek bínsojek bindinvajek bíng"ajek 

biddainek bissöinek biddinvainek bitg“ainek 

bidainek bisoinel:] biduwainek big*ainek 

Perfekt. Plusqu. 

dájab, sójab, déwab, gab, kaka sûr dajab (sö. du. g".) kaka 
m. » » » » kitka » » » » » kitka 

u. S. Ww. u. S. W. 

Woits Jl ut U 

dai, soe, diwi, gi, kadi dátib, sotib, dütib, g“atib kaheru 

m » » » kiddia » » » » kétharu 

u. S. Ww. u. s. W. 

Passiv. 

Affirmative Form. 

Aorist. Präsens. 

dämat, sómat, g“ämat dámani, sómani, g"dmani 

Perfekt. Konditional. 

daman, soman, g"áman dämanjek, sómanjek, g"ámanjek 

Wits le Wiis Dos 

dami (sómi, g“ämi) andi damtib, somtib, g"antib, hérriu 

die Formen so lauten, wie ich sie oben nach der Analogie des Stammes da aufgeführt 

habe, da sonst überall, wie man sieht, die Stämme dà und sö ganz identisch flektirt werden. 
: PR Lure LARA B 

Die noch einzig denkbaren Formen wären dasdjdju, büsójajék, nach der Analogie der For- 
se E " 4 

men baduwiju, badivajek. 
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Negative Form. 

Imperativ. Optativ. 

badäma, basoma, bag"ama badamdju, basomdju, bag“amaju 

Präsens. Konditional. 

kadaman, kasöman, kag“aman badamajek, basomajek, bäg"dmajek 

Perfekt. Kurse 

damab, somäb, g"dmab, kaka dami, somi, g"dmi, kadi 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

dasa, sósa, düsa, g"ása ' dasat, sósat, düsat, g"ásat 

Präsens. Perfekt. 

dasani, sosani, düsani, g"ásani dasan, sosan, düsan, g"dsan 

Konditional. ini, IE Kot, 

dásanjek, sösanjek, düsanjek, g"äsanjek dasi dndi dastib herriu 

Negative Form. 

Imperativ. Optativ. I I 

badasa, básosa, badusa, bag"asa, bádasdju, basösaju, badisdju, bagvasdju ’ » 90g , I ] 

u. S. w. 

Die weitere Abwandlung der passiven und kausativen Formen ist mit 
der von témam und tams identisch (s. § 237). 

2) Zweisilbige. 

342. Die Stämme auf -à, -0, -à, nicht aber die auf -2, schieben vor 
die mit a und 2 anlautenden Endungen das eufonische 7 ein. Bei den 
Stämmen auf -@ scheint jedoch statt der Einschaltung eie Zusammen- 
ziehung der beiden a in a stattfinden zu können (s. das Paradigma mitja 
unten), was bei den einsilbigen auf -4 niemals geschieht. Bei den Stäm- 
men auf - schmilzt dieses i mit einem 7 als Anfangslaut der Endung 
in 7; zusammen, vor anderen vokalisch anlautenden Endungen entsteht 
das eufonische j von selbst und wird deswegen hier nicht besonders be- 
zeichnet. Die zweisilbigen auf ein kurzes a ausgehenden Stämme werden 
ganz wie die entsprechenden einsilbigen flektirt. — Bei den folgenden 
Paradigmen, egá ‚rauchen‘ mitja ,befehlen* aré ‚wollen‘ tiff? ‚spucken‘ 
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afi ‚verzeihen‘ wali ‚finden‘ imba" ‚ruhen‘, wa ‚rufen‘, führe ich nur die 
wichtigsten Formen auf. 

I) ega, rauchen 2) mitja, befehlen 
Aktiv. 

Aor. Präs. Perf. Aor. Präs. Perf: 

egájat egájani egájan mitjat mitjajani mitjan 
egajata egatenta egata mitjata mitjatenia mitjata 
baegai egaini egaja bamitjai mitjaja 

Passiv. 

[fehlt] mitjamat  mitjamani mitjaman 

Kausativ. 

egasat egasani egasan mitjásat mitjasani mitjásan 

3) t1ff0, spucken 4) afü, verzeihen 
Aktiv. 

tiffojat tiffojani tiffójan afüjat afüjani afüjan 

Passiv und Kausativ. 

tiffóm tiffós afüm afüs 

5) are, wollen 

Aor. Pras. Bent Plusqu. Fut. I. 

aréat aréani aréan sür arée? arée dndi 
aréa |Imp.]  arétenia aréta » arétia 
aréi aréteni arétai 
baarée areini aréja » arée Wine il 

arénei » arene arétib. hérriu 
areten » arétena 
aréen » areen 

6) wäli, finden 

Aktiv. 

Aor. Pras. Bent Kondit. 

Sing. 1. waliat waliani walian walianjek 
2. m. walia [Imp.] walitenta walita wülttenjek 

f. wali » wäliteni walitai » 
3. m. bawali walini walija walinjek 

f. bawaltte waliteni walita walitenjek 

1 In diesem Wort hat 5. den in $ 19 erwähnten präkakuminal gefärbten Laut, 
. . B Ey! . 

den ich zu Anfang mit einem ' nach 0, also wmb'a, bezeichnete. 

2 Bezüglich dieser Formen möge man 344 vergleichen. 
5 Le] 5 
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Plur. 1. wäliadeni walinei walina 
2: walian(a) waliten(a) walitan(a) 
3: bawalin(a) walien(a) walijan(a) 

Huit ds Tahiti: die Particip 

wali andi [fehlt] walia 

Negative Form. 

Imper. Opt. Präs. 

Sing. 1. büwaliéjt]u káwalie! 
2. m. bawalia bawaliéiwa kawälta 

f. bivali(e) bawalieitwi kawälıtai 
3. m. biwalie bawaliéju kawalija 

f. bitwalie bawaliéitu kawalita 
Plur. 1. büwáliéj[t a kdwalina 

: bawaliän(a) bawáliejt]in(a)  kawalitän(a) 
3. biwalien(a) bawaliejlt]a kawalijan(a) 

Pass. walim, Kaus. walis, werden ganz wie tdmam und tams abgewandelt. 

7) ümba, ruhen 

Aktiv. 

Aor. Präs. Perf. 

umbat umbani umban 

umba |Imp.] — umbatenia umbata 
umbi  » umbdteni umbatai 

baumbe umbini umbia 

np ilc Fut. II. 

umbe dndi 

Kondit. 

baumbajek 

Imper. 

baumba 

umbatib herriu 

kan 

wälingjek 

walitenek 

walienek 

Kondit. 

bawäliajek 

bitwaliajék 
» 

buwaliajek 

bitwaliajek 
binwaliajek 
bitwalieinék 

biwalieinek 

8) üa, rufen 

baue 

Hotels 

ie ndi 

Negative Form. 

Perf. 

umbab kaka 

Imper. Kondit. 

ln INT 

iüatib herriu 

Perf. 

báua bäuajek uab kaka 

Die passiven und kausativen Formen, wam, was, &mbas, sind ganz regel- 
mässig: Pass. Aor. üamat, Präs. admani, Perf. üaman, Kaus. Aor. üasat, 
Präs. adsani, Perf. üasan. Von diesem Stamm wird dann ein doppel- 
tes Kausativ, äasis, mit der Bedeutung von ‚holen lassen‘ ,envoyer 

chercher‘, gebildet und regelmässig abgewandelt: 

! Für kdwalian (vgl. die Note 3 auf Seite 128). 
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Aor. PTS: Perte Neg. Imp. Neg. Kond. 

üasisat üasisani üasisan bauasısa banasisajek 
aasısa ñasistenia nasista binasisi bituasisajek 
aasist uasisini bitastsei 
baüasisi üasisne) Hate I bititasisei Neg. Präs. 
bauasısti uasisten aasıstib herriu kauasısan 

Weitere Beispiele von mehrsilbigen vokalisch auslautenden Stämmen 
sind: 

mara, angreifen *hássi, fühlen dino, herumgehen 

*dski, klagen hausó, träumen 

kare, nicht wollen *kibbi, ausgiessen *badó, beginnen 

afré, schlecht sein *Sékki, zweifeln *tatu-s!, kneten 

hale, verrückt sein ndwadri, schön sein gerabo, hinken 

[Siehe Anhang N:o 57-—64]. 

C. Diftongisch auslautende Stämme. 

243. Die meisten hierher gehörigen Stämme sind einsilbig, und 
die Abwandlung ist hier wie in den übrigen Gruppen ganz regelmässig, 
nur gehen die diftongbildenden 7 und w vor allen vokalisch anlautenden 
Endungen in j und w über, und der vorangehende Vokal wird gedehnt. 

Beispiele sind: 

reu (réw), aufgehen, aufführen neu (new), schimpfen kai (k"üj), sieben 

wau (wie), weinen hau (haw), bellen hümnai, Nachmittags abreisen 

Als Flexionsschema mögen hier die wichtigsten Formen der Stämme 
reu und k”ai angeführt werden. (Bezüglich der übrigen vgl. Anhang 

N:o 65— 61). 
Aktiv. 

Affirmative Form. 

Aor. Präs. Perf. A or. Pris: Der 

Sing. 1. réwat rewani rewan keajat k“ajani keajan 

2. m. réwa réutenia réuta kvaja keaitenia kvdita 

£o rewi réutent réutai kvar (haji) k'diteni kuditai 
3. m. bärewi réwini réwia bak"aji k" agni kudija 

f. bareuti réuteni reuta bak"aiti k"diteni kata 

Plur le réwadéni — véunei réuna A"ájadéni l"áinei k"áina 
2. réwün(a)  réuten réutan(a) kväjan(a) kuditen kraitan 

3: barewin(a) réwen réwiün bák"ajin(a) kuajen kvdijan 

1 Kaus. vom arab. täta (hab). 
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Negative Form. 

Opt. Kond. Opt.! Kond.! 

bärewaju bärewajek ? ? 

Passiv. Kausativ. 

Aor. Präs. Perf. Aor. Präs. Perf. 

rewamat rewamant réwaman réusat réusani réusan 

réusa reusini reusta 

Passiv des Kaus. bareusi réusnei réusia 

Perf. reusten 

réusaman réusen 

244. Die zu dieser Konj. gehörigen regelmässigen Verben, von welchen sich 
bei Munzinger einige Tempora aufgeführt finden, sind köd ‚verloren gehen‘ gig ,ge- 

hen‘ sek [sak] ‚gehen‘. Diese Tempora lasse ich hier folgen und setze vergleich- 
ungshalber die entsprechenden Formen, wie sie in meinen Sammlungen aufgezeich- 

net sind, daneben: 

nach MUNZ. nach ALMK. nach MuNz. nach ALMK. 

Perfekt. Perfekt. Aorist. Präsens. 

Sing. 1. koden gigen kódan gigan kodéni kódani 

2. kodta gigta kódta gigta kodteja kodtenta 

3. kodje gigja kódja gigja kodini ködini 

Plur. 1. kodna gigna ködna gigna kodnei ködnei 

2. kodtane gigtane kódtün(a)  gígtün(a) ^ kodtena kodtén(a) 

3. kodjan  gigjan ködjän(a)  gígjan(a)  kodëna köden(a) 

Bezüglich des Plusquamperfekts kod? bei MUNZINGER verweise ich auf $ 182. Mit 
diesem Plusquamperfekt scheint sein Optativ zusammenzuhängen, welcher in dieser 
afformativischen Konj. nur durch folgende Formen des Stammes sek belegt wird: 

Sg. 1. sekié, 2. sekdie, 3. sekié, Pl. 1. seknie, 2. sekdine, 3. sekine. Daraus wird dann 

sein Conditional »durch angehängtes A» gebildet, z. D. sekiek, bei mir sdkanjék 
aus dem Präsens sdkani. Auch der Imperativ findet sich bei ihm nur mit folgen- 
den Formen desselben Stammes belegt: »seka, seki, sekane, neg. Form baseka, etc.» 

welche ja auch mit meinen Formen übereinstimmen. Der »negative Optativ», mit 

der Bedeutung ,o hätte ich nieht (o wäre ich nicht)‘ lautet bei Munzinger: Sg. 1. 

basekei, 2. bésekie, 3. bisakei, Pl. 1. binsakei, 2. bidsakeine, 3. bisakéine. Diese For- 

men stimmen teilweise mit meinen negativen Imperativformen auf -a (s. $ 196) 

! Da diese beiden Tempora in meiner Paradigmensammlung fehlen, kann ich nicht 

sagen, ob sie nach Analogie der Form baréwdju: bak"äjäju, bük"ájajék, oder vielleicht nach 

Analogie der Form bådäju, vom Stamme da: bak"dju, bak“äjek lauten. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 23 
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überein, aber die 1. Pers. Sing. und die 1. und 2. Pers. Plur. erinnern uns an diejenige 

Tempusform, deren Existenz ich aus dem negativen Konditional geglaubt habe fol- 
gern zu müssen (vgl. $ 233). — Der »negative Aoristv und das neg. Perfekt bei 
MUNZINGER sind mit meinem neg. Präsens und Perfekt ganz übereinstimmend, wie 

aus seinen, unten stehenden Beispielen zu ersehen ist: 

nach MUNZ. 

neg. Aorist. 

késeken 

késekta 

késekje 

késeknen 

keséktene 

kesekjan 

nach ALMK. 

neg. Präsens. 

kakódan 

kakodta 

kakódja 

kakódna 

kaködtan(a) kasaktan(a) 

kasakjan(a) kaködjan(a) 

kasakan 

kasakta 

kasakja 

kasakna 

Zweite Klasse 

neg. Perfekt. 

kodab  kake | 

gigab — kake | 

bei mir: 

kodab kaka 

gigab kaka 

Präformativische Stammbildung und Flexion. 

Sing. 1. kakoden 

2. kakodta 

3. kakodje 

Plur. 1. kakodna 

9. kakodtäne 

3. kakod'ján 

245. Da die Verschiedenheiten, welche die Flexion in den ein- 

zelnen zu dieser Klasse zählenden vier Konjugationen aufweist, haupt- 

sächlich nur in der verschiedenen Stammbildung des aktiven Präsens 

liegen, so gebe ich hier zunächst das allgemeine Schema der Flexions- 

formative dieser Klasse, welche auch hier für alle drei Genera (Aktiv, 

Passiv und Kausativ) dieselben sind.' 

Imp Aor 

Sing. 1. — at 

2. m. —a —ata 

f —i — ati 

3m: bai 

4. batà 

Plur. 1. —adeni 

2. —na —atna 

3 ba... na 

Affirmative Form, 

Pass Perf, Kond. Wie I Part. 

a. a— QUEE i... andi —a 

1e... te—a te...ek » tendia 

teet te-—i ie. » uns Eu 

eh. e— GR 

te. te— Boas » volte le 

ng odi ne— ne... » sa = hérriu 

fer mna te—na te... nek »  hérruva 

e... NA e—na e... nek u. S. W. 

1 In dem oben stehenden Schema habe ich mit einem Strich (—-) den unveränder- 

ten Verbalstamm und mit drei Punkten (. . .) den in einigen Tempora nach speciellen Re- 

geln zu modifizirenden Verbalstamm bezeichnet. 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Präs. Kond. Fut. I. 

Sing. 1. ba...u [f. -tu] ka— ba... ek $... kade 
Z5 Wie! Ur eset bä ...wa kit—a bit...» »  kiddia 

ip, BO ba...twi kit—i Die 0 uses: | We 

Bh a Ws on Dar ki-- vig ace © 

i5 Winger ba... tu kit— bit...» uit. Te 

Plur. 1. ba...a [f. -ta] kin— bin...» ... kaheru 
2 bai... na ba... an(a) [f. -tan(a)] kit—na bit... nek »  kétharu 
$n oup? ba...a |f. -ta] ki—na bi... nek ee Gs LITE 

746. Zu der gemeinsamen Formenbildung der ganzen Klasse, in 
weleher meines Wissens nur ein- und zweisilbige, nicht aber drei- oder 
mehrsilbige Stimme vorkommen können, gehört dann auch: a) dass 
der Passivstamm erstens durch das Präfix t (et-, at-, tö-, atö-) — 

für welches nur in der Konj. V m steht — zweitens durch ein langes 
à in der Endsilbe charakterisirt wird; b) dass der Kausativstamm sich 

überall durch das Präfix s (se-, sö-, si-) kennzeichnet, und c) dass alle 

passiven und kausativen Stämme, welche an den besonderen, das Aktiv 

charakterisirenden Konjugationsunterschieden nicht teilnehmen, in der Re- 
gel übereinstimmend flektirt werden. Folgende gemeinsame Flexions- 
regeln dieser sekundären Stämme mögen hier angeführt werden: 1) das 
Prüsens wird im allgemeinen durch das die ganze Klasse charakterisirende 
lange ? der Endsilbe vom Perfekt unterschieden; 2) der Infin. (Fut. II.) 
wird immer mit dem Suffix -o gebildet [s. $ 194, 2), a. 2.]; 3) In der 
3. Pers. Aor. (Fut. I.) gehen die Präfixe to- und sö- in tü- und sa- 
über, das passivische @ der Endsilbe wird in der Regel in i umge- 
wandelt, während im Kausativ verschiedene Modifikationen der Stamm- 

vokale eintreten, die unten bei den specielleren Flexionsregeln der ein- 
zelnen Konjugationen angeführt werden sollen. Im Aktiv zerfällt näm- 

lich, wie schon mehrfach erwähnt, diese 2. Hauptklasse der bedawi- 

schen Verben je nach der verschiedenen Stammbildung des Präsens in 
folgende Konjugationen: 

Konj. II. Der Stamm wird im Präsens nasalirt 

Konj. HI. =» » DE» » dentalisirt 
Konj. IV. » » > » mit - erweitert 
lon] V. » » Dan » durch Elidirung abgekürzt 
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Konjugation II. 

Nasalirung des Prásensstammes. 

247. Diese Konjugation, die nächst der ersten am zahlreichsten 
vertreten ist und meistens transitive Verben umfasst, trennt sich zu- 

nächst in zwei Arten, von denen die erste (einsilbige Stämme) die re- 
gelmässigen Präformative der 2. und 3. Pers. Sing. behält, während die 

zweite (zweisilbige Stimme), welche wiederum in zwei Abteilungen zer- 
fällt, dieselben abwirft. 

1 Erste Art: einsilbige Stämme. 

248. Alle hierher gehörigen Stämme haben einen kurzen Vokal, 
meistens i, und gehen gewöhnlich auf einen Konsonanten aus.! Ich 
kenne nur ein Beispiel mit vokalischem Auslaut y“a ‚knuffen‘, wohl aber 

mehrere mit” als zweitem Konsonanten, z. D. ta’ ‚schlagen‘ tw ,knei- 

fen‘. Die Stämme werden nach folgenden speciellen Regeln flektirt: 
1. Im Präsens Sing. Akt. wird vor dem ersten Konsonanten 

ein organmässiger Nasal eingeschoben (vgl. $ 171), welcher sich je- 
doch mit J, 7, w und j assimilirt, und der Stammvokal geht in 7 über. 
Im Plural des Präsens wird dagegen, bei aufgehobener Nasalirung, der 
Stammvokal beibehalten, aber der Vokal der Präformative gedehnt. 

2. In der 3. Pers. Aor. (Fut. I.) erscheint mit seltenen Ausnah- 
men der reine Stamm (vgl. $ 187, b, 1), und der Infinitiv (Fut. Il.) 

wird meistens durch Umwandlung des Stammvokals in 4, zuweilen mit 
dem Präfix ma vor dem unveränderten Stamm, gebildet. 

3. Im neg. Imper. und Optativ (folglich auch Konditional) 
geht der Stammvokal in 7 über. 

4. Das Passiv wird durch das Präfix to-, ato-, das Kausativ 

durch das Präfix sd- gebildet; der Stammvokal geht im Passiv in à über, 
wührend er im Kausativ keiner Veründerung unterliegt. Bei der Abwand- 

lung ist nach den in $ 246 gegebenen allgemeinen Regeln nur die Bil- 
dung der 3. Pers. Aor. Kaus. besonders zu beachten. In dieser Form 
wird der ursprüngliche Stammvokal beibehalten, z. B. ta’ ‚schlagen‘ 
Kaus. söta, Präs. asot?, Aor. söta at, baesuta, Sonst erleiden die passi- 

! [n der ganzen 2. Klasse giebt es keine Stámme, die auf zwei Konsonanten aus- 

gehen, da hier in den meisten Formen keine Afformative die Aussprache ermóglichen. 
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ven und kausativen Stämme keine andere specielle Veränderung als die, 

dass im Infinitiv und Particip der Stammvokal vor den Suffixen -oi und 
-a elidirt werden kann. 

349. Paradigmen: din ‚wägen‘ 

Sing. 1. 
2. m. dina 

f. díni 

3. m. 

f. 

Blur. 1. dinna 

2» 

3} 

Sing. 1. andın 
. m. téndina 

f. téndini 

3. m. éndin 

f. téndin 

Plur. 1. nédin 

2 tedínna 

3 edinna 

Sing. 1. ándinek 

tendinek 

téndinek 

. endinek 

tendinek 

nedinek 
ledinnek 
edinnek 

Cd 

mo Te} a |S 

Plur. 

Sor Bo) fs 

Sing. 
NOR m. badına 

f. bidini 

3. m. bidin 

f. bíddin 

Aktiv. 

2 

Affirmative Form. 

Imperativ. 

ita 

‘ati 

"átna 

Präsens. 

anit 

tén ita 

ten iti 

én it 

tén'it 
23 

ne at 

te'átna 
SE 
e atna 

Konditional. 

dn itek 

tén itek 

ten’itek 

én itek 

ten’itek 

ne atek 

téatnek 
éatnek 

tia 

tái 

tna 

ante 

téntv a 

ténti i 
^ >) 

énti 

ténti 

nét 

tétiina 

etu na 

anti ek 

ténti ek 

ténti ek 

énti ek 

ténti ek 

netw ek 
tétwnek 

etw nek 

Negative Form. 

Imperativ. 

bá ita 

bv ite 

brit 
bit it 

batva 

bitti 
bit? 
bittr 

Aorist. 

dinat 'átat 

dínata "'átata 

dinati "átati 

baidin bår at 

batidin bati at 

dinadeni "átadeni 

dinatna atatna 

baidinna bai átna 

Perfekt. 

ádin dat 

tedina té ata 

tédini té ati 

édin é at 
tédin té'at 

nédin né at 

tedínna te'átna 

edínna e átna 

Jh mis Ih 

idin, Cat, itu — ándi 
» » » tendia 

u. W. 

But. RE 

dan, "at, ta,  hérriu 

» » » herriwa 

u. We 

Optativ. 

bádin[t ju ba’ tu 
badınwa bá'itwa 

badintwi ba ittwi 

badinu ba itu 

badintu ba ittu 

at ‚treten‘ tw ,kneifen‘. 

tu at 

tu ata 

tu ati 

baitw 

bátitw 

té adeni 

tu atna 

bait na 

dtw 

tétwa 

tetwi 
étw 

tétw 

nétu 

tetu na 
etu na 

bati [t]u 
batvwa 

bát twi 

batvu 

batvtu 
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Imperativ. Optativ. 

Plur. 1. bádin[t]a bá'it[t]a báti[t]a 
2. badınna baitna batina badin{tjan(a) be it{tjan(a) bátv(t]an(a) 
3. bidinna britna bit?na — bádm[t]a bá'it[t]a bát |t]a 

Prásens. Perfekt. 

Sing. 1. kadin ka at katw dinab[-at], "étab[-at],  tW'ab[-at| kaka 
2. m. kiddina kit ata kittu a » » » kitka 

f. kíddini kit ati kitted u. s. w. 

3. m. kidin kt at kite 

f. kiddin kit at kittu” 

Plur 1 kindin kin at kintu 

2: kiddinna —— kif'átna kittu na 

3 kidinna kr atna kitu na 

due Huit le 

Sing. 1. idin, vat, iw, kadi dan, 'üt, tà, kaheru 
2m. » » » kiddia » » » kétharu 

u. S. W. u. S. W. 

Passiv. 

dàn, 

Da alle passiven Stümme dieselben Vokale aufweisen, daher ató- 

ato ät, atot@, und die Abwandlung auch ganz dieselbe ist, so wird 

ein Beispiel genügen. 
Affirmative Form. 

Aor. Phrase Perf. Kond. 

Sing. 1. atödanat dtödin dtödan atódinck 
2. m. dlödana tétodina tétodana etc. 

f. dtodani tétodini tetodani 
3. m. baetudin étodin étodan ims Ik 

f. bátetüdin tétodin tetödan etüdin dndi 

Pre atodanadéni nétodin nétodan ete. 
2: dtodanna tétodinna tétodanna Fut. IL. 
3. baétudinna étodinna étodanna todnoid hérriu 

ete. 

Negative Form. 

Imp. Kondit. Opt. Pras. Perf. 

Sing. 1. bätödinek bátodin|t ]u katodàn atodnab kaka 
2. m. batödına bittödinek batodinwa kittodana ete. 

f. bitodini bittodinek batodintwi kittodani 

3. m. bitodin bitodinek batodinu kitodan ne Ih 
f. bittodin bittodinek batodintu kittodän etudin kádi 

Plur. 1. bintödinek batödın ta kintodan ete. 
2. bütodinna bittödinnek batodin[t\an(a) kittödanna Fut; BE 
3.  bitodinna bitodinnek batodin{ t |a kitodanna tödnoid káheru 



Dre BiscHARI-SPRACHE. 185 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. Präsens. Perfekt. 

Sing 1. sódinat soatat asödın ascot asódim — asó'at 
2. m. sódina sala  sodina sóata  tesodina tesóita tesödina teso ata 

f. sodini so ati sodini so ati tesödini teso iti tesodini teso ati 
3. m. bäesüdin baeswat esodin  esoit esódin  eso at 

u. S. MS u. E» W. Us S. W. u. reto 

Konditional. Wines ds ut IE 

Sing. 1. asódinek — asótek esudin, esü at, dndi södnoid, so toid, herriu 

Negative Form. 

Imperativ. Optativ. Konditional. Präsens. 

Sg. 1. basddinu  baso’itu  basodinek baso’itek kasodin — kasó at 
2. m. basodina base ita basodınwa baso’itwa bissodinek bissotek kissodina kissó ata 

Perfekt. Ruta: Fut. II. 

Sing.1. sódnab, sotab, kaka esudin, esitat, kadi sódnoid, sôtoid, kaheru g | > 

250. Weitere Beispiele dieser Art sind: 

bes, begraben Jif, ausgiessen men, rasiren 

der (dir), töten gid, herumwerfen rib, sich weigern 

din, wägen; glauben! gif, (gegen etw.) stossen sim,’ nennen 

dif, überfahren gia (ga), knuffen ta’,* schlagen 

dah, fett sein ja, rosten tib, füllen 

dif, färben kis, geizig sein wik, schneiden 

dim, móbliren kras,” transportiren luw, brennen 

[Siehe Anhang N:o 68—88]. 

351. Bei MUNZINGER ist diese Abteilung der II. Konj. am besten vertreten, 
zwar nur mit einem Stamm der (dir) ‚töten‘, aber mit mehr Tempusformen als bei 
den übrigen Beispielen. Diese Formen lauten bei ihm folgendermassen: 

! Dieser Stamm ist entweder mit dem din ‚wägen‘ identisch, oder vielleicht aus 

dem arabischen zann o? ‚glauben‘ umgebildet, obwohl ich in dieser Abteilung der II. Kon). 

keinen aus dem Arabischen entlehnten Verbalstamm mit Sicherheit aufweisen kann. 

? Perf. dkus, aber Imper. k“dSa, so dass der Stamm K"a$ lautet, wenn auch wahr- 

scheinlich kus als Wurzel anzusetzen ist. 

3 Ob dieser Stamm das arab. sémma Lett ‚nennen‘ ist, erscheint wegen der ungewöhn- 

lichen Umbildung sehr zweifelhaft, vielleicht ist der arab. Nominalstamm ism ‚Name‘ als Ver- 

balstamm entlehnt, oder endlich kónnte hier eine ursprüngliche Wurzelverwandtschaft vorliegen. 

* Dieser Stamm behält in der 3. Pers. Aor. Pass. seinen Vokal, also bäetüta’ nicht 

büetüfi (nach $ 246). 
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Aor. Perf. Neg. Aor. Imperativ. 

Sing. 1. endir eder kader Posit. Form. Neg. Form. 

2. tendira tedere kidera Sing. 2. m. dera badera 

3. endir oeder kider f. deri baderi 

Plur. 1. eder neder kínder 9s bider bidir 

2. tederna tederna kitderna Plur. 2. dérna báderna 

3. ederna ederna kideran 9. biderna bidirna 

Bezüglich der zusammengesetzten Präsensform eder ehe bei Munzinger verweise ich 

auf $ 190. Das Plusquamperfekt lautet bei ihm: Sg. íder, tidera, ider, Pl. níder, ti- 

derna, íderna (vel. $$ 182, 316), bei mir nur sär ddir, sur tedira, etc. Schliesslich 
bringt sein Wortverz. folgende Formen: eder [vgl. oben ocder], tódten; C. esöder ; 
oderr, das Tédten; o’medor, der Tödter. — Was oben ($ 244) gesagt worden ist, 
nämlich dass die Bildung des afformativischen Optativs bei MuNZINGER sowohl in der 

affirm. als in der neg. Form mit seinem Plusquamperfekt auf -/ zusammenzuhängen 

scheint, gilt auch von seinem prüformativisch gebildeten Optativen, von denen er die 

drei folgenden Beispiele bringt: »ídre, o dass ich getödtet hätte, ofure, o dass ich 
geflohen wäre, ite, o dass ich gekommen wäre» sammt mit ihren entsprechenden neg. 

Formen: »badire, o hätte ich nicht getódtet, bafurie, o wäre ich nicht geflohen, baéje, 
o wäre ich nicht gekommen.» Die weitere Flexion dieser Formen lautet bei ihm 
folgendermassen: 

Positive Form. Negative Form. 

Sing. 1. dre ofure ite badire bafurie baóje 

2. tidréa tefuria edjéé bitdirea betfürie bidjee 

3. dre efuri fe bidiri bifurie biéé 

Plur. 1. nidre nefuri enie bindire benfurie binieje 

2. tiderne tefurnea etinea bitdirne betfurinea bidjieine 

3. iderne efurne iene bidirne biforine biejne 

Der präformativische Konditional bildet sich bei Munzincer ebenso wie der afforma- 
tivische aus dem Optativ »durch angehängtes -k, z. D. ofurek, ich würde geflohen 
sein; badirek, ich hätte nicht getódtet etc». Weitere Flexion dieser Formen 

bringt er nicht; die Form badirek ist mit meinem neg. Kond. badirek ganz identisch, 

wird aber von mir etwas abweichend mit ‚wenn ich nicht töte‘ übersetzt. 

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

Abfall der Präformative in der 2. und 3. Pers. Sing. Präs. Akt. 

a) auf -© auslautende Stämme. 

252. Diese haben alle einen kurzen Vokal in der ersten Silbe, 

meistens e aber auch a und u, seltener i und o, z. B. rebi ‚laden‘ 'ádi 

‚stechen‘ “li ‚schlagen‘. Im Pras. Sing. wird der zweite Stammkonso- 
nant auf die bekannte Weise nasalirt, und die kurzen Vokale e, à, o in 
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der ersten Silbe gehen in a über, während a und w unverändert bleiben, 
z. B. arámbi, @dndi, aulli. Im Plur. fällt das auslautende - ab, und 
sowohl Stamm- als Präformativvokale gehen in & über, z. B. néréb, ned, 

néel® — Im Perfekt wird das kurze e als Stammvokal ausgestossen, 
aber nicht a und u, z. B. (rbi, d’adi, duli. -- In der 1. und 2. Person 

des Aorists wird nach dem - das anlautende -a der Afformative elidirt, 

Zz. B. rebit, rebita, ulit, ülita. In der 3. Pers. (Fut. I.) fällt das - ab, 
und der Stammvokal geht in @ über z. B. bairab, báial. — Im Infi- 
nitiv (Fut. IL) kommen verschiedene Bildungen vor, teils mit langem a 
in der Endsilbe, nach welchem das - in j übergeht,? teils mit dem 
Präfix me-, mi-, und ausserdem noch Formen anderer Art, z. B. ’adüj, 

degüj (von degi, üdguj ‚das Zurückgeben‘), mísnai von séni, ribje von 

rebi u. S. w. — Vor der Participialendung -a kann das -i abfallen oder 
verbleiben, z. B. séna, aber ulja. — Im negat. Imperativ und Opta- 
tiv wird hier, wie in der ganzen Konj., der affirm. Präsensstamm ohne 
Nasalirung beibehalten, z. B. rébi, Präs. ardmbi, Imp. Neg. bardbia. Im 

Opt. Plur. tritt aber hier die Unregelmässigkeit ein, dass zwischen dem 
Stamm und den Endungen ein n erscheint (vgl. § 204). 

353. Das Passiv wird durch das Präfix at-, et- (ad-, ed-) gebildet, 
dessen ¢ mit den Zischlauten umgestellt wird; der Stammvokal e geht 
auch hier meistens in a über, und in der letzten Silbe erscheint das 

passivische @ vor dem (j), z. B. dtrabaj, ádulaj. Nur der Stamm dégi 

folgt hier der Analogie der ersten Art, und nimmt, wahrscheinlich nur 

um das Zusammentreffen der beiden Dentalen zu vermeiden, das Präfix 
atö- an, also atódgaj. Im Präsens erscheint jedoch, wie immer, das 7 in 
der Endsilbe, nach welchem das ; abfällt, z. B. dtrabi, dduli. — In der 
1. und 2. Pers. des Aorists wie, auch zuweilen im Perfekt, kann das 

Präfix abgeworfen werden, und nur das @ bleibt als Zeichen des Pas- 
sivs übrig (vgl. $ 213). In der 3. Pers. fällt dagegen das auslautende 
-i weg,* und wenn der erste Vokal in dem allgemeinen Passivstamm 

! Nur in dem Stamme sen? ‚warten‘ wird hier das e beibehalten: Pras. asénn?. 

? Der Präformativvokal kann jedoch auch unverändert gelassen werden, als nesen, 
£ 

nereb. 

3 In dem Stamme #4 wird umgekehrt das eingeschobene u vor dem stehen geblie- 

benen - in w umgewandelt, also: zlux. 

^ Aus meinem vereinzelt dastehenden Beispiele baetedi, 3. Pers. Aor. Pass. von 

'ádi, sollte man doch folgern dürfen, dass das - in dieser Form verbleiben kann. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 24 
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in a übergegangen ist, kehrt derselbe in dieser Form wieder, z. B. rébi, 
Pass. ätrabäj, 3. Pers. Aor. baetreb; uli, ddulaj, baedul; méri, Pass. ét- 
meräj, Aor. meräjat, bäetmer. — Vor der Infinitivendung -oi fällt die 

ganze passivische Stammendung -àj aus, z. D. étraboi. 

3534. Das Kausativ wird durch das Präfix se-, vor s sz, vor 5 st, 
gebildet, und das kurze e als Stammvokal geht wie im Passiv in a 
(zuweilen d) über, das auslautende -i fällt aber hier weg, z. B. sérab, si- 
san. Wenn aber der Stammvokal u ist, wird das e des Präfixes mit 

demselben assimilirt, z. B. wl, Kaus. sul. Bei der Abwandlung, die 

mit der passivischen ganz analog ist, tritt nur die Stammveränderung 
ein, dass im Präsens das charakteristische i sich dem Stamme anhängt. 

355. Paradigmen: rébi ‚laden‘ séni ‚warten‘ “li ‚schlagen‘, Pass. 

étrabàj, éstenaj, ddulaj, Kaus. sérab, sisan, shul. 

Aktiv, 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

Sing. 1. rebut sénit ülit 

2. m. rébia sénia ulia rébita sénita «lita 

f. rebi séni uli rebiti séniti ulate 

3. m. bairab baisan báial 

f. batirab batisan batial 

Plur. 1. rebideni sénidéni ulideni 

o rebina senina ulina rebitna senitna ulitna 
3. bäirabna baisánna bäialna 

Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. ardmbi asenni aulli arbi asni auli 

2. m. rambia sénnia ullia térbia tésnia téulia 

f. rambi sénni lli térbi tésni téuli 

9. m. rambi sénni ulli erbi ésni (J)éuli 

f. rámbi sénni ulli térbi tésni téuli 

Plur. 1. nereb nesen neel nerbi nésni néuli 

2.  térébna tesenna teélna térbin(a)  tésnin(a)  téulin(a) 

3. erébna esenna eélna erbin(a) esnin(a) (jJéulin(a) 

Konditional. Im Us 

Sing. 1 arambiek asenniek aulliek irab, isan, tal, dndi 

2. m. rambiek senniek aulliek 

Plur. 1. nerebek nesenek neelek Bits TE 

2 térebnek tesennek teelmek ribjeb, misnai, ülwi, hérriu 
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Optativ. 

barabibul-itu] básentbu[-itu] baulibul-itu] 
m. bardbia  basénia balia barabibwa básenibwa baulibwa 
f. btrabi biseni Diuli barabitwi basenitwi báulitwi 
m. birabi biseni biuli barabibu bäsenibu baulıbu 
f. bítrabi bisseni bíduli barabitu basenitu baulitu 

barabina basenina baulina 
m. barabin(a) basenin(a) báulim(a) bardbinan(a) baséninan(a)  baülinän(a) 

birabin(a) bisenin(a) biulin(a) barabina bäsenina baulina 

Konditional. Präsens. 

bárabjek básenjek báuljek karbi kásni kauli 
m. bitrabjek bissenjek biduljek kitrebia  kissenia  kidulia 
f. » » » kitrebi kisseni kiduli 

m. birabjek bisenjek biuljek kirebi kiseni kiuli 
f. bítrabjek  bissenjek bíduljek kitrebi kisseni kiduli 

binrabjek — binsenjek binuljek kinrebi kinseni kinuli 

bitrábinek bisseninek  biduülinck kitrebin(a) kissenin(a) kidulin(a) 
birabinek  biséninek builinek kirebin(a) kisenin(a) kiulin(a) 

Perfekt. ln 16 

rébjab, senäb, uljab, kaka irab, isan, ial, kädi 
mod» » » kitka 

» » » kitkai dur JE, 

» » » kinka ribjeb, misnai, ulwi, käheru 

Passiv. 

Affirmative Form. 

Aorist. Präsens. 

étrabäjat éstenajat ddulajat dtrabi dstani dduli 
m. étrabaja éstenaja ddulaja tétrabia  téstania  tédulia 
f. étrabai éstenai ddulai tétrabi téstani tédult 
m. bäetreb bäesten bäedul étrabi éstani éduli 
f. bátetreb batesten batedul. tétrabi téstani téduli 

etrabájadéni estenajadeni adulajadéni  nétrabi néstani néduli 

Perfekt. Konditional. 

atrabaj astenaj ádulaj átrabjek ástanjek aduljek 
. m. tétrabaja téstenaja — tédulája tétrabjek testanjek teduljek 

inier. Huit IT: 

étreb, esten, edul, «ndi étraboid, éstenoid, éduloid, herriu 
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Negative Form.! 

Imp. Opt. Präs. Kond. Perf. 

Sing. 1. bacduliu?[-itu])  kadulaj báduljek? éduljab^ kaka 
2. m. baédulia baéduliwa kiddulaja bidduljek 

f. biédulà baédulitwi kiddulai » 

3. m. biéduli baéduliu kidulaj biduljek Fut. I. 
f. bidéduli baédulitu kiddulaj bidduljek édul kadi 

Plur. 1. baédulina kindulaj binduljek 
2. baédulin(a)  baedulinan(a)  kiddulaina  biddulinek Huit IU 

9, biédulin(a) — baédulina kidulaina bidulinek éduloid kaheru 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

Sing. 1. sérübat sisanat süulat 
2. m. séräba sisana sula, serabata sisana süula 

f. sérübi sisani suuli serabati sisani suuli 

3. m. bäesreb bäesisen baesul 
f. batesreb batesisen batesul 

Plur. 1. serabadéni — sisánadéni swiladéni 
2. serabna sisánna suulna serabatna sisdnna swilna 

x büesrebna büésisénna  baesülna 

Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. ásrabi asisant dsuli dsräb asısam dsul 
2. m. tésrabia tesisania tésulia tésraba tesisana tésula 

Blur. 1. nesrabi nestsani nésuli nésrab nesisan nesul 

2 tésrabin(a) tesisanin(a)  tésulin(a) tesrabna tesısanna  tesülna 

Konditional. Fut. 

Sing. 1 asrabjek asisanjek asuljek ésreb, esisen, ésul, dndi 

2. m. tésrabjek  tesisanjek  tésuljék 
Plur. 1. nésrabjek  nesisanjek  nesuljek Hut. II: 

2 tesrabinek tesisaninek — tesWlinek  seräboid, sisanoid, sWuloid, herriu 

! Nur die Formen von #4 finden sich bei mir verzeichnet, aber es ist nicht zu be- 

zweifeln, dass alle übrigen neg. Passiva in ganz derselben Weise abgewandelt werden. 

2 Hier hätte man nach Analogie des Aktivs bäddulibu erwarten sollen. 

3 Hier liegen zusammengezogene Formen statt büéduljek, bidéduljek, vor. 

4 Bei den Stämmen, die im Aktiv ihr - vor der Partieipialendung -a abwerfen, 

geschieht dieses auch im Passiv, z. B. étmera (von méri), éstena (von séni). 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Präs. Perf 

baésulia baésulia baésuljek kasul siuljab kaka 
kissula sisanab » 

256. Zu dieser Abteilung der 2. Art gehören weiter folgende Stämme: 

"ádi, stechen keli, geil sein rek“i, fürchten 

degi, wiedergeben “keri, mieten ségi, sich entfernen 

dég"i, rechnen kéti, setzen, stellen Sé alt sein 

démi, stinken k“dsi, einlösen sei, trinken 

Jiri, gebären nék"i, schwanger sein tók"i, kochen 

[Siehe Anhang N:o 89—-103]. 

Die Stämme A"ísi und tök“i lauten im Perf. mit regelmässiger Elision des Stamm- 
vokales ak“si (vgl. die Note 2 auf Seite 185) und dtk“. Von den oben genannten 
Stämmen werfen rek“i und nek“i das auslautende - vor der Participialendung -a ab 
(rék"a, naka), während es kéli erhält (kélja). Von den übrigen findet sich leider 

die Participialform nicht angegeben. — Bei Munzinger finden wir keine flektirte 
Tempusform, die zu dieser Art der II. Konj. gehört, aber in seinem Wórterverz. 
sind drei der oben aufgeführten Stämme, seni, ddi, rébi, mit folgenden Formen ver- 

zeichnet: »esni, warten; C. esisen, warten machen; esenija , wartend; jiadi, verwun- 

den; C. esad; P. etadai; N. adjei, Wunde; PP. etadja, verwundet; erebi, laden; C. 

esereb; N. erebe, Last.» 

b) konsonantisch auslautende Stämme. 

394. Die zu dieser Abteilung gehörigen Stämme scheinen nach 

Ausweis meiner Beispielsammlung zahlreicher zu sein als alle übrigen 
Verben der 2. Klasse zusammengenommen, und die arabischen Lehnwör- 
ter, welche nicht nach dem Muster der Kon). I. flektirt werden, gehen 
mit seltenen Ausnahmen nach den unten ($ 263) folgenden Paradigmen, 
wie sie denn auch aus den arabischen Grundformen nach Analogie der 
hierher gehörigen Stämme umgebildet werden (vgl. $ 377, e). Diese Stäm- 
me haben immer kurze Vokale in beiden Silben, am häufigsten in der 
ersten e und in der zweiten i,” wiewohl auch a und x vorkommen (das 

erstere immer nach den Laryngalen ’, h), z. D. fedig ‚verlassen‘ s¢bib 

‚sehen‘ guhar ‚stehlen‘ hág"an ,jucken* Sugud ‚waschen‘. 

1 Nebenform zu 3e Konj. IV. 1 (vgl. $ 288). 

? In den Stämmen dieser Lautung wechselt jedoch häufig die Aussprache zwischen 

e—i und i—e, z. B. ketim od. kitem ,anlangen‘ lémid od. limed ‚lernen‘. 
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258. Im Aktiv wird der zweite Stammkonsonant im Präsens 

Sing. nach den bekannten Regeln nasalirt, der erste Stammvokal geht 

ausnahmslos in a über, und in der letzten Silbe erscheint das charakte- 
ristische 7, z. D. &bib: d&ambib, mehág: ámanhig. Wenn ein Stammvo- 

kal u ist, und ihm ein Guttural (k, y) vorangeht, so wird er zwar eben- 

falls durch die charakteristischen Vokalen a uud ? von seiner Stelle ver- 
drängt, verschwindet aber nicht gänzlich, sondern bildet mit dem vor- 
ausgehenden Guttural die u-haltigen Konsonanten £", g", z. B. guhar: 

dg"anhir, &ígud: d&ang"id.! In der 2. und 3. Pers. Sing. wird das Prä- 
formativ regelmässig abgeworfen, ich besitze jedoch einige Beispiele, wo 
es auch stehen geblieben ist, wie séhal ,schleifen* tesanhila, ésanhil, télig 

‚aufheben‘ tétalliga, etallig, u. e. a. Im Pris. Plur. verbleibt das a der 
ersten Silbe, die Nasalirung wird aber aufgehoben, und in der Endsilbe 
macht das 7 dem ursprünglichen Stammvokal Platz, z. B. nesabib, néSa- 

gud. In denjenigen Stämmen, deren Nasalirungskonsonant ein Laryn- 
gal ist, wird hier der erste Stammvokal elidirt, in welchem Falle die 

Präformativvokale eine Dehnung erhalten, z. B. mehág: nemhag (vgl. § 
175). — Im Perfekt verschwindet der erste Stammvokal, ausgenom- 
men nach den Laryngalen (4, *), welche das a nach sich verlangen, 
z. D. d&gud, von &ígud, aber dhajid, von hájid ‚wählen‘ d'afid von 'dfid 

„niesen‘. 

359. In der 1. und 2. Pers. Aor. fällt öfters das i, weniger häu- 

fig das u, als letzter Stammvokal aus, und das e in der ersten Silbe geht 
dann oft in 7, resp. u über, z. B. Sébib, Sibbat; léwuw, liwwat; fédig, 

fidgat (vgl. Lautlehre 8 26). Es schwankt jedoch hier die Aussprache 
zwischen e und i in der ersten Silbe. In der 3. Pers. (Fut. I) fällt der 
erste Stammvokal aus, und in der letzten Silbe verbleibt meistens der 

ursprüngliche Vokal, z. B. ketim: baiktim (vgl. § 187, b. 3). — Der In- 
finitiv (Fut. IL) wird in der Regel dadurch gebildet, dass der letzte 

Stammvokal sich in ein langes betontes @ umwandelt, z. B. ketum von 
kétim ,anlangen* smut von sémit ‚schmieren‘. | 

! Vor Labialen erscheint jedoch zuweilen das dentale n statt m, z. B. débil ‚zusammen- 

wickeln‘ Pris. ddanbil; k"dbil ,beschleiern* Pras. dk"anb?l; témuk" ‚einwickeln‘ Pr. adtanmık“. 

? Derselbe Vorgang findet auch bei dem passivischen @ statt, z. B. tukuk" ,ausbes- 

sern‘ Pass. dttak"ak". 

3 Ausnahmsweise bleibt das 2 auch im Plur. stehen, z. B. tükuk": nétak"ik", ”asis: 

néasié, um diese Form von der entsprechenden Perfektform ne’a$i3 zu unterscheiden, wo 

der erste Stammvokal wegen des Laryngals ” nicht, wie es sonst geschieht, elidirt wird. 
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260. Im neg. Imper. und Opt. behält der Stamm immer das 2 

des affirm, Präsens und meistens auch das a der ersten Silbe bei; dieser 
Vokal wird aber in dem Falle ausgestossen, wo eine solche Elision im 
Plur. des affirm. Präs. stattfindet, z. D. &igud, Präs. dsang"td, neg. Imp. 
basag"ıda; mehág, Präs. dmanhig, Plur. némhag, neg. Imp. bämhiga. 

361. Das Passiv wird ganz wie das der vorangehenden Abtei- 

lung gebildet (s. § 253), nur dass hier auch w als erster Stammvokal 
in a übergeht, z. B. fedig, Pass. étfadag; &ébib, éstebab; se ag ‚auf- 
hängen: ste ag; Sígud, ¢éstag"ad; tékuk", dttak"ak". In einigen Verben 
wird das Passiv durch das Präfix am-, em-, gebildet, das allen Spuren 
nach ursprünglich reflexive Bedeutung hat, z. B. télig ‚aufheben‘ dmtalag, 
isis ‚begegnen‘ dm’asas. — Im Präsens geht das allgemeine passi- 
vische @ der Endsilbe in das charakteristische 7 über, das auch wie 

überall im neg. Imperativstamm erscheint. In der 3. Pers. Aor. kehrt 
gewóhnlieh das kurze e der ersten Silbe wieder, das in dem allgemeinen 
Passivstamm in a übergegangen war. Ob aber in der letzten Silbe das 
passivische @ immer in 2 (7) oder in den ursprünglichen aktiven Stamm- 

vokal übergeht, kann ich nieht entscheiden, da die Aussprache hier sehr 
schwankte, z. B. bib ‚sehen‘ Pass. é&tebab, Aor. estebäbat, 3. Pers. 

baéstebib; mehág ‚auskehren‘ Aor. Pass. etmehagat, baétmeheg, wo das 

letzte e eine Schwächung entweder von a oder von i ist. — In Bezug 

auf den Abfall des Präfixes im Perfekt und Aorist vergleiche man $ 213. 

262. Das Kausativ wird durch das Präfix s-, se-, vor Zischlau- 

ten sz (&), gebildet. Wenn der Stamm mit einem Vokal oder > anlautet, 

ist das Präfix immer s, wonach das ' beim Sprechen unhörbar wird, 
z. B. dsi$ ‚begegnen‘ Kaus. sdsis, ’dkir ‚kräftig sein‘ sdkir. Bei konso- 

nantischem Anlaut geht der erste Stammvokal allgemein in a über, 
z. B. fédig, sefádig; siqud, %&agud; wenn aber der Nasalirungskonsonant 
ein Laryngal (^, h) ist, wird das kurze e als erster Stammvokal hier wie 
im Plur. des Pris. Akt. elidirt, z. B. mehdg, ‚auskehren‘ sémhag; de'ür 

‚bauen‘ séd'ur, nehdu ‚mager sein‘ sénhau. Die Abwandlung ist der 
des Passivs ganz analog, und in der 3. Pers. Aor. tritt in der letzten 
Silbe entweder das i oder der ursprüngliche Stammvokal auf, z. D. 
mehäg, 3. Pers. Aor. Pass. baésemhig; fíra' ‚austragen‘ Kaus. sefdra’, 3. 
Pers. Aor. baésfiraà . — Vor der Infinitivendung -oi wird der letzte Stamm- 

konsonant sowohl im Passiv als im Kausativ elidirt, z. B. fédig, Pass. 

étfadag, Inf. etfádgoi, Kaus. sefddig, Inf. sefddgor. 

/ 
/ [4 

ui, = ici 
== 

BRARY 



194 HERMAN ALMKVIST, 

263. Zum Zwecke einer grösseren Übersichtlichkeit teile ich die 

Stämme dieser Abteilung, wie die der I. Konj., in verschiedene Grup- 
pen, und zwar je nachdem der letzte Stammvokal i, a oder w ist. 

1. I-Stämme. 

Paradigmen: kétim ,anlangen'* fédig ‚verlassen‘ hdjid ‚wählen‘. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

Sing. 1. kitmat Jédgat hajdat 
2. m. kétima  fédiga hajida kitmata fédgata hájdata 

f. ketimi —— fédigi hajidi kitmati fédgati hájdati 
By iti baiktim barfdig báehid? 

f. batiktim batifdig bátehid 
Plus kitmadeni — fédgadéni hájdadéni 

2. ketimna! fedigna  hajidna kítmatna  fédgatna hájdatna 
21 baiktimna — bafdigna baehidna 

Präsens. | Perfekt: 

Sing. 1. akantım afandig ahajjid aktim afdig ahajid 
2. m. kantima fándiga hajjida téktima téfdiga tehajida 

f. kantımi fándigi hajjidi tektimi tefdigi tehájidi 

9. m. kantım fandig hajjid ektim éfdig éhajid 

f. kantım fandig hajjid tektim tefdig tehajid 

Blur: nekatim nefádig nehajid néktün néfdig néhajid 

2. tekatímna — tefadígna tehajidna tektimna  tefdigna  tehajidna 

3. ekatimna  efadigna ehajidna cktimna  efdigna  chajidna 

Konditional. Infinitiv. 

akántimek af ndigek ahájjidek ketüm, fedüg, hajud 

Negative Form. 

Imperativ. Optativ. 

Sing. 1. bakatimu bafadigu  bähajidu 
2. m. bakatima  bafadiga  bahajida bákatimwa — báfadigwa  bähajidwa 

f. bikatimi — bifadigi — bihajidi bákatimtwi — báfadigtwi bahajidtwi 
3. m. bikatim bifadig  bihajid bakatımu báfadigu  bähajidu 

f. bitkatim —— bítfadig  bithajid bákatimtu  bafadigtu — báhajtdtu 

! Oder kitema, kitemi, kitémna, vgl. die Note 2 auf Seite 191. 

2 Die Form ehid scheint aus ehjid (für ehajid) zusammengezogen zu sein. 
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Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. kaktim kafdig kahajid kétmab, fédgab, hajdab, kaka 
2. m. hithétima — kitfédiga — kithájida 

f. kitkétimi  kitfédigi — kithájidi Konditional. 

3. m. kiktim kifdig kihajid — Sg. 1. bakdtiméek — bafádigek bahäjidek 
f. kitketim kítfedig — kíthajid 2. bitkatimek — bitfádigek bithajidek 

Blur. kinketim  kinfedig  kinhajid 3. bikatimek  bifadigek — bihágidek 
2. kitketimna kitfedígna kithajidna Pl. 2. bitkatimnek bitfádignek bithäjidnek 
3. kiktimna  kifdigna — làhajídna 3. bikatimnek bifädignek bihájidnek 

Passiv. 

Latkatäm], étfadag, dthajad. 

Affirmative Form. 

Aorist. Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. éffadágat athajadat dtfadig athajid dtfadag  dthajad 
3. baétfedig baétehid étfadig éthajid étfadag  éthajad 

Plur. 1. ctfadagadéni athajádadéni —— nétfadig — néthajid nétfadag — néthajad 

Rute T. Inns. ilb 

Sing. 1. etfedig, étehid, dndi etfádgoid, | ethájdoid, herriu 

Negative Form. 

Imperativ. Optativ. Konditional. 

baétfadiga — büéthajida büctfadigu — baéthajidu baetfádigek — büethájidek 

Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. katfadag kathajad etfádgab, ethajdab, kaka 
2. kitétfadága kitéthajada! » » kítka 

Kausativ. 

sekátim, sefádig, sehájid. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

sekatima scfadiga schajida sekátmat sefádgat sehájdat 

büésketim baésfedig baeshid 

Präsens. Perfekt. 

askalım äsfadig ashajid askatim asfadig ashajid 
neskatim nesfadig néshajid neskatim nésfadig néshaj id 

! Diese Formen werden oft in kitfadaga, kithajada, zusammengezogen. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 25 
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Konditional. Infinitiv. 

askatimek asfádigek ashájidek sekatmot sefadgoi sehajdot 

Negative Form. 

Imper. Opt. Kond, Präs. Perf. 

büsfadiga basfadigu bäsfadigek kasfadig sefddgab kaka 
kissefadiga 

264. Diese Abteilung der II. Konj. ist bei Munzincer durch folgende Tem- 
pusformen derselben Stämme vertreten: 

Aorist. Perfect. 

Sg. 1. kantim, ich lange an eféndig, ich verlasse efdeg, ich verliess eherd, ich wählte 

2. kantima fendiga tefdege teheida 

3. kéntim efendig ofdeg jehetd 

Pl. 1. nekátim nefedig nefdeg neherd 

2. teketemna tefedigna tefdegna teheidna 

3. ketimna fedigna efdegna jehetdna 

Plusquamperfect. INES Siete 

ehid [s. § 316] fdegab kake, ich riss nicht aus 

Dazu kommen noch folgende Formen in seinem Wörterverzeichnis: 1) ektem [3. Pers. 

Sing. Perf.] anlangen; P. etketam, hingebracht werden; C. esketem; Adj. ketem, zu- 
reichend, angelangt; 2) éfdig |3. Pers. Sing. Perf.?], verlassen; P. éfdeg[?]; C. isfedig; 
N. A. o’fedüg, das Verlassen; fefedíg, die geschiedene Frau [vgl. $ 213 am Ende]; 
3) jeheid, wählen; P. ethejad; C. esheid; N. A. o'hejed, die Wahl. — Die übrigen zu 

dieser Abteilung gehórigen Stümme, die sich in meinen Sammlungen verzeichnet 
finden, sind [das Sternchen bedeutet, wie überall, arabischen Ursprung]: 

a) e—i (i—e). 

bérir, ausbreiten “kiteb (kétib), schreiben régig, ausstrecken 

débil, zusammenwickeln késis, zusammenrollen sékit, würgen 

délib, kaufen lekik, verlieren Sébib, schauen 

fénik, beissen *limed (lemid), lernen Sédid, abschälen 

*fetir, frühstücken medid, rasiren Sélik, sich vermindern 

fetit, sich kämmen néfik, furzen Sémit, schmieren 

Jérik, graben néfir, süss sein térir, spinnen 

genif, knien lassen negil, öffnen télig, aufheben 

*gerib, besiegen refit, zerschneiden 

[Siehe Anhang N:o 104—129]. 
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b) a—1. 

"dbik, festhalten fätik, abgewöhnen harid, schlachten 

"and, niesen hákik, frisiren hawid, des Abends sein 

"ákir, stark sein halig, biegen k“abil, beschleiern 

’asis, begegnen hamir, arm sein malit, rupfen 

[Siehe Anhang N:o 130—141] 

2. A-Stümme. 

265. Um die vorzugsweise in dieser Abteilung vorkommende 
besondere Bildung des Plur. Präs. Akt. und des Kausativs (vgl. $$ 258, 
262) zu belegen, wähle ich zum Paradigma den Stamm mehdg ,aus- 
kehren‘ Pass. /tmehag, Kaus. sémhag. 

2 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imper. Aor. Pras. Rent. Kondit. 

Sing. 1. mehagat dmanhig ámhag amanhigek 

2. m. mcehaga mehägata manhiga témhaga manhigek 
f. mehági mehdgati manhigi témhagi » 

Sun baimhag mänhig émhag » 
f batimhag manhig témhag » 

Plur. 1. mehágadéni némhag némhag némhagek 
2. mehdgna mehdgatna temhagna temhagna témhagnék 
3 baimhagna emhágna emhägna emhagnek 

Fut. I. But. II. Part. 

Sing. 1. imhag dndi mehüg — hérriu mehiga 

Negative Form. 

Imper. Opt. Kondit. Pras. 

Sing. 1. bamhig{t}u bamhigek kamhag 
2. m. bamhiga bamhigwa bitméhigek kitmehaga 

f. bimhögi bamhigtwi bitmehigek kitmehági 

3. m. bimhig bamhigu bimhigek kimhag 
f. bitmehig bamhigtu bitmehigek kitmehag 

Plur. 1. bamhig[tla bimméhigek kimmehag 
2. bamhigna bamhig|t]an(a) bitméhignek kitmehägna 
3% bimhigna bamhig{ tla bimhignek kimhägna 

Bert Fut. I Fut. II. 

Sing. 1. mchágüb(-at] kaka imhag kadi mehág kaheru 
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Passiv. 

Affirmative Form. 

Aor. Prás. Bier Kond. Inf. 

Sing. 1. etmehägat atmehig atmehäy atmehrgek etmehagoi 
9. m. baétmeheg étmehig etmehäg etmehigek 

Negative Form. 

Imper. Opt. Kond. Präs. Bent. 

büétinehiga baétmehigu baetméhigek katmchäg etmehagab kaka 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Rent Enter 

sémhaga sémhagat asemhig ásemhag ésemhig | ándi 

Negative Form. 

Im p. O pt. Präs. Brent Fut. II. 

basemhiga basemhigu kasemhag semhigab kaka semhágoid kaheru 

266. Weitere Beispiele dieser Art sind: 

"ágar, zurückkehren 

be ds, wenden 

*bédal, umtauschen 

dérar, zum Abend essen 

*fétah, öffnen 

fira”, austragen 

gühar, stehlen 

g"í$a, (die Lanze) werfen 

hág"an, jucken 

hak“ar, binden 

jada’, feucht sein 
kehan, lieben 

kita’, verschlingen 

*lehds, lecken 

masa, sägen 

melah, führen 

mekar, raten 
, > . . 

néba , heiss sein 

néhas, rein sein 

nehaw (nehdu), mager sein 

sehál, schleifen 
wd, PL. 

Se dg, aufhängen 
ne 

ia, durchbohren 
, 2 m 

wila, spülen 

[Siehe Anhang N:o 142—165.] 

Wenn wir darauf achtgeben, dass in allen diesen a-Stämmen (mit Ausnahme von 

hág"an und bédal) ein Laryngal oder > als zweiter oder dritter Stammkonsonant er- 
scheint, während unter den viel zahlreicheren i-Stimmen kein einziger einen La- 

ryngal (wohl aber r) an jener Stelle aufweist, so erinnert uns dieser Umstand sehr 

an die bekannte Thatsache auf dem semitischen Sprachgebiete, dass die Laryngale 
oder, wie sie in der semitischen Grammatik am häufigsten genannt werden, die Gut- 

turale und zuweilen die Liquida 7, den a-Laut bevorzugen. — Weiter ist zu beachten, 

dass von diesen Stämmen nur diejenigen, deren Nasalirungskonsonant ein Laryngal 
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ist (beds, guhar, kehan, lehás, néhas, nehdw, sehál und 3e’äg) ganz nach dem Muster 

von mehdg flektirt werden und also den ersten Stammvokal im Plur. des Präs. Akt. 

und im Kausativstamm elidiren: nég“har, ség"har; nelhas, sélhas; nes’ag, NS ag ete. 
Die übrigen folgen hier der allgemeinen Regel (s. $$ 258, 262), so dass in der ersten 
Stammsilbe ein a und in der letzten 
Plur. kann jedoch hier das i des Sing. 

die genannten Formen beispielsweise 

giasa, ség"aiq ; von bedal: nébadil, 

der ursprüngliche Vokal erscheint. (Im Prüs, 

den Stammvokal verdrüngen). Es lauten also 

von fétah: néfatah, séfatah; von gwisa’: né- 

sebadal. — Besonders zu bemerken ist, dass 

die Stämme, deren zweiter Konsonant ein w-haltiger Guttural ist, im Plur. des Pris. 

und in der 3. Pers. Aor. Akt. ihren ursprünglichen Wurzelvokal an die Steile des 

Stammvokals a treten zu lassen scheinen, wie hdg“an ‚jucken‘ Präs. dhang"in, néha- 

gun, tehagünna; Perf. dhag"an, néhag"an, tehag"ánna; Aor. hág"anat, baéhagun. 

3. U-Stämme. 

26% Zum Flexionsmuster dieser nicht besonders zahlreichen 

Stämme wähle ich $iyud ‚waschen‘ Pass. é3tag"ad, Kaus. Sisagud (oder 

sisagud.). 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor Bias: Bien Kond. 

Sing. 1. Sugudat ásang"id digud! asang“idek 

2. m. suguda Süguda Sdng"ida tesguda — Plur. 1. nesdgudek 
f. Sügudi sugudi sdng“ide tésgudi 

om. baisgud Sdng"id esgud mf JD 
f. batisgud sang"id tesgud isgud dndi 

Blur. 1. Sugüdadéni  néSagud nésgud 

2. Sugudna Sugidna tesagudna tesgudna Wine 10h 

3. barsgudna esagudna esgudna sugud hérriu 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Pras. Bert. 

basag"ıda básag"idu baság"idek kasgud Sügudab kaka 

Passiv. 

Aor. Pris: Perf. Inf. Part. 

estaguadat ástag"id ástag"ad e3tag"ádoi éstag"áda 

1 Neben diesen Formen stehen auch folgende in meiner Paradigmensammlung ver- 

zeichnet: d3ugud, te$üguda, néSugud, tesugudna ete. 
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Kausativ. 

Affirmative Form. 

Aor. Präs. Perf Inf. Part. 

sisagudat asısag"id asisagud Sisagudoi sisdguda 
sisaguda tesisag"ida tesisaguda 
baesis(u)gud nestsag"id nesisagud 

testsag"idna 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kondit. Prás. 

basisag" ida basisag"idu basisig"idek kastsagud 
bixisag" idi basısag"idwa bissisag"idek kissisaguida 

968. Von diesem Stamm finden sich in Munzincers Wörterverzeichnis fol- 

gende Formen: eshgüd, waschen; C. ashishegud; N. o'shgud, das Waschen. — Wei- 

tere Beispiele dieser Art sind: : 

"ájuk, kauen léwuw, kreiseln témuk*, einwickeln 

deür, bauen rehub, poliren tükuk", ausbessern 

leub, herausziehen 

[Siehe Anhang N:o 166—172]. 

Zu bemerken ist, dass diejenigen Stümme, deren zweiter Stammkonsonant ein Laryn- 

gal ist (der, leub, réhub), nach dem Flexionsmuster des Stammes mehdg im Plur. 
des Pris. Akt. und im Kaus. den ersten Stammvokal elidiren, daher: néd ur, séd'ur; 

nél'ub, sél'ub; nerhub, sérhub, dagegen nelawuw, sélawuw, von léwww. Dieser letztere 
Stamm bietet ein Beispiel von vokalischer Assimilation dar, indem im Aorist, wo 

der zweite Stammvokal in der 1. und 2. Pers. elidirt wird, der erste in « übergeht: 
linvwat, liwwata, [batlwuw], ganz wie sibbat von Sébib, kítmat von kétim. Wird 
aber der zweite Vokal nicht -ausgestossen, so bleibt auch der erste unverändert, z. B. 
Imp. léwuwa; réhub, Aor. réhubat. — Der Stamm éékuk" behält ausnahmsweise im 

Plur. des Pris. Akt. das ? des Sing. bei: néótak")k" (statt métakuk"). 

Konjugation III. 

Dentalisirung des Präsensstammes. 

269. Im Gegensatz zu der Il. Konj. wird in dieser Konj. der 

Dental t (vor den Lenes oft d) dem Stamme vorgesetzt, und nur, wie 
auch das passivische t, mit einem Zischlaut als erstem Stammkonso- 

nanten umgestellt. Ein anderer Unterschied ist der, dass die charak- 

teristischen Merkmale des Präsens, der Dental und das ? der Endsilbe, 
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in der ganzen Form (und nicht blos im Sing., wie dies in der Konj. II. 
der Fall ist) beibehalten werden. Die Verben dieser Konj., welche alle 
kurzvokalig sind und meistens intransitive Bedeutung haben, teilen sich 
hinsichtlich der Formenbildung des Präsens in zwei Arten. 

1) Erste Art: einsilbige Stämme. 

210. Alle Präformative im Präs. werden mit einem langen 2 vokali- 
sirt, z. B. ram, 1. und 3. Pers. étrim. — Die 3. Pers. Aor., wo wieder der 

Dental des Präsensstammes erscheint, behält den Stammvokal unverän- 

dert, z. D. ram, baitram; sa’, bist, — Der Infinitiv wird meistens durch 
das Präfix ma-, vor Zischlauten mi-, gebildet, z. D. maram, misa, — Im 

neg. Imper. und Optativ erscheint nicht, wie in der Konj. IL, der 
affirm. Präsens-, sondern der allgemeine Verbalstamm, z. B. barama. 

271. Das Passiv wird von den wenigen transitiven Verben in 

bekannter Weise durch das Präfix to- ato- (in der 3. Pers. Aor. ta-) 
und durch langes à in der Stammsilbe gebildet, z. D. toram. Die Ab- 
wandlung ist mit der der passivischen Stämme in der Konj. II. 1 (wie 
todan) ganz identisch. Im Präsens (wie im negat. Imper. und Opt.) geht 
@ in i, und in der 3. Pers. Aor. in i über. 

272. Das Kausativ wird, analog dem Passiv, mit sö- (resp. sü-) 
gebildet, und der aktive Stammvokal bleibt entweder stehen — wie dies 
immer geschieht, wenn der letzte Stammkonsonant ein Laryngal ist — 

oder er geht in à über, z. D. sds@, sörim. Die Abwandlung ist mit der 
der kausativen Stämme in der Konj. II. 1 (wie södin, söta”) ganz iden- 

tisch: das charakteristische 7 erscheint im Präsens wie im neg. Imper. 

und Opt., und in der 1. und 2. Pers. Aor. wird der kausative Stamm- 

vokal häufig elidirt, bleibt aber in der 3. Pers. immer unverändert. 

213. Paradigmen: ram ‚folgen‘ sa’ ‚sich setzen‘ 'am ‚reiten‘. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

Sing. 1. ramat så at "ámat 
9. m. ráma sáa "áma rámata sd'ata "ámata 

[. rami séi! (s@i)  "ámi rämati så ati "'ámati 

Sk nus baitram baista’ baid’am 

fe batitram batista’ batid’am 

1 Vgl. § 26. 
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Pluss rámadéni så adeni 'ámadéni 
2 rdmna så na ”amna ramalna så atna "'ámatna 

3. báitrámna baistd’na baid’dmna 

Präsens. Perfekt. 

Sing. 1. etrim ésti éd'un áram asa adm 
2. m. tétrima téstia ted’ima térama tesd'a te'áma 

f. tetrimi téstii ted imi térami tes@i te ami 
3. m. étrim ésti éd'im éram esa je dm 

f. tetrim test? téd'im teram tesa te'ám 

PER, flc nétrim neste ned im néram neså ne am 
2% telrimna testina ted'imna terámna tesd'na tedmna 
ak étrimna esti na ed'imna erdmna esa na e ámna 

Konditional. Fut. I. 

Sing. l. £trimek est ek ed’imek itram, ista, idam, dndi 
9. tetrimek test? ck ted’imek Hua 

Plur. 2. tetrimnek tésti nek ted’imnek maram, misa, madm, herriu 

Negative Form. 

Imperativ. Optativ. 

Sing. 1. báram[t]u basa [t)u bá'am[t ]u 
2. m. bàrüma — bästa ba ama baramwa bäsd wa ba’amıa 

f. birami bisdi = bv ami baramtwi basa twi ba amtwi 
3. m. biram bisa beam baramu bäsd’u ba amu 

f. bitram bissa  bídam baramtu basá tu ba amtu 
Plur. 1. báram[t]a basa |t ]a bá'am[t ja 

9. bäramna basi’na badmna  baram[tlän(a) basd[t]an(a) bá'am[t]an(a) 
a birdmna bis@na — bi ámna baramlt]a basa’ [t]a ba am[t]a 

Konditional. Präsens. 

Sing. 1. baramek båsa ek ba’amek karam käsa ka am 
2. m. bitramek bissa ek bid’amek kitrama  kissa a kid’ama 

f. bitramek » » kitrami kissa’i kid ami 

3. m. biramek bisa ek biamek kiram kisa kvam 
f. bitramek bissa@ ek bid amek kitram kissa” kid’am 

Plur ni: binramek bínsa ek bin’amek kinram kinsa kin’ am 

2 bitramnek bissa nek bit amnek kiträmna kissana  kidämna 

8L biramnek bisa nek bi amnek kirdmna = kisdna — kvämna 

Perfekt. 

Sing. 1. = råmaäb[-at], sd'ab[-at], ”ämab[-at], kaka 
2. m. rémüb, så ab, ’dmäb, kitka 

f. rdmät, sd at, ’dmät, kitkai 



Die BisCHARI-SPRACHE. 

Passiv. 

203 

toram', gefolgt werden, atóndw (tonau), vermisst werden. 

Affirmative Form. 

Aorist. Präsens. 

toramat — átonawat atórim atoniw (atoniu) atoram atonaw (atónüu) 

torama  dtonawa tétórima — tétöniwa tétorama  tétonawa 

büetürim — büetüniw netórim  netoniw (netoniu) netórüàm  netönaw (netónau) 

Negative Form. 

Imperativ. Prásens. Perfekt. 

batörima batoniwa katoram katónau toramab, tonawab, kaka 

1 mnt Ue Polis Jt 

eturim, etümiw, kadi toramoid, atonwoid, kaheru 

a Kausativ. 

sort, Sosa’, SO am. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

sörima sösa a sö ama sörmat sós at só amat 
sorimna sösd na so amna büesürim büesüsa’ bäesü am 

Präsens. Perfekt. 

asórim asost asó im asórim asósa. asóam 

nesórim NESÖST nesó im nesorim nesösa” nesó am 

Infinitiv. Particip. 

sör(i)moi SÖS où sö amoi sór(i)ma sós d sö ama 

Negative Form. 

Imperativ. Präsens. 

básorima basösı a báso ima käsorim käsösa” kaso am 

274. In MUNZINGERS grammatischer Skizze ist diese Konj. durch keine Tem- 
pusform vertreten, aber von den obigen als Paradigmen gewählten Stämmen finden 
sich in seinem Wörterverz. folgende Formen aufgeführt» 1) omöram, begleiten [ist 

! Neben tórüm kommt auch eine andere durch das Präfix am gebildete passive Form 
P B d - . . f= . . , -— 4 - £z vor, nämlich amoram, die ganz wie (a)tórüm flektirt wird, also: Aor. dmöramat, Pris. amo- 

E p 7 rim, Perf. amórüm etc. 

Nova Acta Reg. Soc. 8c. Ups. Ser. III. to a 
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ohne Zweifel Passiv, vgl. die Note auf S. 203]; C. esórem; o’mormoi, die Begleitung; 

omormi der Begleiter; 2) esd, sich setzen; Imp. sa; C. esosa; o’misa, das Sitzen; 

3) jedmm, reiten; Imp. ama; C. esémm; mam, das Reiten». — Andere Stämme, die 

dieser Abteilung der III. Konj. angehóren, sind: 

gam, dumm sein nau (naw), vermissen mag, schlecht sein Sat, ausgleiten 

[Siehe Anhang N:o 173—176]. 

Hierher gehört auch der Stamm “ai ‚sich ankleiden‘, dessen Diftong häufig im Aus- 
laute zu e oder a (vgl. $$ 28, 322) geschwächt wird (Anh. N:o 177). 

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

25 2%. Während die zweisilbigen Stämme der zweiten Konj. (II. 
2, b) in der ersten Silbe immer einen kurzen Vokal (meistens e, so- 
dann a oder u) und in der zweiten Silbe am häufigsten i, dann auch a 

(bei Laryngalen) und w, aufweisen, so haben in der dritten Konj. alle 
zweisilbigen Stämme — vielleicht wegen ihrer intransitiven Bedeutung — 

in der letzten Silbe a, in der ersten aber wiederum in der Regel das 

kurze flüchtige e, wenn nicht ein Laryngal das a verlangt (s. das Ver- 
zeichnis in 8 279 und vgl. $ 267). 

276. Das Präsens Akt. behält die regelmässigen Präformative 

bei, wandelt aber hier, wie in der Konj. II. 2, b, das kurze e der ersten 

Stammsilbe in a um. — In der 1. und 2. Pers. des Aorists kann das 
a der letzten Stammsilbe wegfallen oder auch verbleiben, und in der 
3. Pers., wo das Präformativ vor dem eingeschobenen Dental, wie vor 
dem passivischen /, immer e lautet, bleibt der letzte Stammvokal stehen, 

oder er geht (wie in III. 1) in 7 über. In dem letzteren Falle wird a in 
der ersten Stammsilbe gewöhnlich in e umgelautet, z. B. fetah: Aor. 
féthat, baétfetah; fejak, féjakat, baétfejk; hánag, hánagat, bacthenig. — 

Der Infinitiv wird teils mit dem Präfix me-, mi-, teils mit dem Suffix 

-i gebildet. — Im negat. Imper. und Opt. bleibt der Stamm unverün- 
dert, nur dass hier, wie in III. 1, das a der letzten Silbe häufig gedehnt 
wird, z. B. bafetaha, bahanaga. 

277. Das Kausativ!, wird durch das bekannte Präfix se-, s?-, ge- 
bildet, und der erste Stammvokal geht hier wie in der Konj. II. 2, b 
in a über, oder er wird elidirt; im ersteren Falle wird auch hier der 
letzte Stammvokal häufig in 7 umgewandelt, z. B. sébar ‚fliehen‘ sısabir; 
bá'ar ,erwachen* séb ar. — Die Abwandlung des Kausativs geschieht in 

! Von einem Passiv besitze ich kein Beispiel. 
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gewohnter Weise; in der 3. Pers. Aor. finden wir, wie so häufig, in 

der Jletzten Silbe ein Z, z. D. séb'ar (von ba’ar), 3. Pers. Aor. baéseb'ir. 

278. Paradigmen: génaf ,knien' sébar ‚fliehen‘ Kaus. séganif, 
sisabir. — [Ich führe nur die wichtigsten Formen auf]. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imperativ. Aorist. 

génafa sébara génafat sébarat 
génafi sébari génafa(ta) sébara(ta) 

genafna sebarna baedganif baéstebir 

Perfekt. Konditional. 

dgnaf asbar adganifek astabirek 

tégnafa tésbara tedganifek testabirek 

negnaf nesbar tedganifnek  testäbirnek 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Präs. 

basebara basebaru büsébarek kasbar 
biseb@ri basebarwa  bissébarelk kissebara 

Kausativ. 

Affirmative Form, 

Imperativ. Aorist. 

seganifa sisabira seganfat sisabrat 

Perfekt. Put: 

dsganif asısabir esgenif, esisebir, dndi 

Negative Form. 

Imp. Opt. Präs. 

basisabira basisabiru kasisabir 

279. Fernere Beispiele dieser Art sind: 

2 ^^ B 

bá ar, erwachen Jétah, sich trennen 
te n > 

fejak,  wegtrageu fira, ausgehen 

fenan, sich dehnen gédah, heruntersteigen 

estebir kadi 

Präsens. 

adgamıf dstabir 
tédganifa téstabira 
nédganif néstabir 

Infinitiv. . 

mignef mistebir 

Particip. 

génafa sébara 

Haus Jt lo, JE: 

mistebirt kaheru 

Präsens. 

ásganif asisabir 

19 mis Ie 

séganfoid, sisabroid, hérriu 

Perf. 

sisabrab käka 

hanag, krumm sein 
“2 . 
tham, sich waschen 

sélaf, emprunter 

[Siehe Anhang N:o 178—186]. 
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Konjugation IV. 

Erweiterung des Präsensstammes dureh -i. 

380. Wie in der dritten Konj., mit welcher diese vielfache Ana- 
logien aufweist, erscheint das charakteristische Konjugationszeichen — 

ein dem Verbalstamm hinzugefügter Vokal — nicht nur im ganzen Prä- 
sens, sondern auch in der 3. Pers. Aor.; und auch hier wie dort gehen 
die einsilbigen und zweisilbigen Stämme in Bezug auf die Formenbil- 
dung des Präsens auseinander. 

1 Erste Art: einsilbige Stämme 

281. Im Präsens erscheinen dieselben durch ein langes 2 cha- 

rakterisirten Präformative wie bei den einsilbigen Stämmen der III. 
Konj. und infolge der Belastung am Anfang und am Ende durch die 
Vokale 2 und ; wird der Stammvokal, der hier in der Regel lang ist, 
ausgestossen, oder er geht in ein sehr kurzes, nur wegen der leichteren 
Aussprache eintretendes i oder e über, z. B. för ‚fliehen‘ Pris. éfri 

a Io 
(éfiri, éferi), se ‚alt sein‘ ési. Diejenigen Stämme, deren Vokal @ und 

[^H > : : ; = 3 : et 
deren erster Konsonant ein ' ist, verkürzen jedoch ihren Vokal zu a, 

z. B. "àm ,schwellen* «ami; ar ‚nähren‘ Pari. Dasselbe kurze a als 
Y qi » . . +. Stellvertreter des langen Stammvokales finden wir auch in der Präsens- 
form dwart von wer ‚machen‘, wo ausserdem die gewöhnlichen Präfor- 

mativvokale ausnahmsweise beibehalten werden. 

382. Ich kenne nur ein sicheres hierher. gehöriges Beispiel mit kurzvoka- 

ligem Stamm: dah ‚kurz sein‘ Pris. edhi, denn der Stamm mk" ‚fein sein‘ zeigt 

zwar das charakteristische @ in den Prüformativen des Präsens, behält aber den kur- 

zen Stammvokal bei: énak“i, und könnte somit in der Form ndku vielleicht der 2. 

Abteilung angehören und dort eine besondere vokalisch auslautende Unterart bilden. 

283. In der 3. Pers. Aor. wird ebenfalls der Stammvokal nach 

dem langen Präformativ 7 elidirt, hier tritt aber am Ende statt 7 ein a 
hinzu, z. B. for, baifra; S£, bai a. Dasselbe kurze a scheint auch aus- 

nahmsweise dem Perfektstamm angehängt werden zu können, z. DB. tab 

‚(mehrere) schlagen‘ Perf. ataba (vgl 8 289). In der negativen Form 

(Imp., Opt., Kondit.) wird wiederum das -i angehängt, wie im Präsens, 
aber ohne Vokalelision, z. B. for, Imp. Neg. baforia; dar, bädaria. Im 
Plur. des Optativs wird hier, wie in den auf -; auslautenden Stämmen 
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der zweiten Konj. (II. 2, a), ein n zwischen den Stamm und die Endun- 
gen eingeschoben, z. B. dne bäforibu ‚ich will nicht fliehen‘ Plur. hénen 
baforina (vgl. § 204). 

à 

284. Vom Passiv besitze ich nur zwei Beispiele: améardj, von “Gr ‚nähren‘ 
und améswaj von Sau (Saw) ‚vermehren‘. Danach zu urteilen, wird das Passiv durch 

dasselbe Präfix ame gebildet, das wir in der folgenden Konj. antreffen werden; der 

lange Stammvokal wird hier ebenfalls elidirt (resp. verkürzt), und wie in der Kon). 

II. 2, a, mit welcher diese Konj. durch ihr angehängtes -/ mehrere Berührungspunkte 

aufweist, muss hier dieses / nach dem passivischen @ in der Endsilbe als j erscheinen. 

285. Das Kausativ wird durch das Präfix se- (vor Zischlauten sz, 
5j) gebildet. — Im Präsens wird das charakteristische i dem Stamme 

angefügt (vgl. die kausative Präsensbildung bei den Stämmen der Konj. 

II. 2, a § 254); da aber hier die Präformativvokale in das lange 2 nicht 
übergehen, so tritt auch keine Elision des Stammvokals ein, z. B. sefor, 
dsfori; Mise, dX? i. — In der 3. Pers. Aor. wird nicht, wie im Aktiv, 

ein a dem Stamme angefügt, dagegen gehen die Stammvokale ö und 
à resp. in @ und 7 über, während 2 als Stammvokal stehen bleibt, z. B. 

sefor, baesfur; seam, büesim. Wenn im Perf. Akt. ein a an den Stamm 
getreten ist, so geschieht dies auch im Perf. Kaus., z. B. tab, Perf. Akt. 

atäba, Kaus. astaba. — Die negative Form (Imp. Opt. Kond.) be- 
hält den affirm. Präsensstamm bei, z. B. Imp. baseforia. 

286. Der kurzvokalige Stamm dah lautet im Kausativ sódah, Aor. södhat, 

baesudah, Prüs. asodih, nach Analogie der Konj. Il. 1. Von dem zweiten kurzvoka- 

ligen. Stamm nak” kann ich die Kausativform nicht bestimmt angeben. In Mux- 

ZINGERS Wörterverz. lauten die Formen: »ennok, fein sein: nok, fein; C. ésenok». 

38 Paradigma: for ‚fliehen‘ Kaus. sefor. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Perf. Kond. laits lle 

Sing. 1. forat éfri [éfiri] afór efirjek fra ándi 
2. m. fora  forata tefria tefóra téfirjek 

f. fort — forati tefri tefóri » 

5. m. baifra éfri efor efirjek 
f. batifra tefri tefor tefirjek Fut, IT. 

Blur. 1. Foradeni néfri nefor nefirjek firat hérriu 

2. — förna föratna tefrin(a) teforna  téfrinék 
3 baifranca) — éfrin(a) efórna efrinek 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Präs. Perf. 

Sing. 1. bafôribu [f. -itu] | baforjék kafor forab kaka 
2. m. baforia baforibwa bitforjek kitfora » kitka 

Lo bifori baforitwi bitforj ek kitfori forat — kítkai 
3. m. bifori baforibu biförjek kifor Ui S NE 

f bítfori baforitu bitforjék kitfor 
Plur seit baforına binförjek kinfor 

2: baforina baforinan(a) bitforinek kitforna 
9: biforina baforina biforinek kiforna 

Kausativ. 

Affirmative. Form. 

Imp. Aor. Pras. Perf. Kond. Blut. We 

sefora seforat asfori asfor asförjek sefóroid herriu 
sefóri seforata tesforia tésfora tésforjek 

seforna báesfür ésfórina esforna esforinek 

Negative Form. 

Imp Opt. Kond. Präs. Perf. 

baseforia baséforibu baséforjék kasfor seforab kaka 
bisefori bisséforjek kissefora 

988. Fernere Beispiele dieser Art sind: 

v : I= - 2 . 
36, alt sein ar, ernähren nak", fein sein 

- B >— = = 1 * 

müh, erschrocken sein am, schwellen gau (güw)', elend sein 

Sau (3Qdw,) vermehren dah, eng sein wer, machen 

und die einsilbigen Frequentativen (vgl. $ 228): 

där, töten tab, schlagen öl, schlagen 

[Siehe Anhang N:o 181—198]. 

Bei MuwziwGER findet sich diese Abteilung der Konj. IV. durch mit folgende Formen 

des Stammes for vertreten: 

Imper. Aor. Neg. Aor. 

Sing. fora, Pl. forna Sing. efóri, tefori, ofori Sing. kafor, kitfora, kifor 

neg. Sing. bafur Plur. nefori, teforna, oforin Plur. könfor, kitjorna, kiforna 

! Der Stamm gä@u wird im Präsens und in der 3. Pers. Aor. nach dem Muster der 

Konj. IV. 1 abgewandelt, in den übrigen Formen aber durch den Stamm got (g0j) ergänzt, 

dessen eigentliche Präsensform mir nicht bekannt ist (vgl. Anh. N:o 94). 
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Dazu kommen im Wörterverz: »efor, fliehen; C. esfor ; fora, Flüchtling; ferat, Flucht.» 

Man sieht, dass hier im Aor. (= meinem Präs.) der Stammvokal nicht wie bei mir 

elidirt wird. Eine flektirte Perfektform findet sich bei MUNZINGER nicht, aber aus 

dem »neg. Aorist» ist ersichtlich, dass dieselbe mit meinem Perfekt ganz überein- 

stimmen würde. Bezüglich des Plusquamperfekts ofur vgl. man $ 316, und bezüg- 

lich der Optativformen ofure und bafurie § 251. 

2) Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

289. Ausser der Hinzufügung des Konjugationszeichens -i ist das 
Präsens keiner anderen Stammveränderung unterworfen als der nur 

eufonischen Elision des ersten, immer kurzen Stammvokales, eine Elision, 

die auch im Perfekt stattfindet, z. B. enyad, Präs. ängadi, Perf. digad, 

Sebob, Präs. d&bobi, Perf. d&bob. — In der 3. Pers. Aor. erhalten diejeni- 

gen Stämme, deren letzter Vokal kurz ist, dieselbe Erweiterung durch 
-a, wie die emsilbigen Stämme, und das a der letzten Stammsilbe geht 

vielleicht nach einem etwaigen Dissimilationsgesetze in i über, z. B. 
nékas, bächkisa; engad, baéhgida. Diejenigen Stämme dagegen, deren 

letzter Vokal lang ist, wandeln ihn, wenn er ein à ist, in 7, und wenn 

er ein © ist, in @ um, und erhalten keinen Zuwachs, z. B. be än ‚fürch- 

tent baeb'in; Sebob, barsbüb. — Dagegen scheint das Ansetzen des kur- 

zen -a an den Perfektstamm im Aktiv und Kausativ bei diesen zweisil- 

bigen langvokaligen Stämmen etwas häufiger vorzukommen, als bei 

den einsilbigen, z. B. ensof ‚leicht sein‘ Perf. ansöfa; besäk“ ‚reifen‘, 
Perf. absak“a, Kaus. dsisbäkra. — In der negat. Form (Imp. Opt. 
Kond.) bleibt der Stammvokal unverändert, z. B. Imp. baengada. 

390. Das Kausativ — ein Passiv ist mir nieht vorgekommen — 

wird durch die bekannten Präfixe se-, s7- (87-), gebildet, und der Stamm 

erleidet im Präsens und in der 3. Pers. Aor. dieselben Veränderungen 
wie im Aktiv, nur mit dem Unterschied, dass im der letzteren Form 

kein -a hinzugefügt wird, z. D. séhkas, Pras. aséhkasi, 3. Pers. Aor. bae- 

séhkis; Si8bob, dsikbobi, baesısbüb. — In der negativen Form (Imp. Opt. 
Kond.) erscheint, wenigstens bei den kurzvokaligen Stämmen, nicht 

wie gewöhnlich der affirm. Präsens-, sondern der allgemeine Kausativ- 

stamm, z. B. séñgad, Imp. neg. basehgada. Ob die langvokaligen 
Stämme, wie Sebób, in diesem Falle der Analogie der kurzvokaligen 

oder, wie es mir ebenso wahrscheinlich dünkt, der der einsilbigen 
langvokaligen Stämme folgen, kann ich nicht sagen, da ich kein diesbe- 

zügliches Beispiel besitze. Ich lasse es also dahingestellt sein, ob jener 

Stamm im neg. Imperativ basisböba oder baXiibóbia lautet. 
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391. Paradigmen: 

a) kurzvokaliger Stamm: engad, stehen. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Pleno Kond. Fontes 

Sing. 1. éngadat angadi angad angadjek éngida andi 

2. m. engada engádata tengadia tengada ^ téngadjek 
f. engádi engádati téngadi — téngadi » 

3. m. baéngida éngadi éngad éngadjek Wintis IU 

f: baténgida tengadi tengad téngadjek menged hérriu 

Plur 1° engádadéni néngadi néngad  néñgadjék 
2. engádna engddatna téngadina tengddna tengadinek 

3. bäéñgidan(a) engadina — engádna engdadinék 

Negative Form. 

Imp. Opt. Pras. Kond. Perf. 

bangada bangadu bangädek kangad engadab kaka 
bingadi bangadwa bidéngadek kidengada » kitka 
bangadna banga(d)tevt bingädek kingad 

kinéngad 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Prás. Bent. Fut. II. 

séngada séngadat aséngadi asengad séngadoid hérriu 

séngadi baeséngid teséngadía teséngada 

Negative Form. 

Imp. Opt. Pras. Diem 

bäsengada bäsengadu kasengad séngadàb kaka 

b) langvokaliger Stamm: se606 (8606), gut sein. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Pras. Bien f. Kond. Hut JL 

Sing. 1. Sebóbat asböbi as bob as bobjek wbub andi 
2. m. seboba Sebóbata tésbobía  téSboba tésbobjek 

f. sebobi Sebóbati tes bobi tes bobi » 

3. m. baisbub esbobi esbob esböbjek 

fö bätisbab tésbobi tésbob tésbobjek Rut JU 
Plur or sebobadeni  nésbobi  néSbob néibobjek  Seb6boid herriu 

p sebobna Sebóbatna  téSbobina tesbobna — tesbóbinck 
3. báisbübna  éSbôbina  eSbóbma — exbóbinek 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Kon d. Präs. Pete 

bas(e)böba bas(e)bobu bas bobek kasbob Sebóbab kaka 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor, Brass Perf. Fut. I. 

Sisböba SiSbobat asısbobi asısbob esisbüb dndi 

(Bezüglich der negativen Form vgl. $ 290). 

292. Fernere Beispiele dieser Art sind: 

a) nekas, kurz sein gumad, lang sein b) ensöf, leicht sein sitob, führen 

hárag", hungern harar, leer sein bean, fürchten besak", reifen 

[Siehe Anhang N:o 199—206]. 

Als Vertreter dieser Abteilung der Konj. IV. finden sich bei MUNZINGER nur die 

zwei folgenden Tempusformen, das affirm. und das neg. Präsens des Stammes nékas, 

der aber bei ihm nekesh (= nekes) lautet: 

Sing. 1. enkeshi, ich werde kurz kankesh, ich werde nicht kurz 

2. tenkeshi ketnekesh 

3. inkeshi kenkesh 

Plur. 1. nenkeshi kenenkesh 

2. tenkeshin ketnekeshna 

3.  enkeshin kenkeshne 

Hierzu kommen aus seinem Wörterverzeichnis das Kaus. eshenkesh, und der Infin. 

ménkesh, die Kürze. 

Konjugation V. 

Elision des Stammvokales Zz. 

393. Die Stämme dieser Konj., welche alle zweisilbig sind, wer- 
den, mit Ausnahme von masu ‚hören‘ und n@ur ‚gesund sein‘, durch die 

Vokalfolge 4—i(e) gekennzeichnet. — Im Präsens wird der erste Vokal 
elidirt, der zweite geht in 7 über, und die Präformativvokale werden in 

e umgewandelt, z. DB. salib, éslib; baden, ébdin. lm Stamme mäsu wird 
das 7 eingeschoben (wenn man nicht richtiger die Form mäsew als 

Stamm anzusetzen hat), also: é@msiw (émsiu) — In der 1. und 2. Pers. 
Aor. kann der zweite Vokal ausfallen oder auch verbleiben, z. B. sälbat, 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. Ili. 21 
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bädenat. Die 3. Pers. elidirt den ersten Vokal und wandelt den zwei- 
ten am häufigsten in @ um, z. B. baislab, baibdan, dagegen g"asir, baik"- 
sir (neben baíg"sar), masu, bdimsu. — Die neg. Form (Imp. Opt.) be- 

hält den allgemeinen Verbalstamm bei, nur masu nimmt das 7 des af- 
firm. Präsensstammes an. — Der Infinitiv wird durch das Ableitungs- 
suffix -e gebildet, wobei der erste Stammvokal in i übergeht, und der 
zweite ausfällt, z. B. baden, bidne, fadig, fidge. 

29. Das Passiv wird durch das Präfix mé-, ame- gebildet, der 

erste Stammvokal hier wie im Präs. Akt. elidirt, und in der letzten Silbe 

erscheint das passivische a, z. B. amebdan, améfdag. Im Präsens und 
in der 3. Pers. Aor. geht aber dieses @ wie regelmässig in 7 über. Im 
Infinitiv tritt zwischen dem passivischen Präfix amé- und der Endung 
-oi der aktive Infinitivstamm auf, als, améfidgoi. 

395. Im Kausativ, das nach bekannten Regeln gebildet wird, 

behält das Präsens den langen Stammvokal und mithin die gewöhnli- 
chen Vokale der Präformative bei, nur tritt hier wie immer das charak- 

teristische 7 in die Endsilbe hinein, z. B. sebaden, Präs. asbädin. — In 

der 3. Pers. Aor. geht das @ der Stammsilbe am häufigsten in 7 über, : 
im Infinitiv verbleibt aber dasselbe, und nur der zweite, kurze Vokal 

fällt aus, z. B. 3. Pers. Aor. baesbidin, Inf. sebadnoi. 

396. Paradigmen: 

1) bäden! ‚vergessen‘ Pass. améódün, Kaus. sebaden ($ebäden). 

Aktiv, 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Perf. Kond. 

Sing. 1. bädenat ebdin abäden ebdinek 

2. m. bädena badnata tebdina tebadena tebdinek 

f. badeni bádnati tébdini tebadeni » 

3. m. baibdan ebdin ebäden ebdinek 

n batibdan tebdin tebaden tebdinek 

Plur. 1. badnadeni nebdin nebaden nebdinek 

22: badénna badnatna tebdinna tebadenna tébdinnek 

3. barbdanna ebdinna ebadenna ebdinnek 

Put I Huit: DIE 

ıbdan (oder ibden) andi bidneb herriu 

! Wird auch häufig baden ausgesprochen, wodurch das 3e- im Kaus. erklürt wird 

(vgl. $ 33). 



Dig. BiscHARI-SPRACHE. 

Negative Form. 

213 

Perf. 

badnab kaka 

Fut. 

I. emébdim andi 

II. amébidnoid — hérriu 

Perf. 

amebdanab kaka 

Perf. Inf. 

asbaden sebadnot 

tesbadena 

Pras. 

emsiw (émsiu) 
témsiwa 
témsuwi 
émsiw (émsiu) 

Imp. Opt. Pris. 

babadena babadenu kabaden 

Passiv. 

Affirmative Form. 

Aor. Piras: Perf. 

dmebdanat amébdin amébdàn 

báemébdin temebdina temebdana 

Negative Form. 

Imp. Opt. Präs. 

bamebdana bamébdanu kamebdan 

Kausativ. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. 

Sebádena Sebádnat asbádin 
Sebádeni báesbidin (baesbiden) tésbadina 

i Negative Form.! 

2) masu ‚hören‘ Kaus. semasu.* 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. 

Sing. 1. maswat 
2. m. maswa (másu) mäswata 

f. mäswi maswati 

3. m. baimsu 

f. bátimsu 

! Da ich in meinen Sammlungen 

temsiw (témsiu) 

nur die einzige einschlägige Form basbadinek 

(neg. Kondit.) finde, und in den übrigen Formen des Stammes Jaden die kurzen Vokale e 

und 7 häufig wechseln, kaun ich nieht mit Bestimmtheit sagen, ob hier — was mir je- 

doch mehr wahrscheinlich vorkommt — nach allgemeiner Analogie der affırm. Präsensstamm 

erscheint, also: Imp. basbädina, Kond. basbadinék, oder ob vielleicht der allgemeine Kau- 

sativstamm beibehalten wird, also: Imp. bäsbädena (basbadina), Kond. basbadenék (basba- 

din ek). 

> Das Passiv habe ich leider nicht verzeichnet, nach Analogie der übrigen Passiven 
£ - p - . 

sollte es amemsüu (amemsüw) heissen. 
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Imp. Aor. Präs. 

Plur. 1. maswadeni nemsiw (nemsiu) 

2. mäsün(a) maswatna témsiüna (temstwna) 
SE batmsün(a) emsiüna (émstwna) 

Perf. Kond. Fute 

Sing. 1. amásu emsiwek imsu andi 
2. m. temaswa temsiwek 

f. temaswi témsiwek 

3. m. emasu emstwek Fut. II. 

f. temasu témsuwék méswi hérriu 

Plur ak nemäsu nemsiwek 

2: temäsün témsueonék 

3. emasün emsiwnek 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. 

Sing. 1. bamäsiu bamasiwék 
2. m. bamasiwa, bamasiw bamasiwa bitmasiwek 

f. Dimäasiwi bamäsıtwi bitmasiwek 

3. m. bimasiw bamasiu bimasiwek 
f. bitmasiw bamäsitu bitmasiwek 

Plur. 1. bamasiwa bimmasiwek 

2: bümasiün(a) bamasiwan(a) bitmastwnek 

3. bimasiun bamasiwa bimasiwnéek 

Pras. Perf. loue I 

Sing. 1. kamasu maswab kaka imsu kadi 
2. m. kitmaswa » kitka » kiddia 

Kausativ. 

Imp. Aor. Präs. Perf. 

semaswa semaswat asmasiw asmasu 

semäswi baesmisu tésmasiwa tesmaswa 

Fut. I. Jos 1b Part. 

esmisu  dndi semáswoid  hérriu semaswa 

297. Bei Munzinger finden sich in der grammatischen Skizze zwei Tempus- 

formen des Stammes bäden als einzige Vertreter dieser Konj., nämlich der Aorist 

1 Oder témsiunék, émsiunék, aber jedenfalls dreisilbig auszusprechen, wie denn auch 
. e. J I L - B m . . 

die Präsensform émsiw oder émsiu immer zweisilbig ist. 



Dig BiscHARI-SPRACHE. 215 

ebdin ‚ich vergesse‘, welcher folgendermassen abgewandelt wird: Sg. ebdin, tebdin, 
oebdin, Pl. nebdin, tibdinna, ebdinn, und das Plusquamperfekt ibden, in Bezug worauf 

man $$ 182 und 316 vergleichen möge. Das Wörterverz. bringt noch dazu folgende 

Formen: »ébdden, vergessen; C. eshbdden; P. etbeddan; N. to’bdnet, das Vergessen; 

badene, vergesslich», und von dem zweiten Stamm masu: »omásu, hören; C. osmasu ; 
P. etmessöu; masua, hörend; o'masu, das Hören, Gehör». — Die übrigen nach dieser 

Konj. flektirten Stämme, die sich bei mir verzeichnet finden, sind folgende: 

fadig, verstossen g"äsir, lügen *salib, plündern 
ptr. DA . vL . . 

fa id, lachen jawid, flechten sawi, mischen 
"BUE alo . . 23 . 27. 

ajim, im Schatten sitzen na ur, gesund sein dalib, (mehrere) verkaufen 

[Siehe Anhang N:o 207—-215]. 

Der Stamm fadiy ist augenscheinlich ebenso mit dem Stamm Jédig ‚lassen‘ ‚verlassen‘ 

verwandt, wie dalib mit delib ‚verkaufen‘, aber eine entsprechende frequentative Be- 
deutung wurde ihm von meinen Gewährsmännern nicht beigemessen. Dagegen gab 

man mir von dem Stamm saw? ‚mischen‘ eine ganz eigentümliche durch Reduplika- 

tion entstandene Form: sawawi als Frequentativ (»lil-kuttár») an. Diese beiden Stämme 
Sdwi und 3áwawi bilden ihre I. und 2. Pers. Aor., nach Analogie des Stammes séni 
(II. 2, a), nur mit dem Afformativ -t, -ta (statt -at, -ata) etc., und im Präsens wird 

ein 2 eingeschoben, das im esuwi, wegen seiner Kürze, vielleicht nur eufonisch, wie 

éfiri neben éfri (in der Korj. IV. 1), und aus dem # entstanden ist, dagegen in esü- 

wai formbildend zu sein scheint. Die von mir verzeichneten Formen findet man 
im Anh. N:o 214. 

Andere Konjugationsformen. 

298. Ausser diesen fünf durch zahlreiche Beispiele in allen Tempora be- 
legten Konjugationen scheint es noch andere Konjugationsformen zu geben, von 

welchen ieh jedoch zu wenige und vereinzelte Beispiele besitze, um berechtigt zu 

sein, sie den übrigen gleichzustellen. So bildet das Verb demim (démem) ‚drücken‘ 

den Aorist, das Perfekt und den Infmitiv ganz regulür nach dem Muster der zweiten 

Konj. Das Präsens lautet aber adämim, tedamima etc., mit Einschiebung eines lan- 

gen 4 in die erste Stammsilbe. Nachstehend führe ich die von mir verzeichneten 

Formen dieses Stammes auf: 

Aor. Pas: Perf. ut Lt. 

Sing. 1. demmat adamim ddmim demüm — hérriu 

9. démima [Imp.] tedamima tédmima 

3. báidmem edämim édmim 

Plur 1. nedamim nedmim 

Vielleicht wird auch der Stamm haid ‚nähen‘! nach diesem Muster abgewandelt. 
Zwar wurde mir als Pris. die Form ahdid und als Perf. ahaid angegeben, aber wahr- 
scheinlich liegt hier eine Verwechslung vor. Wenn nun dem so ist, so bleibt den- 

1 Wahrscheinlich vom arab. a xdjjat, nähen. 
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noch die kleine Abweichung von dem obigen Schema übrig, dass hier ein a schon 
im Stamme vorhanden ist, so dass man statt Einschiebung eines @ eigentlich nur 
die Dehnung des a zu à anzunehmen hätte. Die wenigen mir bekannten Formen 
dieses Verbs lauten, wie folgt: 

Aor. Präs.? Perf? Infin.? 

Sing. 1. haidat ahdid aháid [tohdjde 1) das Nähen 

2. haidata tehaida tehaida 2) die Nadel] 

3. baehajid ehaid ehaid 

Plur. 1. nehaid neháid 

299. Eine andere Präsensbildung weisen die Stämme bedaj (bdaj) ‚gähnen‘ 
und muas (mwas) ,fliistern‘ auf, und es will mir scheinen, als ob diese Bildung die 

erste und mehr ursprüngliche der zweiten Klasse wäre. Sie wird nämlich ohne be- 
sondere Modifikation des Stammes — auf die gewöhnliche Elision des ersten kur- 
zen Stammvokales ist natürlich kein Gewicht zu legen — nur durch das allgemeine 
präsentiale 2 in der Endsilbe gekennzeichnet. Die von mir aufgezeichneten Formen 
dieser Stämme sind folgende: 

I) dedaj, gähnen. 2) muas, flüstern. 

Aor. Präs. Pen Aor. Präs. Perf. 

Sing. 1. bedäjat abdij ábdaj (a)muasat dmwis amwas 

2. m. bedájata tébdija tébdüja muasa temwisa  temwäsa 

3. m. báibdij ebdrj ébdaj baemös émwis emwas 

Blur. nébdij nebdäj nemwis nemwas 

Dieser Bildungsweise kommt dann die des Stammes dag” ,spioniren‘ sehr nahe, dessen 

Präsens ausser durch das ? der Endsilbe auch durch das & der Präformative gekenn- 

zeichnet wird. Dieses 2, das wir schon oben in den Konjj. IV. 1 und V. als ein 

zweites Merkmal neben den charakteristischen Konjugationszeichen (der Erweiterung 

durch à und der Elision des 4) kennen gelernt haben, würde auch hier eine ähnliche 
Rolle spielen. Die Form édig" (von dag") steht nämlich genau in demselben Ver- 

hältnis zu dbdij (von bedaj), wie éfri (von for IV. 1) zu dsböbi (von $eböb IV. 2), 
da in beiden Konjugationsformen die einsilbigen Stämme das & annehmen, während 

die zweisilbigen die gewóhnlichen Prüformativvokale beibehalten. Die mir bekannten 

Formen des genannten Stammes lasse ich hier folgen: 

Imp. Aor. Präs. Perf. Infin. 

Sing. 1. däg"at Sing. 1. édig" ddag" dag" 
2. dág"a dag" ata 2. tédig"a tédag"a 

3. báidag" Plur. 1. nédig" nedag“ 

Plur. 2. dag" atna 2. tedig"na tedág"na 

Bei Munzinger findet sich der ursprüngliche Stamm dug in den folgenden Formen 

vor: dag, spioniren; C. esódug; edogwa, Spion. 
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VI. Unregelmässige Verben. 

300. Unter dieser Rubrik führe ich eine Anzahl Verben auf, die 

zwar im allgemeinen einer der oben beschriebenen Konjugationen ange- 

hören, aber doch grössere oder geringere Abweichungen von der regel- 
mässigen Flexion aufweisen. Diese Unregelmässigkeiten bestehen teils 
in der Anwendung mehrerer Stämme zur Bildung der Tempora eines 

Zeitwortes, teils in Flexionsformen, die sich nicht aus den vorangegan- 

genen Ausführungen erklären lassen, teils sind sie vielleicht nur schein- 

bar und beruhen dann auf einer Schwankung oder Ungenauigkeit der 

Aussprache seitens meiner Gewährsmänner, die in einer zufälligen Abge- 
spanntheit ihren Grund gehabt haben mochte. Für eine Unregelmässig- 

keit der Flexion halte ich dann die seltene Erscheinung nicht, dass ne- 
ben den regelmässigen Formen eines zur zweiten Klasse gehörigen 
Stammes mir andere genannt wurden, die nach Analogie der ersten 
Klasse gebildet waren. So wurde mir von dem Stamm der ‚töten‘ 
(Konj. II. 1) neben dem regelmässigen Präsens dndir, tendira etc. auch 
die Formen dérani, dertenia, dérini etc. als völlig gleichbedeutend ange- 
geben, welche ganz wie tdmani, támtenía etc. (Konj. I.) gebildet sind. 

Wenn meine Auffassung richtig ist, dass die erste Klasse als eine Art 

schwache und regelmässige Konjugation gegenüber den starken unre- 
gelmässigen Konjugationen der zweiten Klasse betrachtet werden kann, 
so sind dergleichen Nebenformen sehr erklärlich und haben bekanntlich 
entsprechende Analogien in vielen anderen (namentlich den germani- 
schen) Sprachen. Besonders leicht könnten von dem afformativischen 
Präsens Nebenformen gebildet werden, wenn sich dieses als ein aus 
dem Stamm des Hauptverbs und den flektirten Formen eines Hilfsverbs 
zusammengesetztes Tempus herausstellt. Aber immerhin mögen sie ver- 
hältnismässig selten vorkommen, zumal da ich ausser dem vorhin er- 
wähnten nur noch ein Beispiel davon besitze, nämlich die Formen uljani, 

ulitenia etc. die man mir als gleichbedeutend mit dem regelmässigen 
Präsens alli, ullia etc. bezeichnete. Hier wurden aber als 3. Person zu 

1. uljani, 2. ulitenia die sehr bemerkenswerten Formen jeél f. teel und 
weiter als Plural die schon bekannten Formen néél, teelna etc. vorge- 
bracht. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Formen jeél und neel 
(das letztere lautet ja auch neel s. $ 174) genau zusammengehóren, und 
fast notwendiger Weise zu einem Rückschluss auf die singulären For- 
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men: 1. aél, 2. teela, f. teeli! Anlass geben. Da nun die 3. Person zu 

üljani, ulitenia nur ulini lauten kann (wie dann auch weiter der Plural: 
ulinei etc.), so hätten wir also ein ganz neues prüformativisches Prä- 
sens neben all; ullia etc. zu verzeichnen. Indessen wurden die von 

mir vorgebrachten Formen aél (oder £el), teéla (od. teela) von meinen 
Gewährsmännern nicht anerkannt, und die Formen jeél und teel stehen 
in meinen Sammlungen ganz vereinzelt da, wührend die Pluralformen 
neel ete. (wie alle ähnlichen: meréb, nesen, need, nesef u. v. a.) allemal zu 
den Singularformen adlli (ardmbt, asénni, a'ándi, a$änft) etc. herangezo- 

gen wurden. Ich muss mich also hier auf diese Andeutungen beschrän- 
ken. — Schliesslich bemerke ich, dass im Bedawie, wie in so vielen 

anderen Sprachen, gerade die gewöhnlichsten Zeitwörter wie ,sein' 
‚haben‘ ‚machen‘ ‚gehen‘ ‚kommen‘ ‚sagen‘ ‚wollen‘ ‚geben‘ ‚nehmen‘ 

u. dgl. zu den unregelmässigen Verben zählen, und dass von diesen nur 
die zwei Stämme ha und 7 der afformativischen Flexion der ersten 
Klasse folgen, während alle übrigen der zweiten Klasse angehören. 

Erste Klasse. 

301. Ha’ ‚bringen‘ (vulgärar. gab, jab) ist nur im Imperativ un- 

regelmässig, wo neben der seltener vorkommenden regulären Form ent- 

weder ein ganz anderer Stamm auftritt, oder eine Zusammensetzung 

(vielleicht mit dem Imper. des Stammes 7 ,kommen*) vorliegt. Jedoch 
ist auch zu bemerken, dass das a des Stammes gern in e übergeht, 
wenn das Afformativ mit e oder i anfängt (vgl. § 26), und dass nach 

dem Laryngalen ' ein eufonisches a als Hilfsvokal häufig eingeschoben 

wird. Folgende Formen finden sich bei mir verzeichnet: 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Pras. Perf. Fut. I. 

Sing. 2. m. hama Sing. 1. haat há'ani ha’an hée andi 
f. hami 2. ha’ata h@ tenia hätta  Plur. 1. hani nicd? 

= 38. bähe’e he'ini hé'ija 

es . H L- f- Lys 

! Oder möglicherweise 1. eel, 2. teela, teeli. 

? Vgl. $ 186. — Ich bemerke übrigens, dass bei diesem und allen folgenden Verben 

die Formen genau so aufgeführt sind, wie sie sich in meinen Sammlungen finden, wes- 

halb man hier häufig einen Wechsel zwischen den Vokalen «, à, einerseits und e andrerseits, 

(vgl. $ 25), ein j zwischen À und einem folgenden Vokal, sowie verschiedene andere kleine 

Schwankungen in der Aussprache autreffen wird, die aber alle ganz bedeutungslos sind. 
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Pras. iB/emt: 

Ine haanei há'ana 

; hå aténa hatana Mu, Jut: 

3). ha’en heijan haatib hérriu 

Negative Form. 

Pais: Perf. Kond. 

kahá' an ha ab kaka baha’ek 

Kausativ. 

Aor. Präs. Perf. Tt T 

Sing. l. — Ad'sat há'sani ha san ha’astib herriu 
2 ha’astenia ha’asta 

9. — bähd si há'asini ha'ásja 
Blur. ha asnei hadsna 

2: hå asten ha’astan 

302. Der Stamm 7 ‚kommen‘ zeigt die Eigentümlichkeit, dass er 

in den meisten Formen in @ oder ai übergeht, d. h. nach der Termino- 

logie der Sanskritgrammatik, einer Gunirung unterworfen ist. In eini- 

gen Formen, namentlich im ganzen Kausativ, wird der Hauch > nach 

dem Stammvokal gehört. Im Imperativ aber wird dieser Stamm nicht 

gebraucht, sondern durch einen anderen ersetzt. Die von mir verzeich- 
neten Formen dieses wichtigen Zeitwortes lauten, wie folgt: 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Rent: Kond. Fut. I. 

Sing. 1. Pat tani van tanjek ée andi 
2. m. maa tata etenia eta etenjek » téndia 

f. mái (md'ai) | tati éteni étai etinjek ete. 
3. m. bäce éini, ieni ea dinijek 

fi bäete éteni éta etinjek TRS dH 
Plur. 1. tadéni énei éna én£jek "aj! hariu 

2 ma ana iatna eten étàn étenek » hérija 

3. báetn éen ean eenck » méheru 

1 Hier habe ich besonders notirt, dass das Hemza sehr stark ist. 

ho oo Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Präs. is IE 

Sing. 1. báaj|t ju báajek katan ee hadi 
2. m. baa baaiwa bidajek kaeta » kiddia 

f. bier baaitwi » kaétai » kiddi 
3. m. biei baaju biajek kaéa » kidi 

f. bídei baaitu bidajek kaéta » kíddi 
Pure baaj| ta binajek kaena éne! (od. ge) kindi 

2. baana báaj|t án bidainek kaétün » » » kiddin 
39.  biéina báaj|t]a biainek kaean » » » kidin 

Neg. Form. Kausativ. 

Perf. Aor. Pras, Perf. 

yab kaka Sing. 1. @esat? ésani desan 
2. esa [Imp.] &éstenía, f. &ésteni éesta, f. @estat 

mes HL om ae Sea iP éestni, f. &ésteni eesije, f. esta 
'aj kaheru Plur. 1. & esnei eesna 
» kétharu 25 &esten éestána 
» kínharu 3. desen eesjün 

303. Der Stamm dieses Zeitwortes würde nach den von MuNZINGER aufge- 

führten Formen immer @ lauten. Dieser bringt folgende Tempusformen: 

Aorist. Perfect. Plusquamperfect.? 

Sing. 1. eini, ich komme edni, jednn, ich kam ié, ich war gekommen 

9. etéja eta, fem. etdi etie 

3.  ejini da, fem. eta ie 

Plur. 1. énei ena énni 

2; etena etane etna 

3. téna ean iéna 

Imperativ. 

Positive Form. Negative Form. 

Sing. 2. ma, komm! f. ma? bama, komm nicht! fem. ama? 

3. bie, dass er komme! biei, dass er nicht komme! 

Plur. 2. mana, kommet! f. manai* bamana, kommet nicht! 

3. bin, dass sie kommen! bieini, dass sie nicht kommen! 

! Vgl. $ 186. 
nw 

Laryngals ” 
p 

4 

Das zweite e ist im ganzen Kausativ nur ein Hilfsvokal, um die Aussprache des 

Vgl. $$ 182, 316. 

Aller Wahrscheinlichkeit 

vor dem Konsonanten zu erleichtern. 

nach ist diese Form nur eine falsche Analogiebildung 

von MUNZINGER, denn ich habe von einem Geschlechtsunterschied in den pluralen Forma- 

tiven nieht die geringste Spur gefunden. 
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Optativ [vgl. $ 244]. Perfect. 

Positive Form. Negative Form. Negat. Form. 

Sing. 1. ie, o dass ich badje, o wäre ich jeab kake, ich kam nicht 

2. edjéé, gekommen wäre! bidjéé nicht gekommen! 

3. de bide Part. 

Plur. 1. enie biniéje eab, kommend 

2. etinéa bidjieine 

3. dene biejne N. o'ajo, das Kommen 

Caus. ésisja [das augenscheinlich ein doppeltes Kausativ ist]. 

Zweite Klasse. 

304. Der Stamm di ,sagen' gehórt zwar eigentlich zur Konj. 
II. 1, wegen des vokalischen Auslautes erfolgt aber die Flexion vielfach 

nach Analogie der Konj. II. 2, a, wie denn auch im Präs. Plur. und 

Fut. I. Formen erscheinen, die eher auf einen Stamm jedi oder ddi 
(U. 2, a) zurückzuführen wären. Ausserdem wurde mir neben dem re- 
gelmässigen Perf. noch eine andere, einem ganz fremden Stamme ent- 
lehnte Form mit gleicher Bedeutung angegeben. Mit den oben ($ 249 

und 255) vorgeführten Paradigmen vergleiche man folgende Formen: 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Perfekt. 

Sing 1. dit, dideni ndi adi "an, “dine 
2. m. dija, di dita téndia tédia téna, ténia 

t d diti téndi tédi 
8), pc baad éndi édi "en, “Ene, jene 

f. batijad tendi tedi 
Plur. 1. didenei nijad, need nedi ne, nen 

2.  dina ditna tijádna, tédna tedın ten, tén(n)a 
3: baijadna ijídna, édna edin én, enna 

Kond. Mote po AR UU EI. 
Sing. 1. dndijék vad dndi mijad herriu 

2. tendijek » téndia » — hérriwa 

3. éndiek » éndi » — hérri 

Plur. 1. nijadelk » need (nijad) »  néheru 
2. tijadnek » fédna (tijddna) »  féherün 
3. éjadnek » édna (ijddna) »  Éherün 
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Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Präs. Perf. 

Sing. 1. badibu [f. -itu]  badiek kádi dijab kaka 
2. m. badia badiwa biddiek kiddia 

f. bidi baditewi biddiek kiddi 

3. m. bidi badıbu bidiek kidi Hu tait 

f. biddi bäditu biddiek kiddi iad kadi 
Plur ele badına bindiek kindi 

DE badina badinana biddinek kiddina Fut. II. 

3. bidina badina bidinek kidin mijad kaheru 

Kausativ. 

Imp. Aor. Pras. Perf. 

Sing. 1. sisiodat asisiodi asisiod 
9. sisióda tesisiödia, f. tesisiodi tesisioda, f. tesisiodi 
8x baesisind esisiodi — » tesisiodi esisiod  » tesisiod 

Plur. 1. nesisiodi nesisiod 

305. Mehrere Formen verdienen hier eine besondere Aufmerksamkeit, zuerst 

didéni; welche Form, wie auch wenige andere mit derselben Endung -déni (-adeni), 

als 1. Pers. Sing. angegeben wurde, obgleich diese Endung sonst überall die 1. Pers. 

Plur. bezeichnet. Liegt hier, wie kaum zu bezweifeln ist, eine Zusammensetzung 

mit irgend einem Hilfsverb (vielleicht dni, oder an) vor, so kann wohl die Endung 

-éni nichts anders sein als eine ursprünglich singuläre Form, aber ihre gegenwärtig 

allgemeine plurale Bedeutung ist durch Hunderte von Beispielen über alle Zweifel 

erhaben. Die Pluralform didenei erinnert an die entsprechende Form des afforma- 

tivischen Präsens, und die Perfektformen, ‘ane, ‘an, deren Hemza (’) als sehr stark 

besonders notirt ist, gehen wahrscheinlich auf denselben Stamm “dni oder “an zu- 

rück, der den Endungen der 1. Pers. Prüs. -eni (-énei) zu Grunde zu liegen scheint. 

— Das Kausativ ist deutlich genug ein doppeltes, aber die ursprüngliche Stammform 

ist nicht leicht zu ermitteln, obwohl der Zusammenhang mit dem oben postulirten 

Stamm adi (Aor. 3. bä-iad) unverkennbar ist.! Hier wurde mir aber zuerst als Perf. 

Kaus. des Zeitwortes di ‚sagen‘ (also arab. gdwwal) eine von den Formen angegeben, 

welche, hier und da auftretend, meinem schon oben dargelegten System der verbalen 

Formenbildung vorläufig sich nicht gut einordnen lassen und gerade deswegen eine 

besondere Aufmerksamkeit des kritischen Lesers erheischen. Die fragliche Form 

lautet nach meinen Aufzeichnungen: Sg. 1. dijaan, 2. dijdtena, dijátemi, 3. dijain, di- 

jatin; Pl. 1. dijanen, 2. dijaten, 3. dijaen. Dass hier keine kausativische Bildung 

vorliegt, ist leicht zu ersehen, aber die Form ist deshalb interressant, weil sie deut- 

lich genug zeigt, dass sie aus der (imperativischen oder vielleicht nominalen) Form 

! Vgl. bei Munzincer (S. 358) »edi, sagen; C. esisüd; N. middo, das Gesagte, der 

Spruch». 
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dija und dem flektirten Perf. ”an zusammengesetzt ist, und somit eine Art Parallele 
zu dem afformativischen Präsens bildet, dessen Endungen, -ani, -ténia, -teni, -ini ete., 

sich vielleicht schliesslich auch als das flektirte Präsens desselben Stammes ’ani, ’an, 

herausstellen dürften. 

306. Fast gleichlautend mit den in $ 304 vorgeführten Formen 
von dem Stamme di ‚sagen‘ sind einige der unten stehenden Formen ei- 
nes anderen Zeitwortes mit Bedeutung von ‚machen‘ ‚thun‘, um dessen 

Imperativs willen man ebenfalls di oder di! als Stamm anzusetzen hätte, 
wenn nicht die übrigen Tempora eher eine Stammform dé (dei) ver- 
muten liessen. Mit dem Zeitworte di (dé?) ‚machen‘ wird eine Art pe- 

rifrastischer Konjugation gebildet, indem beispielsweise von den Stäm- 
men as ‚heben‘ und no’ ‚senken‘ die Abwandlung gewöhnlich auf fol- 

gende Weise geschieht: 
I) 25, heben. 

Imp. Aor. Präs. bien: 

Sing. 1. áste dit áste ddan’e das ade 
2. dsa dija »  díja » dänia téas tédia 
Bb » baeda » dán tas édi 

Blur. » dia ener » nedé né as néd'i 

2» » tedéna téasna tedina 
2! » edéma éasne edın 

2) no (nw) senken. 

Aor. Bir.äs. Bert. 

Sing. 1. mite edit nite ddavi áno dde 
29. » dia »  dán'ia téno tédija (ug d LY 
3. »  baed'a »  dáni éno' édi 

Plu. 1. »  edidenei »  medé néno méd'i 
22 »  tedéna tenó'ne tedina 
8. »  edéna eno ne edin 

307. Was nun zuerst das Hilfsverb betrifft, so spricht die Priisensform 

ddawi, dám'ia etc. entschieden für eine Stammform dei (II. 2, a), und auch die übri- 
gen Formen lassen sich daraus erklären. Das Perfekt dd’e (ad’i) ist denn auch ganz 

regulär. Die Aoristform edit für dé’ît ist nach $ 31 als eine Lautumstellung aufzu- 
fassen, und der Laryngal ' füllt in ähnlicher Stellung häufig aus (vgl. die 2. und 3. 
Pers. Perf. tedina, edin, für ted’ina, edina). Der Imperativ díja würde somit als aus 
déia entstanden zu erklären sein. — Bezüglich der beiden Hauptverben bemerke 

! In diesem Worte hörte ich bald das dentale d, bald das prükakuminale d; da ich 

aber in Munzincers Wörterverz. die Formen edi ‚sagen‘ und idi ‚machen‘ finde, schreibe 

ich im folgenden dieses Wort, um es von jenem zu unterscheiden, immer mit d. 
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ich, dass nach der Angabe meiner Gewährsmänner sowohl die einfachen Perfektfor- 
men das und dno’ als die Aoristformen dsat, und »ó'at in ganz derselben Bedeu- 
tung wie die obigen gebraucht werden können. Eine entsprechende einfache Prä- 
sensform konnte ich aber von den Leuten nicht herausbekommen. Es ist mithin 
schwer zu entscheiden, zu welcher Konj. ja sogar zu welcher Klasse diese Stämme 
gehören. Das Perfekt ist zwar entschieden prüformativisch (der Wegfall des Affor- 
mativs in der 2. Pers. Sing. Mask. hat nichts zu bedeuten und ist mir auch in an- 
deren Verben vorgekommen), aber die Formen dste und nite sind ja die gewöhn- 
lichen Infinitivformen der 1. Klasse, und die 3. Pers. Aor. des Stammes no’ lautet 

regelmässig nach der Konj. I. banöe. Dann kommt noch dazu, dass das Passiv und 

das Kausativ desselben Stammes ebenso entschieden afformativisch sind: Pass. Aor. 

no amat, Pris. nó'ámane, Perf. nóaman, Kaus. Aor. mu sat, Pras. nu sami, Perf. nu san. 
Vom Stamme as habe ich die Passiv- und Kausativformen nicht verzeichnet. Gehört 
also der Stamm nw deutlich genug und auch as wahrscheinlich der ersten Klasse 

an, so haben wir hier ein analoges Beispiel zu dem in $ 300 besprochenen Fall, 
wonach von den Stämmen der zweiten Klasse der und uli auch afformativische Prä- 
sentia gebildet werden kónnen. 

308. Der Stamm hi ‚geben‘ wird im Präsens und den beiden Fu- 

tura durch einen anderen Stamm ergänzt, der wahrscheinlich 'au (aw) 
lautet und nach der Konj. II. 1 flektirt wird. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Berk Kond. 

Sing. 1. hit an (dniu) dhe, ahi aniwek 
2. m. hia  hita leniwa téhia Uu. $. W. 

f. hi hiti téniwi téhi 
3. m. baiau, baijähu Eniw (éntu) ehe, éhi Fut. I. 

Ie batiau téniw téhe, téhi idu indi 
Plur. 1. hideni nejau,! neu néhe 

2. hitna tejauma, téuna  tehina Fut. II. 
2! baijauna, baijahun — ejáuna, eina chin miau hérriu 

Negative Form. 

Opt. Kond. Präs. Pent: 

Sing. 1. bahiu bahiwek kahe hijab kaka 
2. bahiwa bithiwek kithia, f. kithi 

9: bihnwek kihe, f. kithe 

Plur. 1. binhiwek kinhe 

2. bithiwnek kithen 
3 bihiwnek kihen 

1 Wenn der Stamm au ist, so kann das j nur eufonisch sein, und die Formen neu, 

tena, Cina, sind als Zusammenziehungen zu betrachten. 
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Passiv. 

Affirmative Form. 

Aor. Präs. tanz Kult. 

Sing 1. dtonawat atoniw (atoniu) atonau etuniw andi 
2.  dtonáwa tetoniwa, f. tetoniwi tétonawa, f. tétonawi 
3 — baetiniw etoniw (etoniu) etonau 

Plur. 1. netoniw (netoniu) netonau 
2 tétontwna, (tétóntuna) — tétonáuna TEE 
3. étoniwna (étóntuna) étonauna atonwoid hérriu 

Negative Form. 

Imp. Kond. Pras. P'ent: 

batoniwa batoniwek katonau atonwab kaka 

309. Das Passiv atónüu rührt augenscheinlich von einem Stamm naw her. 
Ein solcher Stamm findet sich auch bei mir verzeichnet, aber mit der Bedeutung 

‚mangeln‘ ‚vermissen‘ und nach der Konj. IV. 1 flektirt (s. $ 273, 274). Auch zu die- 
sem Stamm wurde mir von meinem Lehrer in Berber die Form atondu als Passiv, 
mit dem entsprechenden sönau als Kausativ angegeben. Man könnte also vermuten, 

dass hier oben eine Verwechslung stattgefunden habe, indessen wurde mir von mei- 
nem Lehrer ALI in Assuan die Form atondw ebenso entschieden als Passiv zu den 

obigen Formen des Stammes hi ,geben' gebracht und mit dem arab. etelágga! 
übersetzt. Von einem Kausativ sonaw wollte er hier nichts wissen. Es könnte 

also möglicherweise ein zweiter Stamm naw mit der Bedeutung ‚geben‘ vorhanden 
sein, und dann dürfte vielleicht das Präs. Sing. Akt. dntw dazu herangezogen wer- 

den. Diese Form, die, wenn sie von einem Stamme ’au ihren Ursprung herleitet, 
aus dn iw entstanden sein müsste (vgl. $ 307), würde in diesem Falle richtiger dnniw 

geschrieben werden. 

310. MuNzINGER hat auch in seinem Wörterverzeichnis (S. 356) ein hija, 
‚bringen‘ ‚geben‘, das sich durch die Endung -ja (Afformativ des 3. Pers. Perf. Sing.) 
als zur ersten Klasse gehórig ausweist. Er bringt auch in der grammatischen Skizze 
folgende Formen, welche teils von diesem Stamme hi, teils von meinem ha’ ,brin- 
gen‘ (vgl. $ 301) herrühren: 

Aorist. Perfect. Plusquamp. Neg. Perfect. 

Sing. 1. hiéni, ich gebe hijen, ich gab heje hijab kake 

2. hateja à hejeta hate 

3. hejeni hija heje Nomen actionis. 

Plur. 1. hanei hiena hani o’mehiou, die Gabe 

2. hatena hatáne hatına 

3. hajena hijan hejin 

1 Das arab. talíggà cobs, bedeutet nach Kasimirskt (Edit. Bulak): se »rencontrer, re- 

cevoir, trouver, was dem Begriff ‚gegeben werden‘ oder, da das Passiv im Bedawie eben- 
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Der Stamm hi ‚geben‘ kann also, wie die unzweifelhaft richtigen Formen eni (1. 
Pers. Sing. Präs.), hijen, hija, und hijan beweisen, auch afformativisch abgewandelt 

werden und ist also ein neuer Beleg für die in $ 300 besprochene Erscheinung. 

311. Mit den in § 308 vorgeführten Formen des Stammes hi 
‚geben‘ bietet das folgende Zeitwort für ‚nehmen‘ vielfache Lautähnlich- 
keiten dar. Der Imper, der Aor. und das Particip weisen auf einen 
Stamm ah, das Perfekt und die negative Form (Imp., Opt., Kond.) da- 
gegen auf einen Stamm hai hin, dessen Flexion in diesen Formen auch 
mit der Abwandlung der anderen auf -ai ausgehenden, weiter unten 
(S 325) mitgeteilten Stämme völlig übereinstimmt. Im Präsens tritt 
wieder wie bei hi ‚geben‘ ein fremder Stamm ’an (Konj. II. 1) auf, wie 
denn auch hier als das entsprechende Passiv Formen angegeben wur- 
den, die von einem ganz anderen Stamme herrühren. 

Aktiv. » 

Imp. Aor. Präs. Pere 

Sing. 1. ahat anin [fiir anin ahd, djhe 
2. m. aha ahata, aha tenina s. § 307] tehaja 

f. ahéi ahati, ahdj tenini teháj 
3. ms baiahu, baiaj enin tha 

f. batiahu tenin tiha, téha 

Blur 1 dhadéni niei, neej nehá, néhe 

2. ahäna ahdtna, ahana tijéjna tihena, tehen 

3. baijajna ejeina, eéjna then, jehen 

Kond. Fut, T. Neg. Imp. Neg. Opt. Neg. Pris. 

Sing. 1. dninék ia) dndi bahaja bühaju kaha 
2.  téninék bihái kithaja 
3. — éninék bihai Neg. Kond. kiha 

Plur. 1. niajek bithai bahajek kinha 
2.  téjejnék Alta. JUL, Neg. Perf. 

9.  éjejnék mía) hérriu ahab kaka 

Passiv. 

Aor. Präs. Perf. Wis dH 

Sing. 1.  atiéwit atiewi atiewaj etiw dndi 
2.  tiewája tetiewia tetiéwaja 
3. — baetiw etiewi etiéwaj 

Plur. 1. — atiéwadéni netiewi netiéwaj 

2.  tiewdjna ete. etc. Mus d 

3.  büetiwna atiéwjoid hérriu 

sooft reflexive Bedeutung hat, ‚sich selbst geben‘ (= ,erhalten‘), oder endlich ‚geben‘ (in 

neutralem Sinne = ‚sich finden‘) sehr nahe kommt. 
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312. Der Plural des Präs. Akt. erinnert zwar an die entsprechenden For- 
men des Stammes hi ‚geben‘, aber er könnte vielleicht dennoch mit dem Stamm haj 

in Zusammenhang gebracht werden. Im Passiv lautet der Stamm f/évaj und wird im 

Pris. und Perf. ganz nach Analogie des dtrabaj (von rébi), im Aor. dagegen etwas 

abweichend flektirt (vgl. $ 255). Als der entsprechende aktive Stamm wäre dann 

iéwi, jewi oder vielleicht éwi anzusetzen, wenn man fiéwaj als aus etcwaj durch Laut- 

umstellung entstanden erklären dürfte. Das a- in der 1. Pers. Aor. ist jedenfalls 

nur ein eufonischer Vorschlag. — In MUNZINGERS Wörterverz. finden sich von diesem 

Stamm folgende Formen: »/e, nehmen; Imp. aha; C. esisihou» [doppeltes Kaus.]. 

313. Die in $ 306 und 307 erórterte Frage über das Vorhandensein einer 

Art perifrastischer Flexion durch Zusaminensetzung mit anderen, in gewissen beson- 

deren Fällen als Hilfsverben dienenden Stämmen, und die damit in Zusammenhang 

stehende Erscheinung von Verbalformen eines Stammes, die teils präformativisch teils 
afformativisch gebildet sind, wird auch durch das Verhalten des Stammes délib ,kau- 

fen‘ und ‚verkaufen‘ etwas näher erläutert. Dieser Stamm kann zwar ganz allein 

jene beiden unserer Auffassung nach entgegengesetzten Begriffe ausdrücken,! wenn 

dieselben aber, um jedes Missverständnis zu verhüten, besonders betont werden sol- 

len, wird ‚kaufen‘ durch Zusammensetzung mit dem Stamme hai ‚nehmen‘ und ‚ver- 

kaufen‘ durch Zusammensetzung mit dem Stamme dé (od. di) ‚machen‘ ausgedrückt. 

In diesen syntaktischen Verbindungen verhält sich nun der Stamm délib, der un- 
streitig der Konj. Il. 2, b angehört (s. Anhang N:0 106) und somit von Hause aus 

prüformativisch ist, genau so wie die Stämme as und no’ (s. $ 306). Im Perfekt 
behält es seine präformativische Flexion, im Präs. aber und in den beiden Futura 

treten Formen auf, die entweder mit Suffixen abgeleitete Verbalnomina oder affor- 

mativisch gebildete Verbalformen sind. Meine Beispiele waren ‚ich kaufe Milch‘ und 

‚ich verkaufe Milch‘, durch folgende Tempora und Personen abgewandelt: 

I) délib hai ,kaufen. 

Präsens. Perfekt. Konditional. 

Sing. 1. ’at délba anin? 'at ddlib "ha? ‘at délba (od. delibti) dninék 
95 qs» tenin » tedlib tehaja 

Oma» ui» enin » édlib tha «iuit den 

Plur. 1. » delibna nijei » nédlib neha "at delibti ijáj dndi 

2. » delibte tejejna » tedlíbna tehén Fut. II. 

3. » delibna ejéjna » edlibna jehen "at délba mijaj herriu 

Das Futur ‚ich werde Milch kaufen‘ wurde also durch oben stehende zweifach zu- 

sammengesetzte Wendungen ausgedrückt, der Imperativ ‚kaufe Milch‘ lautete hinge- 

gen einfach deliba 'at. 

1 Vgl. im Arab. Sara 1 & ‚kaufen‘ und ‚verkaufen‘, 

? Wird in der Aussprache delbanin, wie in der 3. Pers. delbenin, in der 2. Pers. 

dagegen, weil délba aus deliba entstanden ist, delibtenin. [bte] 

3 Vgl. $ 23. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IIT. 29 
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2) délib dei ‚verkaufen‘. 

Práüsens. Perfekt. Konditional. 

Sing. 1. “at dilba ddawi "üt ddlib ádi "at dilba ddanjek 

2. » delibti dawia » tédliba tedija 

3. » dilbe dán'i » édlib édi 

Plur. 1. » delíbua nedé » nédlib nédi 

2. » delíbte tedéna » tedlibna tedina 

3. » delibna edéna » edlibna edina 

Die Form delibti (delibte) stimmt ganz mit den Formen disti, nóte überein, und wie- 
wohl sie hier vorzugsweise in der 2. Pers. vorzukommen scheint, so ist sie doch 

wahrscheinlich am richtigsten als ein Verbalnomen aufzufassen. Dieser scheint mir 

auch bei der Form dilba der Fall zu sein, während dagegen delibna, das nur in der 
l. und 3. Pers. Plur. vorkommt, eher wie eine flektirte Verbalform aussieht. 

314. Von dem Stamm béri (oder beri) ‚haben‘ besitze ich nur 
die unten stehenden Tempusformen; der Imperativ und die beiden Fu- 
tura sollen nach den Behauptungen meiner Gewährsmänner nicht vor- 
handen sein. 

Affirmative Form. Neg. Form. 

Präs. Perf. Koud Präs. Kond. 

Sing. 1. dbari tberi abarjek kabari babarjek 
2. m. téberia tiberia tebarjek kétbería bitbarjek 

f. tébari tiberi tebarjek kétbari » 
9. m. ébari iberi ebarjek kibari bibarjek 

f. tébari tiberi tébar jek kitbari bitbarjek 
Plurals nébari niberi nébarjek kinbari binbarinek 

2: lébartna tiberina tebarinek ketbarına bitbarinek 
3. eberin tberin ebárinek kibarin bibarinek 

315. Wenn der Stamm ri lautet, so ist die Form dbari, tébaría etc. aller 
Wahrscheinlichkeit nach eigentlich das Perfekt, und das Prüsens würde dann (nach 
§ 171, 173) abárri, barria etc. heissen. Diese Auffassung der Form dbari als Per- 
fekt (das von einem Stamm beri eher dbri lauten müsste) wird noch mehr durch die 
negative Form kabari, káberi ‚ich habe nicht‘ unterstützt, da ja immer das neg. Pris. 

vom affirm. Perf. gebildet wird. Andrerseits ist die präsentiale Bedeutung auch 
durch Munzincers Zeugnis völlig verbirgt. Von diesem Zeitwort bringt er folgende 
Formen: 

2. Form. 

Sing. 1. «beri, ich habe kaberi, ich habe nicht kabero 

2. teberie ketberi kitberóa 

3. eberi keberi kibero 

Plur. 1. neberi kenberi kenbaro 

2. teberini ketberina kitberóna 

3. eberin kebrin kiberon 
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Die zweite Form kabero, die von meinen Gewährsmännern zwar verstanden, aber für 

ungebräuchlich erklärt wurde, ist als eine Dialektform anzusehen, wie wir denn auch 

bei dem Stamme méri (s. $ 317) solche Formen mit « als letztem Stammvokal ne- 

ben den gewöhnlichen auf -/ antreffen werden. — Das neg. Perfekt heisst sr käberi, 
und die Form berab kaka, die ich vorbrachte, wurde als »nicht vorhanden» (arab. ma 

fi) abgewiesen. 

316. Es bleibt nun noch übrig, die eigentümliche durch das lange 2 
der Präformative charakterisirte Form beri ‚ich hatte‘ zu erklären, welche ich in 

meinen sehr zahlreichen Flexionsbeispielen nur noch durch eine analoge Bildung 

thi ‚ich war‘ (s. $ 325) vertreten finde. In Übereinstimmung mit der im voranste- 

henden $ nachgewiesenen ursprünglichen Perfektbedeutung der Form dbari, — also 

wohl ‚ich habe erhalten‘ ‚ich besitze‘ ‚ich habe‘ — finden wir hier allem Anscheine 

‚nach eine ursprüngliche Plusquamperfektform vor, also eigentlich ‚ich hatte erhal- 

ten‘ ‚ich besass‘ ‚ich hatte‘. Die Flexion stimmt nämlich mit den Plusquamperfekt- 

formen íder und ibden bei MUNZINGER (s. $$ 182, 251) ganz überein. Vergleichungs- 

halber stelle ich hier meinen beiden Formen iberi und ‘thi, die bei MunzixGer 

nicht vorkommen, alle diejenigen präformativisch gebildeten Formen zur Seite, die 

MusziNGER als Plusquamperfekta aufgeführt und übersetzt hat, nämlich: éder, ich hatte 

getödtet, ibden, ich hatte vergessen, ehid, ich hatte gewählt [von meinem Stamm hdjid, 
II. 2, b ‚wählen‘], ofur, ich war geflohen [von meinem Stamm for, IV. 1 ‚fliehen‘. 

Sing. 1. iberi thi (der tbden ehid ofur 

2. m. tiberia tihia tidera tibdena tehida tofura 

f. tiberi tihi ore PNE UPS PA 

3. m. iberi thi ider ibden ihid ofur 

f tiber tihi rs Pret eed SYS 

lure ll niberi nihi nider nibden nihid nofur 

2 tiberina tihina tiderna tibdenna tehidna tofurna 

Sk iberin thin derna ibdenna thidna oforna 

Wie man sieht, liegt hier ganz entschieden eine besondere Form vor, die mit keiner 
von meinen anderen Tempusformen ursprünglich identisch und nur dialektisch ver- 

schieden sein kann. Das e in drei Personen von der Form chid ist natürlich neben 

dem i der übrigen Personen nur als eine Schwankung der Aussprache zu betrachten, 

und das o in ofur kann man wohl nur für eine, anlässlich des folgenden « entstan- , 

dene Trübung von i halten. zumal da dies sich in vielen anderen analogen Beispielen bei 

Munzinger wiederholt.! Trotzdem also, dass jene Munzingerschen Formen von meinen 

Gewährsmännern nicht mehr verstanden wurden, und dass sie ihre eigenen Formen 

iberi und thi als Perfekta übersetzten, muss diese Bildung wohl doch für ein dem 

1 So wird in seinem Wórterverzeichnis das Präformativ der 3. Pers. Mask. Perf. — 

in welcher Form er alle Zeitwörter bringt — statt des gewöhnlichen e sehr häufig o ge- 

schrieben, wenn der folgende Vokal ein o (oder wa) ist, z. B. omotta, sich streiten, omohtéÿ, 

beschuldigen, ogedher, stehlen, ogóz, müde werden, omóram, begleiten, u. a. m. Ss i/i , t B 
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Bedawie ursprünglich angehöriges Plusquamperfekt gelten, das jedoch bei den nörd- 
lichen Stämmen Ababde und Bischari fast gänzlich aus dem Gebrauch gekommen zu 

sein scheint, während es bei den südlicheren Stämmen noch üblich ist. Wenn also 

das Bedawie ein präformativisches Plusquamperfekt mit dem langen Präformativ- 

vokal i- bilden kann, wobei, wie man sieht, ein langes & in der ersten Silbe (Konj. 
V.) elidirt wird, so lässt sich vermuten, dass die Sprache auch von den afformativisch 

flektirten Verben eine analoge Bildung entwickelt hat, und dann stimmen die von 

Munzinger als Plusquamperfekt angeführten Formen: Sg. kodi, kodtie, kodi, Pl. ko- 

dini, kodtina, kodina ‚ich war verloren gegangen‘ etc. (s. $ 182), sehr schön mit den 
oben stehenden präformativischen Plusquamperfekta überein. Leider bringt er kein 

weiteres ebenso klares Beispiel vom Plusquamperfekt eines zu dieser Klasse zäh- 

lenden Verbs, da aber der Stamm unzweifelhaft kod ist, so sind wohl folgende En- 

dungen als die Afformative des ursprünglichen Plusquamperfekts in der I. Klasse 

zu betrachten: 

Sing. Plur. 

Pers dis ep -ini, oder -ina® 

20 tice t= -tina 

SET Bost “ina 

31% Der Stamm meri (oder muri) ‚finden‘ wird grösstenteils ganz 

regelmässig nach dem Paradigma rébi (ll. 2, a, s. 8 255) abgewandelt, 
nur das Perfekt wird von der ein wenig differenzirten Stammform méru 
gebildet, und besitzt ausserdem eine Nebenform von einem dritten ver- 
wandten Stamm maraj (vgl. jedoch $ 318). Indessen findet sich die ur- 

spriingliche Perfektform im neg. Präs. kameri beibehalten. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Pinas. Perfekt. Kond. 

Sing. 1. merit amarri dmeru [Amara amarriek 
2. m. méria merita marria témerua témaraja 

f mere meriti marri témeri témar aj 
Bk me baemar marr’ émeru émarüj Fut. 1. 

f. batemar márri témeru témarüj emar andi 

1 In den beiden anderen Beispielen, die uns MUNZINGER von afformativischen 

Plusquamperfektformen bringt, heje ‚ich hatte gegeben‘ und i? ‚ich war gekommen“ (vgl. $$ 

303, 310) erscheint in vielen Endungen statt des i ein e und sogar ¢, und auch die rich- 
* 

tige Form des Stammes ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. 

? So muss wohl diese Endung aller Wahrscheiulichkeit nach statt -#i-7 (vgl. $ 21, b) 

lauten. Eine besondere Endung für die 2. Pers. Sing. Fem. findet sich bei MUNZINGER 

(ausser bei dem Imperativ) nirgends vor. 

3 MuNZINGER hat zwar hier in allen drei Beispielen die Endung -ini, da aber so- 

wohl bei ihm als bei mir hin und wieder Beispiele vorkommen, wo die Pluralendung -na 
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Imp. Aor, Präs. Perfekt. 

Plur. 1. merideni nemer némeru némaraj 

2. merina — meritna temérna tömerüna temarain(a) Fut. II. 
3. baemarna — emérna émerün emaráin(a)| merdi hérriu 

Negative Form. 

Imp. Opt. Pràs. Plein 

Sing. 1. bámerju [f. -ritu] — kámeri mérab kaka 
2. m. baméria hameri(b)wa kétmerija 

f. bimeri bämeritwi kétmeri 
3. m. büneri bamerju kimeri Holle 

f. bitmeri bameritu kitmeri emar kadi 
Blur lo bümartna kimmeri 

2. bamdribana kitmerina nie iul: 
3% bämarına kimerin(a) merdi kaheru 

Passiv. 

Aor. Präs. Perf. Neg. Präs. Nee DIemte 

Sing. 1. mérüjat dtmari átinaràj katmaraj merajab kaka 

2. méraja tetmartja tétmaraja kitmaraja 
BE baetmir étmari étmaráaj kitmaraj 

Blur is merajadent — nétmari nétmarüj [kimmaraj 
2 tetmarina — letmaraina kitmerena Infin. 
3 bactmirna etmarina etmaraina kimeren | mémerej 

Kausativ. 

Imp. Aor. Präs. Perf. But. II. 

sémara semarat asmari asmar sémaroid herriu 

bacsmir tésmaria tésmara 

318. Im Passiv ist das Präfix im Aorist und Infin. abgefallen (vgl. 215), 

und aus diesem Grunde glaube ich, dass auch die als aktivisch angegebene Perfekt- 

form dmaraj in der That eine passivische Nebenform zu dfmaraj ist. An einer an- 

deren Stelle in meinen Sammlungen finde ich auch als Perf. Pass. folgende Formen 

angeführt: Sg. 1. dmere [= dmeraj vgl. § 28], 2. témerdja, témerej, 3. émere, témere, 

Pl. 1. némere, 2. témeréna, 3. émerén. Zu diesen Formen stimmen dann auch die 

Bezüglich Pluralformen des neg. Prüs., welche von ihren Singularformen abweichen. 

in der 2. Pers. Plur. als zu -ni geschwächt erscheint, so ist es wohl wahrscheinlicher, dass 

wir hier nach dem Tempusvokal i die allgemeine Pluralendung -na haben, als dass der 

Tempusvokal auch hier eingedrungen wäre. 
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des neg. Opt. im Aktiv vergleiche man $ 204. — MuNZINGER bringt von diesem Stamm 
folgende Formen, die, wie man sieht, sehr gut mit den meinigen übereinstimmen: 

Aor. Perf. Nies ATO; Neg. Perf. 

Sing. 1. «merri, ich finde ameru kdmro, ich finde merab kake, ich fand 

2. merrie temro kitmero [nicht [nicht 

3. merri Emeru kimro 

Plur. 1. nemer nemru kommero 

2. temerna temróna kitmeróna 

3. emerna emrun kimeron 

319. Das Verb Aéru oder Aáru ‚gehen‘ ‚suchen‘ ‚wollen‘ scheint 
sehr unvollständig zu sein, wenigstens gelang es mir nicht, andere als 
die folgenden vielfach schwankenden Formen zu ermitteln: 

Im p. Aor. Präsens. 

Sing. 1. herwat aherriu, herriu, harriu, heri 

2. m. harwa herwa hérriwa, harriwa, heriwa, hária 

f. herriwi, heriwi, hárruwi 
3. m. baheru herri, harri, háriu 

fi hérri, harri 

Plur. 1. hérwadéni néheru, néharu 
2: harün herüna téherüna, téharün 

3. baherün éherün, éharün, jeherün 

Bent: Neg. Präsens. 

Sing. 1. heru kaharu oder  kaheru 
2 m. tehérwa ketharu — » kétheru 

f. teherwi kétharu — » » 

3. m. jeheru kiharu  » kiheru 
f. tehéru kitharu — » kitheru 

Plur nehéru kínharu — » kinheru 

2. teheruna kétharüna » ketheruna 

3. — jéherün kiharün — » kiherün 

320. Die Schwankung der Präsensformen beruht vielleicht nur darauf, dass 

sie als Hilfsverb im Fut. II. gebraucht werden, und da ich sie wegen dieser Ver- 

wendung unzühlige Male und zwar an verschiedenen Orten und von verschiedenen 

Leuten hórte, so ist es erklürlich, wenn die Aussprache sich nicht überail gleich war. 

Der Stamm heru (od. haru) gehört wahrscheinlich wie meru (neben méri) zu der 

Konj. II. 2, a; der Imper., der Aor. und das Perf. sind dann ganz regulär, denn 

der Wegfall des Präformativs in der 1. Pers. Sing. Perf. ist mir auch bei anderen 

Verben vorgekommen in dem Falle, wenn der Ton auf dem Stamme ruht. Dieselbe 

Afäresis treffen wir sodann auch in der 1. Pers. Präs. Sing., wo herriu statt aharriw 

steht. Das w bat hier, wie so oft im Auslaut die Neigung sich in « zu vokalisiren, 
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und die Schwankung zwischen a und e im Wortstamme ist ja im Bedawie eine ge- 

wöhnliche Erscheinung. Nur der Plural, wo wir neher, teherna, cherna, hätten er- 

warten sollen, wird somit irregulär erscheinen und mit dem Plur. des Perf. zusam- 

fallen. Im neg. Prás, wo a und e als Stammvokale immer wechseln, ist nur der 

auch sonst vorkommende Wegfall der Afformative der 2. Pers. Sing. zu bemerken. — 

In Munzincers Wörterverz. finden wir von diesem Stamme folgende Formen: »ihero, 

wollen, suchen; C. is’hero; heraudb, wollend». 

321. Der Stamm kan ‚wissen‘, dessen 1. Pers. Präs. akten und die 

3. Pers, Aor. baiktan heisst, der aber sonst regelmässig nach dem Mu- 

ster des Paradigma ram (s. $ 273) flektirt wird, ist daher wohl doch am 

einfachsten der Konj. IV. 1 zuzuweisen, und die eigentliche Irregulari- 

tät besteht dann nur darin, dass der charakteristische Dental nach (an- 

statt vor) dem ersten Stammkonsonanten Platz greift. Man könnte jedoch 
auch — namentlich wegen des sehr auffallenden langen 2 (statt 7) in der 

Endsilbe des Präsensstammes, welcher Erscheinung sich die Beibehal- 
tung der gewöhnlichen kurzen Präformativvokale anschliesst (vgl. étrim 

von ram) — annehmen, dass hier eine besondere durch die eben ge- 

nannten Eigentümlichkeiten gekennzeichnete Konjugationsform vorliege. 

Die Tempusformen dieses wichtigen Zeitworts finden sich in meinen 

Sammlungen ziemlich vollständig verzeichnet: 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. PTS Perf. Kond. Huit. od 

Sing. 1. kánat akten! ákan aktenek iktan dndi 
2. m. kana kanata tektena tekän(a) — téktenék 

f. kani kanati tekteni tekáni téktenék 

3. m. barktan ekten ekan éktenék 

f. batiktan tekten tekan tektenek «Bite DT 

Blur. 1. kanadeni  nekten nekan nektenek kanib hérriu 

2. kanna kanatna tektenna tekanna tekténnek 

oe baiktanna — ekténna ekanna ckténnek 

Negative Form. 

Imp. O pt. Kond. Präs. bent 

Sing. 1. bakanu bakanek kakan kánàb kaka 

2. bakäna, f. bekani bakanwa bitkänek kétkan(a) 
3. bikün, f. bitkan bakanu bikänek kikan 

! Hier wurden mir folgende Nebenformen als ganz gleichbedeutend angegeben: Sg. 

1. kanadeni [für kånade-eni], 2. kanadetenía, 3. kdnadéini, f. kanadétni, Pl. 1. kanadenei, 
" "473 " f-— .. H H : aa € D 

2. känadeten, 3. kdnadéén. Bezüglich dieser Formen vergleiche man $$ 300, 305. 
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Imp. Opt. Kond. Präs. Fut. II. 

lures bakana bínkanék kinkan iktan kadi 

9. bükánna! bakanan(a) bithannek kitkanna 

3. bikanna! bakana bikannek kikdnna 

Passiv. 

Aorist. Pras. Perf. Ent le. 

Sing. 1. atökanat atokin atókün etokin dndi 
2 atokana tétokina tétokana 

3. m. bactokin etokin ctokan Fut. II. 

f. batetokin Plur. 1. netókin Plur. 2. tetökanna! atóknoid hérriu 

Kausativ. 

Aor. Präs. Perf. Fut. I. 

Sing. 1. sökinat asokin asokin esükin dndi* 
2. sokina tésokina tesokina 

3. baesükin esokin esökin Imp DL 

Plur. 3. baésukinna ésokinna! ésokinna söknoid hérriu 

Von diesem Stamm bringt Munzinger in seinem Wörterverz. folgende 
Formen: »ekden, wissen; C. esóken; P. etokakán [eine reduplizirte Passiv- 

bildung, vgl. S 214], kendn, das Wissen». 

322. Die in 8 28 erwähnte Schwäche des Diftongs ai im Aus- 
laute und vor Flexionsendungen tritt besonders in den auf -ai endigen- 

den der zweiten Klasse hervor. Die abweichenden Formen 
der unten aufgeführten Stämme «ai ‚helfen‘ und hamdi ‚gross sein‘, be- 
ruhen also grösstenteils nur auf jener fonetischen Erscheinung, da diese 
Stämme im allgemeinen regelmässig nach der Konj. IV. 2 flektirt wer- 
den. Eine sehr beachtenswerte Eigentümlichkeit ist jedoch die, dass 
in der 3. Pers. Aor. Akt. und im ganzen Kausativ die Stammendung 
-ai abfällt, so dass die Wurzeln wahrscheinlich einfach au und ham lau- 

ten. Im Präs. Kaus. wird das charakteristische ; dem Stamme angefügt, 

wie in der. Konj. II. 2, a (vgl. $ 254). 

Stämmen 

! Die beiden n sind als »sehr deutlich» besonders notirt. 

? Das Fut. I. wurde mir hier, wie in einigen anderen Fällen, besonders als »besser» 

(sudanarab. axér) bezeichnet, das Fut. II. dagegen als »schlecht» (arab. battäl). 
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I) waz, helfen, Pass. atawäj, Kaus. sau. 

Aktiv. 

Affirmative Form. 

Imp. Aor. Präs. Pen 

Sing. 1. dwajat ddawe* ad awai 

2. m. dwaja dwaja tédawia té 'awdja 

f. dwar? tédawi* lé'awai 
BL m baedau® edawe je awai 

p batedau tédawe té awai 
Plur. 1. awdjadeni nedawe né awai 

2. awáina! awaina tedawin te'awéna 

3. baedüna édawin jé awên 

Kond. No LE Kult II. 

Sing. 1. adawijek eda? dndi aujad heri 
2.  tedáwüjék »  téndia 
3.  edawijek »  éndi 

Plur. 1. neddwijék nedau® nijed Part. 
2.  teddwinek «da& tijédna awaja 
3.  edáwinék »  tjédna 

Negative Form. 

Imp. Opt. Kond. Bras: 

Sing. 1. ba awaju bä dwajek ka awe 
2. m. ba’awaja ba’awaiwa bidawajek kidawaja 

f. btawáj bá awáitwi » kidawaj 
3. m. btawáj bá awáju bi íwajék kt awe 

f. bidawaj ba’awditu bidáwajék kidawe 
Blur: 1. ba’awaja bin’dwajek kinawe 

2. ba’awaina ba dwajana bidawainek kidawen 
3% bt awdina bá awaja bi dwainék kvawen 

1 So wurde die Form in Assuan ausgesprochen, in Berber dagegen awena. 

2 Für dwai-i, wie tédawi für tedawi-i. 

3 Das a in -au ist hier besonders als »sehr dunkel» notirt, an anderen Stellen findet 

sich diese Form als edou, ed°ü, edai, geschrieben. 

^ Für ddawij; das j ist abgefallen und 7 zuerst zu i gekürzt und dann in e über- 

gegangen; so auch in den folgenden Formen édawe, nedawe; in tédawina, édawin, muss da- 

gegen das 2 bleiben, weil es nicht mehr im Auslaute zu stehen kommt. 

5 Das schliessende 7 ist besonders als »sehr schwach» notirt; an einer anderen Stelle 

findet sich das Perf. mit den Formen @ awa, jeawa, né awa, aufgezeichnet. 

6 Vgl. § 186. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. Ili. 30 
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Passiv. Kausativ. 

Aor. Präs. Pent. Aor. Präs. Perf. 

atawajat atawı átawaj sawat asawı dsau 

tétawtja tétawaja sdwata tésawia tésawa 

2) hamai, gross sem, Kaus. sekam, gross ziehen, erziehen. 

L^ CO Br 

e 

ae) ji = 

go NL o NO 

323. 
gende Formen: 1) jedue, helfen; C. 
2) jéhame, gross werden; C. 

Aor. 

hamajat 
hamaja 
baethim 

hamajadeni 
baethimna 

Aor. 

sehamat 

sehama 

baeshim 

sehamna 

baeshimna 

Von 

Aktiv. 

Pras. 

athame 

téthamija 
éthami 

nethami 

éthamin 

Kausativ. 

Piras: 

ashami 

teshamtja 

éshami 

néshami 

téshamina 
éshamin 

Perf. 

ahame 

tehamaja 

éhame 

néhame 

éhaména 

Perf. 

asham 

teshama 

esham 

nésham 

teshamna 

eshamna 

Fut. I. 

éthim andi 

Nun il 

mehamai herriu 

Inf. 

sehamoi 

Parts 

sehama 

denselben Stämmen finden sich in MUNZINGERS Worterverz, fol- 

ésau, zu Hülfe schicken; eae, die Hülfe; 

eshem, gross ziehen. — Die beiden Stämme wai [?] 
,lursten* und hasai [?] ,zürnen* gehören vielleicht auch der IV. Konj. an und wer- 
den nach dem Muster des awai abgewandelt. Ihre wenigen mir bekannten Formen, 
aus denen man nur vermutungsweise einen auf -ai ausgehenden Stamm abstrahiren 

kann, lauten, wie folgt: 

I) kasai, zürnen 2) zwaz, dursten. 

Perf. Infin.? Perf. Perf. Kaus. Präs. Kaus. 

Sing. 1. dhase [tehäseni, das ájwa* aséjwüj aséjwij 

9. tehásaja Zürnen] téjwaja teséjwüja teséjwija 

3. chase éjwe 

Plur. 1. chasen dne iwe-b-u, ich bin durstig 

Im Wörterverz. bei Munzinger finden sich folgende Formen: 1) jehásse, zornig wer- 

den; C. eshäss; tehassiej, der Zorn, o'hassei, der Erzürnte; 2) eiwe, dursten; C. 

esidu; tejaué, der Durst; jue, durstig. 
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324. Die Unregelmässigkeiten des Verbs jai (ja’?) ‚sterben‘ sind 

vielleicht auch eigentlich nur auf jene Schwäche des Diftonges -ai zu- 
rückzuführen, jedoch ist der Stamm aus den unten stehenden Formen 

nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Der Aorist weist zunächst auf eine 

Stammform jai hin, wiewohl auch ja mit eufonisch eingeschobenem j 

denkbar wäre. In der 3. Pers. bäija wäre dann (nach § 28) das i ab- 
gefallen. Das Perfekt setzt aber eher eine Form ja’ voraus (vgl. die 

einzige Form bei Munzincer: ia, sterben). Die Bildung des Präsens- 
stammes, die nur in der Dehnung des a zu bestehen scheint, stimmt 
mit keiner meiner Konjugationsformen überein, ihr am nächsten stände 
wohl die in $ 298 erwähnte Bildungsweise. Die wenigen mir bekann- 
ten Formen dieses Stammes sind: 

Aktiv. Kausativ. 

Aor. Präs. Bent. Aor. Präs. Perf 

Sing. 1.  jájat ajai Ga sijdjat asjai ásja* 
2. jaja [Imp.] tejaÿa - tejd sijdja [Imp.] tesjtja  — tesjá'! 
9.  báija ua bäestja esjai 

ine JE Inf.? néja nesjai 

je ándi [tojat, der Tod] teja’na 

325. Die folgenden einsilbigen auf -ai ausgehenden Stämme, 
nai ‚melken‘ bai ‚gehen‘ fai, hai ‚sitzen‘ ,sein' kai ‚sein‘, scheinen alle 

nach demselben Muster abgewandelt zu werden, und zwar so, dass die 

beiden erstgenannten na; und bai als mehr regulär erscheinen, während 

die übrigen abweichende Formen aufzuweisen haben. Da die Präsens- 
bildung teils durch das lange 7 in der Endsilbe, teils durch das 2 in 
den Präformativen gekennzeichnet ist, so schliesst sie sich zunächst der- 

jenigen selteneren Bildungsweise an, die oben (§ 299) am Stamme dag" 
exemplifizirt wurde. Das Präsens von nai (naj) lautet demnach énij, 

aber das j ist hier sehr schwach und geht in das 7 auf. Von den Stäm- 
men bai und fai findet sich das Präsens nur mit der Endung 7 (statt 7j) 

geschrieben. Vom Stamme hai lautet das Präsens irregular @ha, von 
kai aber habe ich diese Form leider nicht verzeichnet; wahrscheinlich 

sind jedoch alle die drei letztgenannten Stämme fai, hai und kai nach 
dem heutigen Sprachgebrauch defektiv und ergünzen sich gegenseitig 
bei der Formenbildung. Die mir bekannten Formen dieser Stümme 
sind die nachstehenden: 

! Das Afformativ -a ist abgefallen (vgl. die Note 2 auf Seite 129). 
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I) naz (naj), melken. 

Aor. Präsens. Perf. Infin. 

nájat Sing. l. ny Plur. 1. nénij an ai [tendje, das Melken] 
ndja [Imp.] 2. ténija 2. ténijna tén aja 
bainija|?] 3. ny 3. Enijna 

2) baz (baj), gehen. 

Affirmative Form. 

Im p. Aor. Präs. Perf. Kond. Butt. 

Sing. 1. bajat ebi aba ebiek — tba (tbe) dndi 
2. baja, f. baji bajata tébia tébaja tébiek 

3. baiba, f. bátiba — éli éba, f. téba 
Plux oi nebi neba : Fut. II. 

2. béna tebina  tebéna mábaj hérriu 
Bh ébina ebéna 

Negative Form. 

Kond. Präsens. Perfekt. Fut. II. 

babajek Sg. 1. kaba Pl. 1. kinba bájab kaka mábaj kaheru 
2. kitbaja 2. kitbena 

3. kiba 3. kibena 

3) faz (faj), haz (haj), sitzen, sein, kai (kaj), werden, sein. 

Affirmative Form. 

Aor. Präsens. Perfekt. Kond. 

Sing. 1. hajat en! eha thi ake ehajek 
2. m. hája [Imp.] téfia téhaja tihija  tékaja téhajék 

fe tefi tehaj tihi tékaj » 
3. m. bdiha éfi éha thi éke éhajék 

f. bátiha téfi téha tihi téke téhajék 

1 Die Formen ég und éha (Ehe) wurden von meinem assuanischen Lehrer ALI mit dem 

arab. daa gäid ‚ich bin sitzend‘ übersetzt. Aber das Wort gd'ad (Ass) hat dort eher 
die Bedeutung ‚ansässig sein‘ ‚(an einem Orte) verweilen‘ (vgl. die Munzingersche Über- 

setzung von efi in $ 326 am Ende) als die sonst gewöhnliche: ‚sich setzen‘ ‚sitzen‘, wo- 

für im Sudan das arab. jdnnab (>) gebraucht wird. Übrigens wird nach der Behaup- 

tung ALTS die Form éf nicht viel von den nördlicheren Stämmen, Ababde und Bischari, 

sondern von den südlicheren, Hadendoa u. a., gebraucht. 
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Präsens. Perfekt. Kond. 

Plur.»1. néfi néha nihi néke néhajék 
2: téfina — tehéna tthina — tekéna téhenék 
3: éfina’ — éhen thin eken éhenék 

Negative Form. 

Konditional. Präsens. 

Sing. 1.  béhajék békajék kéfai kähaj káka 
2. m. bíthajék bitkajek kitfaja kethaja kitka® 

f: » » kítfai kéthaj kitkai 

3. m. béhajék bikajek kif ai kihaj kikaj 
f. bithajek bitkajek kitfai kithaj kitka 

Blur 1. binhajek binkajek kinfai kinhaj kinka 
2. bithajnek bitkajnek kitfaina kithajna kitken 

326. Die Präsensform éha, die ebenso oft ehe heisst, ist aller Wahrschein- 
lichkeit nach ursprünglich ein Perfekt: dhe oder dha (für adhai). Die Formen tehena 

éhén sind den Perfektformen tekéna, eken von kai, tebena, eben von bai, t£'awéna von 

dwai ete. völlig analog, und das lange 2 der Präformative ist wahrscheinlich aus dem 
wirklichen Präsens [Sg. hi, telia, eh, Pl. néhi, tehina, éhin] in jene Perfektformen 
eingedrungen. Das thi ist dann seiner Bildung gemäss ein ursprüngliches Plusquam- 

perfekt (vgl. $ 316). Die Form éfi ist dagegen ein regelmässiges Präsens, nur miis- 
sen die pluralen Nebenformen féféna, éféna als Überreste jenes Perfekts betrachtet 
werden, das noch im neg. Pris. kafai fortlebt, und zwar dort mit ungeschwäch- 
ter Endung. Sonst schwankt hier die ursprüngliche Endung -a/j, wenn sie im 

Auslaute zu stehen kommt, zwischen ai, a und e, und in einer Form, akit, die mir 
als Aorist des Stammes kai angegeben wurde, geht sie im Inlaut in ? über. Dieses 
Tempus, dessen übrige Personalformen ich nicht anzugeben vermag, gehört jedoch 

wegen des anlautenden a wahrscheinlich einem anderen Stamme an. Die übrigen 

fehlenden Formen des Stammes kai werden durch den Stamm kéti (s. Anhang N:o 96) 
ergänzt. — Unter die Rubrik von »Hülfszeitwörter» bringt Munzinger folgende 
von den oben erwähnten Präsentia éfi, eha, kaka, káhaj nur sehr wenig abweichende 
Tempusformen, über deren Gebrauch man $ 190 nachlesen móge: 

Positive Form. Negative Form. Pos. Form. Neg. Form. 

Sing. 1. 1) ef, ich bin, ich existire, káke, ich bin 2) ehe, ich bin kahei, ich bin 

2.  tefia [jy suis kitta® [nicht téheje kithéje [nicht 

2. ifi kike ehe kihei 

! Neben téfina und éfina kommen auch têféna und &féna vor. 

? Aus kitkaja abgeschliffen infolge des häufigen Gebrauches. 

3 Sieht wie ein Druckfehler für kitka aus, vgl. jedoch die entsprechende Pluralform 

kiténa. 
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Pos. Form. Neg. Form. Pos. Form. Neg. Form. 

Pure néfi kink nehe kinnéhdi 

2. tifina kiténa téhéne kitEhdine 

3. ifin kiken ehen kihaine 

Dazu kommt noch die in seinem Wörterverzeichnis vereinzelt vorhandene Form ce, 
werden, geschehen. 

VIL Von der Kopula ‚sein‘. 

327. Im Anschluss an die oben aufgeführten Formen £ji, éha ete. 
halte ich es für zweckmässig, hier die verschiedenen Mittel zu erwäh- 

nen, deren sich das Bedawie bedient, um die Tempora des Verbum 

‚sein‘ auszudrücken. — Das Präsens wird, wie man schon an mehre- 

ren Beispielen gesehen hat, durch die Endungen des Verbum subst. 

ausgedrückt (vgl. $ 92). Das Imperfekt wird einfach durch die die- 

sen Präsensformen vorangestellte Zeitpartikel sar gebildet, z. B. «me 
meskin-u ‚ich bin arm! dne sär meskin-u ‚ich war arm‘. Übrigens ist zu 

bemerken, dass jedes Nomen, Pronomen und Adverb mit jenen Endun- 
gen verbunden werden kann, obgleich die Adjektive und Participien hier 
natürlich am häufigsten vorkommen, z. B. dne hadirabu ‚ich bin fertig‘ 

batuk maswätwi ‚du (f.) bist hörend‘ t@a tàn hamid-ta ‚diese Milch ist sau- 
er: [a ‚Milch‘ ist Plur. tantum], tàn hamid ’ata ‚dieses ist saure Milch’ 
barük mek-wa ‚du bist ein Esel‘ henen önömhin-a ‚wir sind hier‘. — Ne- 
girt werden diese Tempusformen durch kaka und sär kaka, die eben- 
falls, wie überhaupt jeder Ausdruck für den Begriff des ‚Seins‘, den 

Objektiv regieren, z. B. dne meskint kaka ‚ich [Frau] bin nicht arm‘ ba- 
ruk sur hädirab kitka ‚du warst nicht fertig‘. Die Endung des Verbum 

subst. wird, wahrscheinlich nur als Nachahmung des arabischen Nominal- 
satzes, zuweilen ausgelassen, und die blosse Nachstellung des Adjektivs 

zeigt dann die prädikative Natur desselben an, z. B. barük meskin ‚du 

bist arm‘ barüh år a ‚er ist hinter mir‘ barük dra ‚du bist hinter mir“. 

328. Das hypotetische ‚wenn ich bin (sei, wäre)‘, wird durch die 

konditionale Form akdtiek (dkatjek) und die entsprechende Negation 
‚wenn ich nicht bin (sei, wäre)‘ durch das oben ( $ 325) aufgeführte 

bakajek ausgedrückt. Die Abwandlung der erstgenannten Form geschieht 
ganz regelmässig: Sg. akdtiek, tekdtiek, ekatiek, Pl. nekdtiek, tekatinek, 
ekätinek. Beispiele: 
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ebije meskin taku ich bin ein armer Mann. 
taa tan hamidta diese Milch ist sauer. 
usajal Sujabu meine Kuh ist trächtig. 
áne Sujatu ich bin schwanger. 
toor dauritu, laken dait kitke das Mädchen ist hübsch, aber gut ist es nicht. 
utak iweb ékatjek g“äsi wenn der Mann durstig ist [od. wird], lass ibn 

trinken [o Frau]. 
toor déurit tékatjek salámjet aréane wenn das Mädchen hübsch ist, will ich es küssen. 
toor dait bitkajek káharu wenn das Mädchen nicht gut ist, will tech es 

nieht haben. 

329. Dass akdtiék von keti (Il. 2, a) herkommt, ist wohl zweifellos, aber 

schwieriger ist es zu entscheiden, welche Form dieses Stammes hier vorliegt. Das 
Präsens lautet ganz regelmässig akdnti (s. Anhang N:o 96), der Konditional würde 
also akdntiek heissen, und vom Perfekt — wenn wir annehmen dürfen, dass die 

Postposition -ek auch dem Perfekt angehängt werden kann (vgl. $ 234) — bekümen 
wir eine Form dktiék. Der Stamm bedeutet aber eigentlich ‚setzen‘ ‚stellen‘ (arab. 

wada‘), und das Passiv würde also der Bedeutung ‚werden‘ ‚sein‘ näher kommen als 
das Aktiv. Im Passiv lautet nun das Präsens dtkati und der Konditional atkatiek 
(dtkatjek), allein, da wir im Vorausgehenden schon mehrere Beispiele von dem Weg- 
fall des charakteristischen ¢ im Passiv angetroffen haben, und da schon der Aorist 

ketajat (für dtkatájat) lautet, so glaube ich, dass wir auch akdtiek für eine auf diese 
Weise entstandene passivische Konditionalform (statt atkatiek) halten müssen. 

330. Das Verb hai — und wahrscheinlich auch das vielleicht nur 

dialektisch verschiedene fai (vgl. die Note auf Seite 238) — drückt ei- 

gentlich nicht die logische Kopula ‚sein‘ aus, sondern bedeutet zunächst 
‚sich [irgendwo od. irgendwie] befinden‘, infolge dessen auch das beda- 
wische ha (ehe) dem deutschen ,es giebt‘, dem französ. jl y a‘, ent- 

spricht. Beispiele: 

énton güda dwa éhe hier giebt's viel Gestein. 
cawa juih kók"ar ehe unter dem Steine befindet sich eine Schlange. 
naka "he wie viel giebt es? 
naka-ho ‘he combien y en a-t-il? 

barük bábjok ögawi éhe er ist [= befindet sich] im Hause deines Vaters. 
barük sur babjon ögawi téhaja du warst im Hause unseres Vaters. 
barük sur bäbiökna ögawi thi er war im Hause eures Vaters gewesen. 
tea önomhin ehe daita die Milch, die es hier giebt, ist gut. 
barük namin tehaja wo bist du? [wo steckst du?] 

331. Anknüpfend an das letzte Beispiel gebe ich hier in den folgenden 
Formen eine andere Ausdrucksweise für die Frage ‚wo ist‘: dne kéa ‚wo bin ich‘ 

! Sonderbarerweise ist sa ‚Kuh‘ Mask. 
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baruk reta, batük ketai, barüh kea, batüh kéta, henen kena, barak kétana, barah kéan, 
z. B. babjok ügau kea ‚wo ist das Haus deines Vaters? dgawuk kéja, ‚wo ist dein 
Haus?‘ ana keän ‚wo sind die Schafbócke? — Wahrscheinlich sind diese Formen 
aus einem fragenden Pronominaladverb ke (ka) ‚wo?‘ und den Perfektformen des 
Stammes 7 ‚kommen‘ (s. $ 302) entstanden. Der Satz ütak kéa sollte also eigentlich 

bedeuten: ‚wo ist der Mann hingekommen [= hingeraten]* ötam keja ‚wo ist das Es- 
sen hingekommen‘, franzós. etwa: le manger, qu'est-il de-venu? 

VIII. Das Verb mit Suffixen. 

332. Die verbalen Suffixe, deren Formen in dem Vorangegange- 
nen ($ 133 und folg.) zur Besprechung gekommen sind, werden, wie 

schon das Wort ‚Suffix‘ anzeigt, dem Verb nachgehängt, nur bei der 
2. Pers. tritt die eigentümliche Erscheinung ein, dass die Suffixe der 1. 
Pers. zwischen die Stammform und die Afformative, m. -a, f. à, pl. -na, 
eingeschoben werden, z. B. barük óhata ódaib téhi-héb-a ‚du hast mir das 
gute Pferd gegeben‘ barak tesisan-heb-na ‚ihr habet mich warten lassen‘. 
Vielleicht beruht diese Erscheinung nur auf der natürlichen Präcedenz 
der ersten Person vor der zweiten, und da die zweite Person überall 

durch ein Afformativ, aber nicht überall durch ein Präformativ, bezeich- 

net ist, hat man die Afformative, -a, -i, -na, vorzugsweise als Träger der 

zweiten Person aufgefasst. 

333. Bei der Anfügung der Suffixe erleiden die Verbalformen 
einige leichte Veränderungen, wie dies schon die bekannten Erscheinun- 

gen auf dem semitischen Sprachgebiete vermuten lassen. In der 1. 
Pers. Aor. fällt das a der Endsilbe aus, z. B. dne råmat ‚ich folge‘ ne 

ramtok ‚ich folge dir. Wenn vor der Endung -at der letzte Stammvo- 
kal elidirt war, tritt er hier wieder ein, z. D. &bbat (für &ébibat) ‚ich 

sehe‘ &bibtök ich sehe dich‘. Kurze Endvokale werden häufig abgewor- 
fen, z. B. éhatai hinon [für hina-hön] ändai ‚giebt uns die Pferde, o Leute‘. 
Da ich aber in Ermangelung genügenden Materials keine mit Suffixen 
vollständig durchkonjugirten Paradigmen bieten kann, so bin ich auch 

nicht im Stande, bestimmte Regeln für alle diejenigen Fälle aufzustel- 
len, wo eine Verbalform vor einem Suffix verändert wird. In meinen 

Sammlungen finden sich zahlreiche, mit Suffixen versehene Verbalformen, 

! Das j ist nur eufonisch eingeschaltet. 
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die teils, und zwar vorwiegend, sich als sehr natürliche, durch die Be- 

lastung am Ende bewirkte lautliche Modifikationen der im Vorangehen- 

den aufgeführten Zeitformen darstellen, teils aber auch aus den von 

mir angenommenen Temporalformen nicht gut zu erklären sind, sondern 

auf das Vorhandensein noch anderer Zeit- und Modusformen schliessen 

lassen. Diese Frage werde ich in dem nächsten Kapitel besprechen, 

und führe hier zunächst, nach den verschiedenen Tempora geordnet, 

eine Anzahl solcher Beispiele vor, die sich aus den vorstehenden Dar- 
legungen vollkommen erklären lassen. 

Imperativ. 

ulije-heb ! schlage mich! 

séniheb warte auf mich! 

awdjeheb hilf mir! 
astet hin-o gebet ihm Geld! 
toasta hijoh gieb ihm das Geld! 
hatáj hihéba gieb mir ein Pferd! 
dabalo na hiaheb gieb mir ein kleines Stück! 

Aorist. 

ane ramtok ich folge dir. 

dine ulitokna ich schlage euch. 
dine astet hitoh ich gebe ihm Geld. 
baruh astet baijahu-héb(a)? er giebt mir Geld. 

barah ötam baijahunckna sie geben euch das Essen. 
sénitok ich warte auf dich. 

sénathokna ich warte auf euch. 

sisantok ich lasse dich warten. 

stsantokna ich lasse euch warten. 
baruk sisanheba du [Mann] lässt mich warten. 
batik sisanhebi du [Frau] lässt mich warten. ; 
barüh baestsanheb er lässt mich warten. 

batuh batesisanheb sie lässt mich warten. 

Präsens. 

asennih ich warte auf ihn [od. sie]. 
asennthökna ich warte auf euch. 

! Für ulja-heb; das auslautende -a geht ja bekanntlich häufig in -e über (s. $ 25). 

Hier kann es auch, wie man aus dem folgenden Beispiele ersieht, ganz wegfallen. 

> Manchmal hörte ich einen sehr kurzen aber jedoch deutlichen Nachschlag von -a, 

nach den Suffixen -heb und -hök. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III, 31 
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hénen tenei nio wir geben ihm die Ziegen. 
áne dsambibhok ich sehe dich. 

áne tomindaratib\ d3ambibheb ich sehe mich im Spiegel. 
fadig dáfa muhenheb vier Stücke genügen mir. 

nesisanihok wir lassen dich warten. 

te sisaninhebna ihr lasset mich warten. 
tesisaninhónna ihr lasset uns warten. 
esisaninheb sie lassen mich warten. 
estsaninhokna sie lassen euch warten. - 

Perfekt 

dne gudad aste dhih ich gab ihm viel Geld. 
barük óhata(i) odai tehiheba du gabst mir das gute Pferd. 
barüh sat éhehon er gab uns Fleisch. 

batüh sati guta? téhehókna sie gab euch ein Stück Fleisch. 
ane dai mek dhehok ich gab dir einen guten Esel. 
asnihök ich wartete auf dich. 

asni(h)§ ich wartete auf ihn (od. sie). 

asbibhök ich sah dich. 

áne baroh asbib ich sah ihn. 

batüh tésbibhéb sie sah mich. 

anda etá'naheb die Leute schlugen mich. 
salamtaheb sie küsste mich. 

ütak sójaheb der Mann benachrichtigte mich. 

tear éan(e)hob téta a als die Mädchen kamen, schlugst du sie. 
asısanhök ich liess dich warten. 

asısan? oder baroh asısan ieh liess ihn warten. 

nesisanhök wir liessen dieh warten. 

bareh nesisan wir liessen sie warten. 

tesisanhébna ihr liesset mich warten. 
tesisanhonna ihr liesset uns warten. 

estsanhokna er liess euch warten. 

Futur I. und ll, 

In diesen zusammengesetzten Tempora wird das Suffix dem Haupt- 
verb angehängt, und zwar so, dass im Fut. I, wo dieses eine wirkliche 

! Vom arab. mándara (8 bis), Spiegel. 

? Vom arab. q/fa (Xb), Stück. . 

3 Das Verbalsuffix für die 3. Pers. wird, sowie das entsprechende Nominalsuffix, 

háufig ausgelassen, oder, wenn ein Nachdruck auf das pronominale Objekt gelegt wird, durch 

die selbständigen Objektivformen der persönlichen Pronomina ersetzt (vgl. $ 135). 
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Verbalform ist, die Verbalsuffixe, im Fut. II, wo der Infinitiv steht, die 

Nominalsuffixe hinzutreten. Beispiele: 

Fut. I. esisenheb téndia 
Fut. II. sisanóita hérruwa 

Fut. II. sisanójtoh hérriwi du (f.) wirst ihn warten lassen. 

Fut. I. esisenhök nijed | 
Fut. II. sisandjtok néheru | 
Fut. I. baréh esisen nijed 
Fut. II, sisanojtohna néheru 

| du wirst mieh warten lassen. 

wir werden dich warten lassen. 

| wir wollen sie warten lassen. 

Konditional. 

áne dndirekhok wenn ich dich töte. 

barük téndirékheb wenn du mich tötest. 

baruk téndirek wenn du ihn [od. sie] tótest. 
nedereköh wenn wir ihn [od. sie] töten. 
nederekökna wenn wir euch töten. 

tedernekheb wenn ihr mich tötet. 
tijadnékheb wenn ihr. mir saget. 

dine bäderjekhök wenn ich dich nicht tite. 
barah biderinekheb wenn sie mich nicht töten. 

334. Der Unterschied, den MuwziNGER zwischen Akkusativ- und Dativ-Suf- 
fixen gemacht wissen will (vgl. $ 134), beruht, wie man aus obigen Beispielen 

ersehen kann, auf einem Irrtum, indem alle Verbalsuffixe nur das Objekt schlecht- 

weg bezeichnen, ganz gleich, ob dasselbe nach unserer Auffassung im Akkusativ 
oder im Dativ steht. Dagegen scheinen die Nominalsuffixe, nicht in der Regel, 

wie MUNZINGER meint, wohl aber in gewissen einzelnen Fällen als Verbalobjekte 
verwendet werden zu können. Der Unterschied in der äusseren Form ist ja, mit 

Ausnahme der ersten Person, immerhin ein sehr geringer, da das anlautende h 
der Verbalsuffixe häufig abfällt. Beispiele, in denen die Nominalsuffixe als Verbal- 

objekte, jedoch mit Ausschliessung der Suffixe der 3. Person, angewendet werden, 
findet man in nachfolgenden Formen, die mir als völlig gleichbedeutend mit den 

vorstehenden Konditionalformen bezeichnet wurden: dne dndiré-ak ‚wenn ich dich 

tote’ barük téndiré-a ‚wenn du mich tötest‘ néderé-ük ‚wenn wir dich töten‘ nedere- 
ükna ‚wenn wir euch töten‘ tederne-a ‚wenn ihr mich tötet‘ andie-uk ‚wenn ich dir 

sage‘ éndié-a ‚wenn er mir sagt‘ fíjadné-u ‚wenn ihr mir saget‘. — Wie die hier 

auftretenden Formen dndiré, ándié etc. zu erklären sind, kann ich aus meinen Ma- 

terialien nicht ganz klar darlegen. Was ich zur Aufklärnng über dieselben beizu- 
bringen im Stande bin, das werde ich in dem folgenden Kapitel zusammenstellen 

(s. §§ 340, 341). 
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Sechstes Kapitel: von der Satzfügung. 

335. Die syntaktische Zusammenkettung der Sätze geschieht im 

Bedawie im allgemeinen durch Postpositionen, welche dann unsere 
Konjunktionen vertreten. In diesem Punkte weicht die Sprache sowohl 
von den semitischen als auch von den übrigen hamitischen Sprachen ab, 
nähert sich indessen ihrem in dieser Beziehung ganz altaisch angeha- 
uchten Nachbarn, dem Nubischen. 

A. Koordinirte Sätze. 

1. Kopulative. 

336. Um den Begriff der Konjunktion ‚und‘ auszudrücken, be- 
dient sich die Sprache, da sie hierfür kein einfaches einheimisches Wort 

besitzt, folgender Mittel: 
a. Die einfache Nebeneinanderstellung reicht zuweilen hin, um 

den Sinn auszudrücken, z. B. 

ane taman g"an ich ass und trank. 

áne támani! g"áne ich esse und trinke. 
barük tämtenia g"átenía du isst und trinkst. 

bittämajek bítg"ajék tejaija wenn du nicht isst und nicht trinkst, stirbst du. 

Diese Juxtaposition der koordinirten Begriffe kommt nur bei Verbalfor- 

men vor, und auch dort nicht immer; bei den Nomina wird 

b. das wahrscheinlich aus dem Arabischen entlehnte Wort -wa 

oder -u angewendet, aber ganz wie im Nubischen immer den beiden 

oder allen zu koordinirenden Begriffen angehängt, z. D. 

! Vgl. $ 25. 
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ane-wa Himad-u sanaba ich und Muhammed sind Brüder. 

Fátna-u Esa-u krata Fatna und Escha sind Schwestern. 

barukwa sania ondmhin tame tédna du und mein Bruder (ihr) werdet hier essen. 
anéwa duriwa tük"atukwa gau hidab de- ich, mein Onkel und deine Schwester wol- 

líbti niai need len zusammen ein Haus kaufen. 

ane hatáiwa mékwa dalibti tai dndi ieh werde ein Pferd und einen Esel kaufen. 

Aus den obigen Beispielen ersieht man, dass, wenn die Subjekte ver- 
schiedene grammatische Personen bezeichnen, das Bedawie, wie die mei- 
sten Sprachen, ihren gegenseitigen Vorrang so anzeigt, dass es die er- 
ste vor der zweiten, die zweite vor der dritten Person bestimmen lässt. 

c. Die Verbalformen werden auch auf die Weise koordinirt, dass 
der vorausgehenden ein -t angehängt wird. Wenn die Verbalform 
auf einen Vokal endigt, wird -it hinzugefügt, und in der 2. und 3. Pers. 

Plur. fällt vor diesem Affix das schliessende -a ab, während es in den 

übrigen Formen den Diftong ai (aj) bildet, z. B. 

áne jákant gigan ich stand auf und ging fort. 

barük gigtait éta du gingst [fort] und kamst [zurück]. 
batuk gigtait étai du (f.) » » » » » 

hénen gignait éna wir gingen » » kamen » 
barak gigtänit étàna ihr ginget » » kamet » 
barüh gigjaid-éa |$ 33] er ging » » kam » 
barah gigjanid éan sie gingen » » kamen » 

d. Schliesslich werden Verbalformen, und dies vielleicht am ge- 
wöhnlichsten, auch auf die Weise mit einander verbunden, dass an den 
Stamm des vorangehenden Verbs, ganz unabhängig von Tempus und 
Person, das Affix -etit (nach Vokalen -t:) gesetzt wird, z. B. 

(ne gig-etit tane ieh gehe fort und komme wieder. 

dne jäk-etit gigane ich stehe auf und gehe fort. 

batüh jaketit gigteni sie steht auf und geht fort. 
henen gigetit énei wir gehen fort und kommen wieder. 
dne g“é-tit gigat ich trinke und gehe fort. 
ane tämetit g"áne? ich esse und trinke. 

áne tdmetit kág"an ieh esse und trinke nicht. 
áne gigani karan \ 

P pu 7 ieh gehe und komme nicht wieder. 
ane gigetit karan 

! Für das regelmässige üsandwa (vgl. $ 106, 108, a), wie im folgenden Beispiel 
2 " 2 2 Q © 

durinwa statt durowa, und S. 248 iüsanitwa. 

? Vgl. oben (unter a.) dne táman? g"dne. 
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jaketit gigtenyek dntihok wenn du aufstehst und fortgehst, schlage ich dich. 
jaketit bitgigajek wenn du nicht aufstehst und fortgehst. 
tämetit bítg"ajék tejaia wenn du isst und nicht trinkst, stirbst du. 

Aus den beiden letzten Beispielen ersieht man, dass die Verbindung 

der beiden Verbalformen eine so innige ist, dass die Negation des 
zweiten Verbs auch auf die äusserlich affırmative Form des ersten be- 
zogen werden kann, aber nicht muss. Wenn jeder Konditionalsatz für. 
sich hervorgehoben werden soll, so sind beide Konditionalformen asyn- 
detisch verbunden, z. B. gigtenjék bidajek ‚wenn du gehst und nicht zu- 
rückkommst‘ (vgl. auch das letzte Beispiel unter a). — Die beiden, 

durch das Affix -etzt verbundenen Zeitwörter brauchen nicht unmittelbar 
auf einander zu folgen, sie können vielmehr durch die näheren Be- 
stimmungen des letzteren getrennt werden, wie in den folgenden Bei- 

spielen: 

dne lahit ibáb-etit mek delibti "hat ich werde morgen reisen und einen Esel 
kaufen. 

lehit baka dne ibabetit ühartümida mér- übermorgen will ich nach Chartüm reisen 
keb delibti iai andi und ein Fahrzeug kaufen. 

barhuwa! düruhnawa Sendieda ibábetit er und ihr Oheim werden nach Sendi rei- 
hérrob delibti iai édna sen und Durra kaufen. 

barükwa üsanüwa ónomhin sd tame du und mein Bruder, ihr werdet hier sitzen 

tedna und essen. 
dne satit egab g*ani ich sitze und rauche.? 

337. Diese Verbalform auf -efi wird also, nach den obigen Beispielen zu 

urteilen, als eine Art von Gerundium, etwa wie das türkische Gerundium auf -b (p), 

gebraucht. Da aber nun das Affix bei vokalischem Stammauslaut -tit und nicht -etit 

lautet (z. B. dutit von dà ,schlafen‘) und somit das immer kurze e hier wahrschein- 

lich nur eine eufonische Rolle spielt, um ein hartes Zusammentreffen von Konsonan- 

ten zu vermeiden, so ist vielleicht diese Form auf -tit (-etit) nichts anders als das 

schon bekannte, hier mit dem kopulativen -t — das (nach $ 336, b) auch anderen 

Verbalformen angehängt wird — verbundene Verbalnomen (der Infinitiv) auf -#. 

2. Adversative. 

338. Auch eine dem deutschen ‚aber‘ ‚allein‘ entsprechende Kon- 

junktion fehlt dem Bedawie, und, wie dies so häufig in den semitischen 

Sprachen zu geschehen pflegt, wird die nach unserer Auffassung ad- 
p 8 ’ S 

! Umgestellt von barühwa (vgl. $ 31). 

2 Eigentlich: ,. . und trinke Rauch‘, wörtliche Übersetzung des arab. i$rab duyan. 
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versative Verbindung als eine blos kopulative angesehen, z. B. üne td- 
man g'àb kaka ‚ich ass, trank aber nicht‘. Jedoch ist hier, ebenso wie 
im Nubischen, das arabische Wort /dkin (láken) eingedrungen, und wird 
namentlich da gebraucht, wo der Gegensatz besonders hervorgehoben 
werden soll, z. B. 

toor dauritu likin dait kitke das Mädchen ist hübsch, aber nicht gut. 
toor däurit kitke láken daitu das Mädchen ist nicht hübsch, aber gut (ist es). 
dne sur meskinu läken dea ich war arm, aber jetzt bin ich reich geworden. 

ganaman 

339. Das adversative ‚oder‘ wird durch tdru, tar, ausgedrückt, 
und gewöhnlich doppelt gesetzt, táru . . . táru ‚entweder... oder‘, z. B. 

tar ómek tar óhataj há'a bringe entweder den Esel oder das Pferd her! 
táru dne táru barük gignei entweder ich soll gehen oder du. 

Aus dem letzten Beispiele geht hervor, dass die Auffassung der Bezie- 
hung des Verbs zu mehreren Subjekten im Bedawie eine andere ist als 
im Deutschen. Bei der Verbindung durch tdru ‚oder‘ wird das Prädikat 
ebensowohl im Plural gebraucht wie bei der Verbindung durch -ıra ‚und‘, 

und die Person des Zeitworts hüngt von der oben erwühnten inneren 
Rangordnung der drei Personen untereinander ab. — Wie ‚oder‘ in in- 
direkten Fragesätzen ausgedrückt wird, darüber siehe unten § 362. 

B. Subordinirte Sätze, 

340. In abhängigen Sätzen treten uns einige neue Verbalformen 
entgegen, die wie der Konditional zunächst von den Prüsensformen ge- 
bildet zu werden scheinen, aber doch ebenso die vergangene wie die 
gegenwärtige Zeit bezeichnen können. Die Bildung geschieht auch, ganz 
nach Analogie der des Konditionals, durch Anhängung der unveränder- 
lichen Affixe -# und -2b an die affirmativen Präsensformen, die vor ih- 

nen denselben geringfügigen fonetischen Veränderungen unterworfen 
sind, wie vor der konditionalen Endung -#k; in der negativen Form 
treten dieselben Affixe an den Optativstamm hinzu. Ob nun diese Ver- 
balformen, die meines Wissens nur in abhängigen Sätzen vorkommen, 
wirkliche subjunktive Modusformen, oder nur das mit den konstanten 
Postpositionen -ét und -eb verbundene Präsens sind, dürfte nicht leicht 
zu entscheiden sein. Das letztere anzunehmen liegt wohl am nächsten, 

^n < 
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andrerseits würde man jedoch die Auffassung, dass jene Formen wirk- 

liche Modalformen seien, dadurch begründen können, dass die Verbal- 

suffixe den Endungen -é, -eb, -ëk nachgehängt werden. 

Was den Ursprung der eben erwähnten Formen betrifft, so 
scheint der Gedanke sehr nahe zu liegen, dass die drei Formen auf -2h, 

-ét, -eb, von einer gemeinsamen Form auf -e herstammen, an welche dann 

die Affixe -k, -t, -b angehängt werden. Eine solche Auffassung hat 
Munzinger von der Konditionalform auf -ek gehabt — die beiden an- 
deren Formen auf -zt und -6b sind ihm nicht bekannt — dieselbe ist 

nämlich seiner Ansicht nach »aus dem Optativ durch angehängtes -k» 

gebildet. Wie man aus den 88 244 und 251 ersehen kann, wird jener 
Munzingersche Optativ unzweifelhaft durch die Endung -2 gekennzeich- 
net (nur in einem Beispiele, dem negat. basekei, steht dafür in den mei- 

sten Formen die Endung -ei), und derselbe würde mithin die Existenz 

einer solchen Form beweisen, obwohl sie, weil sie mit der Bildung des 

Munzingerschen Plusquamperfekts zusammenzuhängen scheint, mit mei- 

ner oben postulirten zunächst vom Präsens ausgehenden Form auf -e 

nicht identisch sein kann. Zwar wurden, wie schon erwähnt, die Op- 
tativformen bei Munzinger von meinen Gewährsmännern nicht verstan- 
den, und ich muss demgemäss daran festhalten, dass eine solche Form 

auf -e bei den Ababde und Bischari nicht selbständig gebraucht wird; 
da sie aber nach MunziNGer bei den südlicheren Stämmen als solche 
existirt, so würde ja damit die Thatsache gut übereinstimmen, dass jene 

Form bei den Bischari jetzt nur in abhängiger Stellung, und zwar am 

häufigsten in Verbindung mit den untrennbaren Affixen -k, -t, -b, vor- 

kommen kann. Aber die Frage bezüglich dieser Verbalformen wäre 
hiermit noch lange nicht erledigt. Ich sagte oben, dass dieselben zu- 
nächst vom Präsens gebildet werden, und dass sie sich dann auch auf 

die vergangene Zeit beziehen können. Sie werden jedoch auch vom 
Perfekt gebildet, obwohl diese Bildung in meinen Beispielen, vielleicht 
nur zufällig, nicht mit. derselben Regelmässigkeit auftritt, wie die prä- 
sentiale. Ferner sondert sich die Form auf -z£ in gewissen Beziehun- 
gen von den beiden übrigen ab, so dass es zweckdienlich erscheint, 
hier jede für sich etwas näher zu besprechen. 

a. Die Postposition -ék, die wir bisher nur an Präsensformen 
angehängt und immer mit der konditionalen Bedeutung ‚wenn‘ vorge- 

funden haben, kann jedoch auch an das Perfekt hinzutreten, und zwar 

in zwei verschiedenen Bedeutungen, obwohl ich von der einen nur ein 

einziges Beispiel besitze. Es sind mir nämlich: 1) die Formen ddnek, 
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tédnek, die zweifellos vom Perfekt, (din, tédina, gebildet sind, einmal in 

selbstándiger Stellung als Verben des Hauptsatzes vorgekommen, wo 

sie nur die Bedeutung eines franzós. Conditionnel haben können: dne 
ddnek lehit éini ich sollte meinen, dass er morgen kommen wird‘ barük 
tednek dmse ini ‚du solltest meinen, dass er heute kommen wird‘ (d. h. 
‚nach deiner Ansicht würde er heute eintreffen‘, vgl. die Note 3 auf Seite 
259); 2) die Postposition -ek wird dem Perfekt angehängt, um das deut- 
sche ‚nachdem‘ mit nachfolgendem Plusquamperfekt auszudrücken, wäh- 

rend bei der zukünftigen Zeit — ‚nachdem‘ mit darauf folgendem Per- 
fekt (oder Fut. exact.) — die Postposition -höb nebst dem Präsens ver- 
wendet wird. Obwohl die beiden Bedeutungen, die konditionale ‚wenn‘ 
(resp. ,würde* und die temporale ,nachdem', ziemlich weit auseinan- 

dergehen, so sind dennoch das konditionale und das temporale -ek ge- 
wiss nicht von einander zu trennen, sondern als eine Postposition zu 

betrachten. 
b. Die Verbalform auf -2 wird, nach meinen Beispielen zu ur- 

teilen, nur oder mindestens vorzugsweise, in finalen und kausalen Ne- 

bensätzen angewendet, am häufigsten in Verbindung mit dem Wort tona 

‚die Sache‘, das — im Obj. oder Gen. stehend — als eine Art konjunk- 
tionaler Postposition dem deutschen ,dass* zu entsprechen scheint. In 
allen meinen Beispielen, auch den wenigen, wo das Verb des Hauptsat- 
zes im Perfekt steht, ist diese Form aus dem Präsens gebildet (vgl. je- 
doch $ 344). 

c. Die Verbalform auf -eb wird in zweifacher Weise gebraucht: 
1) selbständig, d. h. ohne Postposition, in der indirekten Doppelfra- 
ge; 2) in Verbindung mit den Postpositionen whád, -gil, ‚bis und 
-ka ‚so oft. In letzterem Falle, und wahrscheinlich auch in dem 

ersteren, erscheint die Form auf -eb als Nebenform einer anderen häu- 

figer vorkommenden auf -e, die jedoch wohl nur von jener abgeschlif- 
fen ist. Für die erstere Art der Anwendung besitze ich nur zwei Bei- 
spiele, die vom Präsens gebildet sind (vgl. 8 362), aber bei der letzteren 

Art wird -eb sowohl Präsens- als Perfektformen angehängt. — Schliess- 
lich kommt wirklich vor der Postposition -höb ‚als‘ ‚nachdem‘ auch eine 

Form auf -e vor, die nicht aus einer ursprünglicheren auf -2b entstan- 

den zu sein scheint. Sie wird sowohl vom Präsens als vom Perfekt 
aber dem Anscheine nach nur von Verben der 1. Klasse gebildet. 

Wie man sieht, unterscheidet sich die Form auf -2k von den 

übrigen auf -é, -eb, e- deutlich dadurch, dass jene eine wirklich selb- 
ständige Bedeutung ‚wenn‘ (‚würde‘) hat; somit würde das Affix -ek 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 32 
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eher für eine wirkliche Postposition zu halten sein, während die For- 
men auf -é, -2b, -e rein abhängig (subjunktiv) sind und -ihre Bedeutung 

nur durch nachgestellte Postpositionen oder durch syntaktische Bezie- 

hungen erhalten. Hiermit hängt vielleicht auch irgendwie der Unter- 
schied zusammen, dass die Form auf -é die Verbalsuffixe (-heb, -hok 
ete.), die übrigen dagegen die nominalen Formen der Pronominalsuffixe 
(-a, -ök, ete.) annehmen. Diese somit vorgenommene Scheidung in die 
Form auf -ék einerseits, und die Formen auf -é, -2b, -e andrerseits, 

wird jedoch durch die Erscheinung beeinträchtigt, dass, wie wir oben 
(S 334) gesehen, neben den Formen auf -2& von konditionaler Bedeu- 
tung, andere auf -e von gleicher Bedeutung, aber nur in Verbindung 
mit den eben erwähnten nominalen Suffixformen, vorkommen können. 
Weit wichtiger ist jedoch eine andere Erscheinung, welche auf diese, 
nach Bildung, Bedeutung und Anwendung ebenso wichtigen als dunklen 
Verbalformen ein neues Licht wirft. 

Wie wir in dem vorhergehenden gesehen haben, kommen die 

Verbalformen auf -e (oder -2b) und -é immer in relativen Sätzen 

zur Anwendung, sobald das Relativ nieht Subjekt des Satzes ist. Hier 
finden wir also diese Formen in derselben abhängigen Stellung, mit 
derselben subjunktiven Bedeutung, wie in den finalen, kausalen und tem- 

poralen Sätzen. Allein hier tritt uns die bedeutsame Erscheinung ent- 
gegen, dass sich die Form auf -é ganz entschieden als eine femin. und 

die auf -e (od. -eb) als eine mask. Verbalform darstellt. Die erstere 

wird ja nämlich nur da gebraucht, wo das Korrelat weiblich, und die 

letztere nur da, wo dasselbe männlich ist. Schon in dem Umstan- 
de, dass jener Geschlechtsunterschied sich nicht auf das Subjekt des 

Relativsatzes, sondern auf das Korrelat im Hauptsatze bezieht, sehen 
wir eine Hindeutung auf die Abhängigkeit des Nebensatzes, wie 
denn auch die ganze Erscheinung zu den eigentümlichsten Zügen des 

reichen Geschlechtslebens der Bischarisprache gehört. Da nun aus der 
ganzen Darstellung der Formenlehre erhellt, dass überall -b und -t als 
Träger der beiden Geschlechter einander gegenüber stehen, so kön- 
nen wir wohl daraus folgern, dass hier die Formen auf -#b urspriing- 
licher sein müssen, als die allerdings häufigeren auf -e. Da ferner in 
den relativen Sätzen nur -b und -t als die trennbaren, eine bestimmt 

nachweisliche Funktion ausübenden Affixe erscheinen, so müssen wir 

aus den relativen Verbalformen auf -2b (-e) und -et fast notgedrungen 
folgern, dass besondere auf -e ausgehende Verbalformen wirklich exi- 

stiren. Es ist dann auch wohl kaum zu bezweifeln, dass die in den 
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finalen, kausalen und temporalen Sätzen vorkommenden Formen auf -é 

und -éb, die von den relativen Formen gleicher Endung nicht ge- 

trennt werden dürfen, ebenfalls auf eme allgemeine subjunktive Grund- 

form auf -e zurückgeführt werden müssen, welche auch wirklich an 
anderen Stellen, nämlich vor der Postposition -höb, erscheint. Aber 

dann müsste ja auch in den nicht relativen Sätzen das -b und das -t 

am Ende als Geschlechtsträger zu betrachten sein. Ja, warum denn 

nicht? Es ist wohl kein blosser Zufall, dass die Form auf -zt vorzugs- 

weise in unmittelbarer Verbindung mit dem femin. Wort töna auftritt, 

so dass, wenn sie allein steht, dieses Wort als fehlend gedacht werden 

kann. Die Form auf -éb erscheint unmittelbar vor der Postposition 

ühdd, wo, aller Wahrscheinlichkeit nach, das @ der männliche Artikel ist. 

341. Die Formen auf -2b und -et können aber auch von einer 
anderen Seite betrachtet werden, wodurch ebenfalls ein Streiflicht auf 

ihre syntaktische Stellung geworfen wird. Dass die Endungen -b und -t 
ursprünglich Geschlechtstrüger sind, darüber kann kein Zweifel obwalten, 
aber ebenso entschieden geht aus der ganzen vorangegangenen Darstel- 
lung der nominalen Flexion hervor, dass sie zugleich als Objektiven- 
dungen dienen. Wenn wir uns dessen erinnern, dass in den relativen 

Sätzen beide Endungen den subjunktiven Verbalformen immer dann ange- 

hängt werden, wenn das Relativ im Objektiv steht — d. h. sowohl da, wo 
das Relativ Objekt des Satzes ist, als auch da, wo das Relativ nach unserer 

Auffassung in einem obliquen Kasus steht, in welchem Falle die Bischa- 
risprache das Relativ m den Objektiv stellt und das oblique Kasusver- 

hältnis desselben anderweitig bezeichnet — so können wir uns des Ge- 
dankens kaum erwehren, dass die Sprache alle diejenigen Relativsätze, 
in denen das Relativ nicht Subjekt des Satzes ist, als virtuell in dem 

vom Verb des Hauptsatzes abhüngigen Objektiv stehend auffasst, und 
dieses virtuelle Kasusverhältnis des Satzes durch ihre beiden Objektiv- 

endungen bezeichnet. Damit steht auch die Erscheinung im Zusam- 

menhang, dass in denjenigen Relativsätzen, wo das Relativ Subjekt des 
Satzes ist, bei einem weiblichen Korrelat ein -t, bei männlichem Korrelat 

aber kein -b der Verbalform angehängt wird. Das femin. -¢ tritt näm- 
lich in bestimmten Fällen auch als eine gewissermassen nominativische 

Endung auf, ohne dass ihm in dieser Anwendung jemals ein mask. -b 
entsprüche. Wenn dem femin. Subjekt ein Adjektiv vorangeht, so wird 
ja das -t diesem angehängt, z. B. wint mek éta ‚eine grosse Eselin kam‘; 

ebenso, wenn ein Genitiv vorangeht: dsanit mek éta ‚des Bruders Eselin 
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kam‘. Diese Konstruktion, wo nämlich das Geschlecht des Hauptwortes 
an einem anderen davon abhängigen Worte bezeichnet wird, finden wir 

beispielsweise in dem folgenden Relativsatze genau wieder: tümek taétat 
die Eselin, die kam‘. In keinem von diesen Fällen erscheint ein ent- 
sprechendes mask. -b, eben weil das -b, wenigstens auf der jetzigen 

Entwicklungsstufe der Sprache, nur als Objektivendung gebraucht 
wird; es heisst also nur win mek éa ‚ein grosser Esel kam‘ und ümek 

wea ‚der Esel, welcher kam‘ (niemals winb oder éab). Werden somit 
diejenigen Relativsätze, wo das Relativ nicht Subjekt ist, deutlich genug 
als Objektivsätze aufgefasst und gekennzeichnet, so müssen wir auch 
wohl einräumen, dass die finalen, kausalen und temporalen Sätze, wo 

die Formen auf -2b und -et auftreten, ebenfalls von dem Sprachbewusst- 

sein als Objektivsätze aufgefasst worden sind. Diese Objektivstellung des 
Satzes kann zweierlei Art sein: sie ist entweder eine direkte, wenn 

der Nebensatz, d. h. zunächst sein Verb, als direktes Objekt des Verbs 
im Hauptsatze aufgefasst wird, in welchem Falle jene Formen selbstän- 
dig d. h. ohne Postposition stehen, oder sie ist eine indirekte, wenn 

dieselben als nähere Bestimmungen einer virtuell im Objektiv ste- 
henden Postposition erscheinen. Es ist nicht uninteressant, dass wir 

gerade diese Ansicht von virtuellen Kasusverhältnissen abhängiger Sätze 
besonders in der einheimischen arabischen Grammatik durchgeführt fin- 

den, wo ganze Sätze als virtuell im Akkus. oder Genitiv stehend aufge- 
fasst werden. So wird auch in dem folgenden Beispiel bei Munzinger ein 
Relativsatz (mit ausgelassenem Relativ im Akkus.) wie ein das Korrelat 

bestimmender Participialsatz übersetzt: »ero erhéneneb o' kam nan sugo, 

vom gestern gesehenen Kameel was ist der Preis? (sug, Preis). Die 
Form erheneneb ist 1. Pers. Plur. Perf. Subj. (réhna-ne, eréhna-ne, od. er- 

hénane) mit der Objektivendung -b, und die richtigere wörtliche Über- 

setzung lautet ,das Kamel, das wir gestern gesehen haben, was ist sein 

Preis‘? (sügo ist entweder = süg-oh ‚sein Preis‘, oder vielleicht = süg-u 
‚ist [der] Preis‘). Munzinger bringt auch einige andere Beispiele, wo 
Formen auf -eb und -et vorkommen, und übersetzt sie richtig mit Re- 
lativsätzen, ohne von ihrer wahren Natur eine richtige Vorstellung ge- 

habt zu haben: »o’'mhin ektem’eb kinken, wir wissen nicht, wo er hinge- 

kommen ist» — wörtlicher: ‚den Ort, [den] er erreicht hat, kennen wir 
nicht‘; »ieneb meswab kinke, wir hörten nicht, was er sagte». In dem 

letzteren sehr interessanten Beispiele, wo nach unserer Auffassung das 
ausgelassene dem deutschen ‚was‘ entsprechende Relativ zugleich das 
determinative Korrelat ‚das‘ in sich schliesst, tritt die Objektivstellung 
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des Relativsatzes besonders klar zu Tage. Beim ersten Anblick môchte 
man geneigt sein, wie es MunzinGER auch höchst wahrscheinlich gethan 

hat, das Wort ieneb für eine Participial- oder Gerundialform zu halten, 
aber jene ist die 3. Pers. Perf. Sing. Akt. vom irregulären Stamme di 
‚sagen‘ (s. $ 304). Auf ganz dieselbe Konstruktion stossen wir sodann 
in dem dritten und letzten der Beispiele, welche diese Formen bringen; 

hier wird das Femin. als unser Neutrum angewendet: »leheit éteit kinken, 
wir wissen nicht, was morgen kommt». s 

342. Wenn also eine solche subjunktive aus den Formen auf -eb 

und -é erschlossene Form auf -e wenigstens bis auf weiteres als dem 
Bedawie eigen angenommen werden muss, so entsteht die Frage, ob 
die konditionale und temporale Form auf -ek auch auf jene zurückge- 
führt werden soll, d. h. ob wir tämanjek, dndirek in tdmani-ek, ándir-ek, 

in tdmanje-k, dndire-k, oder endlich, was gar kein Bedenken erregen 
könnte, in tdmanje-ek, ándire-ék zu zerlegen hätten. Das erstere als das 
einfachste scheint auch das nächstliegende zu sein, ich glaube indessen, 
dass auch hier die subjunktive Form auf -e zu Grunde liegt, und zwar 
aus folgenden Ursachen. Jene subjunktive Endung wird, wie wir oben 
gesehen haben, sowohl dem Präsens als dem Perfekt angehängt, im 
letzteren Falle tritt aber die bemerkenswerte Abweichung ein, dass die 
Verben der 1. Klasse vor die subjunktiven Endungen -e, -ét, -ëb ein n 
einschieben. Da nun in den Perfekten der 1. Klasse dasselbe -n auch 
vor der Endung -ek erscheint, so ist wohl anzunehmen, dass auch hier 
eine subjunktive Form auf -e (-ne) zu Grunde liegt. Dazu kommt noch 
folgende Erwägung. Wenn der Subjunktiv in anderen abhängigen — 
relativen, finalen, kausalen, temporalen und indirekt fragenden — Sätzen 
entweder ausschliesslich oder weitaus häufiger als der Indikativ vor- 
kommt, so wird es dadurch sehr wahrscheinlich, dass der Subjunktiv 

auch in den konditionalen Sätzen auftreten muss. Wir würden also ein 
Präs. Subj. erhalten, das bei allen Verben ohne Ausnahme durch An- 
hängung der Endung -e an die flektirten Formen des Präsens (Indik.) 

1 Ob dieses a in allen oder nur in den vokalisch auslautenden Formen des Per- 

fekts auftritt, ist deswegen schwer zu entscheiden, weil im Perfekt der 1. Klasse » der 

einzige konsonantische Auslaut ist, und ich deshalb nicht mit Sicherheit zu unterscheiden 

vermochte, ob in Formen wie rehanet ein oder zwei n ausgesprochen wurden. Ich bin je- 

doch überzeugt, dass jenes x in allen Formen vorhanden ist, und zwar aus dem Grunde, 

weil im entgegengesetzten Falle das » für eine vom Hiatus veranlasste rein eufonische Ein- 

schiebung zu halten wäre, eine Anwendung, die sonst überall nur dem j zukommt. 
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gebildet wäre, und ein Perf. Subj., das ebenfalls durch Anhängung der 

Endung -e (in der 1. Klasse aber -ne) an die flektirten Formen des Perf. 
(Indik.) entstanden sein würde. Diese beiden Tempora kommen nun, 
soviel ich weiss, niemals selbständig, sondern nur in Verbindung teils 
mit den ursprünglichen Geschlechtsträgern -b und -t, teils mit dem sei- 
ner Natur und Form nach noch nicht aufgeklärten Affixe -e£ (-k), teils 
mit wirklichen Postpositionen wie -höb vor. Wir würden also beispiels- 
weise vom Stamme ak ,aufstehen* (Konj. I.) folgende Subjunktivformen 
zu verzeichnen haben: 

Präs. Diem. 

Sing. 1. jakanj-e jakan-ne 

2. m. Jaktinj-e jakta-ne 

f. jaktinj-e jaktai-ne 

3. m. jakinj-e jakja-ne 

f jaktinj-e jakta-ne 

Plur. 1. Jjäknej-e jakna-ne 

2 jakten-e jáktan-ne 
3. jáken-e jakjan-ne 

In der negativen Form, wo die Endung -e — -ne ist mir hier niemals vor- 
gekommen — immer dem neg. Optativstamm angehängt wird, erfolgt 

die Abwandlung durch die aus dem Konditional bekannten neg. Präfixe, 
also: Sg. bajákaje, bitjdkaje, bijákaje, Pl. binjdkaje, bitjákajn-e, bijákajn-e. 

3. Finalsätze. 

343. Die deutschen den Begriff eines Hauptverbs vervollständi- 

genden Infinitive, mit oder ohne ‚zu‘ ‚um . . . zu‘, werden im Bedawie 

im allgemeinen durch die in den vorstehenden $$ besprochene Subjunk- 
tivform auf -2 ausgedrückt, z. B. 

áne giganjet aréane ich will gehen (ieh wünsche zu gehen) 

barük gigtenjet aretenia du willst — » 
baruh giginjet aréini er will » 
hénen gignejet arenei wir wollen » 
barak gigtenet areten ihr wollet » 
barah gigenet aréen sie wollen » 
dne g'"ánjet aréani ieh will trinken. 
barük etinjet arétenía du wünschest zu kommen. 
baruh éPimet aréini : Y 

er will reiten. 
baruh Lam andi 
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batüh harir delibti teninet aretni sie wünscht Seide zu kaufen. 
henen kisratwa satwa témnéjet arenei wir wollen Brod und Fleisch essen. 

dine tóür salämanjet aréane, batüh lakin ich will das Mädchen küssen, aber es will 
salamtinjet-a káaréta mich nicht küssen. 

dine ántiétok káaréan ich will dich nicht schlagen. 
barüh támsinjétón aréini er will uns Essen geben. 
henen g"asnéjetókna arene wir wollten euch trinken lassen. 
oor arídiet arée, lakin tünde lau téne der Knabe wollte spielen, aber die Mutter 

erlaubte es nicht (eig. ‚sagte: nein‘). 

344. In der kleinen Beispielsammlung bei Munzinger findet sich ein hierher 
gehóriges Beispiel: »Allahi aman geb sekiet eréei, bei Gott, ich méchte mit ihm ge- 

hen». Diese Übersetzung ist jedoch entschieden unrichtig. Ich würde die Worte 
folgendermassen schreiben und wiedergeben: Allahi aman-geb sékiét arée ich möchte 
unter Gottes Schutze gehen‘. Allahi aman-géb ist nämlich die wörtliche Übersetzung 
des arab. fi amüni-llàh, dagegen könnte sékiét arée ebensowohl ‚er möchte gehen‘ 

als ‚ich möchte gehen‘ bedeuten. Hier stehen wir aber wiederum vor zwei dunklen 

Formen, die sich aus meiner Darstellung der verbalen Formenbildung nicht genü- 
gend erklären lassen. Im letzten Beispiele des $ 343 finden wir óor aridiet arée ‚der 

Knabe wollte spielen‘, und ich führe hier zunächst die wenigen Beispiele in meinen 
Sammlungen an, wo diese und analoge Formen vorkommen. Die beiden schema- 

tischen Beispiele, die ich meinen Lehrern unmittelbar nach einander vorlegte: ‚ich 

wollte reisen‘ ‚du wolltest reisen‘ etc. und ‚ich wollte spielen‘ ‚du wolltest spielen‘ 
etc., wurden mir so übersetzt: 

Sing. 1. ?bäabiet ich wollte reisen aridiet aree ich wollte spielen 

2. Tbabtiet arétia aridtiet arétija 

3. ibabjét arée aridiét arée 

Plur. 1. ibäbnejet arénei aridnajet arénei 

2. ibabténét areten aridtenet areten 

3. übübenet aréen drdénét areen 

Wenn man aridnajet als eine schwankende Aussprache für aridnejet annimmt, so ist 
der ganze Plural regulär, gehört aber dem Präsens an und bedeutet ‚wir wollen reisen 
(spielen)‘ ‚ihr wollet reisen (spielen)! ete. Auf dergleichen Verwechslungen muss man 

bei solchen Lehrern immer gefasst sein. Vom Sing. betrachten wir zuerst die Formen 
aree, arétia, arée. Hier haben wir möglicherweise den Munzingerschen Optativ auf 
-e vor uns (vgl. bei ihm sekié, sekdie, sekió $ 244). Andrerseits wäre es denkbar, 

dass arée blos eine nachlässige Aussprache sowohl für aréan (1. Pers.) als aréja 
(3. Pers.) ist, aber wegen der Form arétia, die ganz mit sekdie übereinstimmt, halte 
ich es für mehr wahrscheinlich, dass hier eine besondere Verbalform vorliegt (vgl. die 
Plusquamperfektformen sür aree, sur aretia etc. $ 242, 5). Ebenso schwierig ist es zu 
sagen, wie man die Formen aridiet, aridtiet zu fassen hat. Zweifellos ist nur, dass 
man aridi-ét, aridti-& trennen muss, und dann liegt die Vermutung nahe, dass wir 
es hier mit derselben Tempusform zu thun haben, die in der 3. Pers. Aor. ba-aridi, 
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f. bá-arídti, pl. ba-ardina, vorliegt. Dieselbe würde also folgendermassen lauten: Sg. 1. 
arídi, 2. arídti, f. arídti? Pl. 1. arídnai, 2. aridtina? 3. ardina, und wir hätten dann 
aridnajek als die richtige und ibabnejek als die ungenauere Aussprache zu betrach- 
ten. Aber ein solches Tempus würde andrerseits fast günzlich mit dem Munzinger- 
schen afformativischen Plusquamperfekt auf -/ zusammenfallen, dessen Bedeutung hier 

ganz unannehmbar ist. In Ermangelung eines genügenden Beispielmaterials muss ich 
also auch diese Frage noch offen lassen. 

345. Die Satzverbindung durch die subjunktive Form auf -et kann 
dadurch gleichsam verstärkt werden, dass nach dieser Form das Wort 
tona ‚die Sache‘ als Postposition gebraucht wird, und zwar halte ich 
diese Konstruktion für die ursprünglichere. Dieselbe entspricht häufig 

den deutschen von einem Zeitworte des ‚Sagens‘ ‚Denkens‘ ‚Wissens‘ 

‚Hörens‘ und dgl. abhängigen Sätzen mit ‚dass‘ z. B. 

dne meskin ekatjet‘ tona äktèn ich weiss, dass er arm ist. 
dne barük meskin tekatjet tona akten ich weiss, dass du arm bist. 
barük dne meskin ákatjet tóna téktena du weisst, dass ich arm bin. 
dne meskin tekatjet tona réhan (amásu) ich habe gesehen (gehört), dass du arm bist. 
dne sur meskin bitkajet tóna dkten, da ich wusste, dass du nicht arm warst, jetzt 

meskin tékaja [aber] bist du arm [geworden]. 
barük sur bäninajet tona tektena, déa du wusstest, dass ich nicht gesungen habe, 

ninani [aber] jetzt singe ich. 
barük sär dne ganamab bakajet tona du wusstest, dass ich nicht reich war, aber 

téktena, lakin déa ganaman jetzt bin ich reich geworden. 

Aus den obigen Beispielen geht hervor, dass im Bedawie die pronomi- 
nalen Subjekte ‚ich‘ ‚du‘ u. s. w., namentlich in Nebensätzen, ausgelassen 

werden können, weil hier, wie in anderen flektirenden Sprachen, die 

Verbalform die Person des Subjekts genügend bezeichnet. 

346. Anstatt der Subjunktivform auf -é kann im Bedawie auch 

der Infinitiv oder ein anderes abstraktes Verbalnomen gebraucht werden, 
eine Konstruktion, welche einem deutschen Infinitiv oder auch einem 

Satze mit ‚dass‘ gleichkommt, z. B. 

ine ärde réhanhókna ich habe euch spielen sehen. 
dne lahit dj-o amasu ich habe gehört, dass er morgen kommen wird (eig. 

‚sein Kommen morgen‘). 

batik dmse djo temaswi du [o Frau] hast gehört, dass er heute kommen wird. 
dne batöh nine amasu ich habe sie singen hören.” 

! Vgl. § 328. 
? Vgl. dne nintóh amasu ‚ich habe ihren (od. seinen) Gesang gehört‘. 
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dne ütakit ibab akten ich weiss, dass der Mann abgereist ist (eig. ‚die Reise 
des Mannes‘). 

dne telehaneit-ek! akan ich wusste, dass du krank warst (eig. ‚deine Krank- 
heit‘). 

barük meskindmti-a tektena du weisst, dass ich arm bin (eig. ‚meine Armut‘).? 

So kann auch der Infinitiv in der Dativform auf -da dem deutschen In- 

finitiv mit jum... zu‘ entsprechen, z. D. dne sebubiogda tan ‚um dich 

zu sehen, bin ich gekomment barük sebubjoda eta ‚du kamst, um mich 
zu sehen*. 

347. Zuweilen wird die Subordination des Nebensatzes gar nicht 

ausgedrückt, indem die Sätze einfach ohne Kopula koordinirt werden, 

oder die Abhängigkeit wird nur durch die Einschiebung des Nebensat- 

zes in den Hauptsatz bezeichnet, z. B. 

áne ddnek? lehit éini ich sollte meinen, dass er morgen kommen wird 
d (werde). 

barüh éndeta téja' énheb er sagte mir, dass meine Mutter gestorben sei. 

barüh éndeta tja téndi énheb er sagte mir, meine Mutter sei im Sterben begriffen. 
barüh wirakt da éktibt* üsana er schrieb einen Brief an mich und sagte mir, dass 

áfa 1babja énheb mein Bruder gestern abgereist sei. 

barüh wárakt dehók éktibt üsa- er schrieb einen Brief an dich und sagte dir, dass 
nuh af ibábja énhok sein Bruder gestern abgereist sei. 

! Das Suffix hat hier die plurale Objektivform, weil das Wort léhanei ein Fem. 

Plur. ist, vgl.: teléhanéitük akrata ‚deine Krankheit ist schwer“. 

2 Die Form meskindmti ist der Infinitiv des vom Adjektiv meskin abgeleiteten Verbs 

meskinam. Zu diesem Beispiel vgl. auch das dritte unter $ 345; die beiden Ausdrucksweisen, 

barük dne meskin dkatjet tóna tektena, und barük meskindmtia tékténa, wurden mir unmittelbar 

nach einander als die ganz synonyme Übersetzung des vulgärarab. énte tí vif (nni meskin 

gegeben. i 

3 Hier ist der vom Perf. gebildete Konditional selbständig gebraucht, ganz eut- 

sprechend dem französ. ‚je penserais‘, und dies ist um so mehr beachtenswert, als hier im 

Arabischen kein solcher Ausdruck, sondern das gewöhnliche Imperfekt verwendet wurde. 

Übrigens wurde mir dieser arabische Satz, dna azünn inno jégi bükra, zuerst so wiedergege- 

ben: anıb üdänib lahit feni, ‚in meinem Glauben (= nach meiner Ansicht) kommt er mor- 

gen‘; und in gleicher Weise: barük tednek (oder beriók üdänib) dmse éini ‚nach deiner An- 
sicht würde er heute kommen‘. 

* Das schliessende -t in ektibt ist das kopulative -t (s. $ 336, c), in wérakt dage- 

gen ist es die feminine Objektivendung der unbestimmten Form; die Form da steht für 

deh-a (s. $ 127). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. Ili. 33 
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dne babjokdawa üsanjödawa wá- ich schrieb einen Brief an deinen Vater und an mei- 
rakt aktibt lahit ibabat áne nen Bruder, dass ich morgen abreisen werde. 

dine må a dnhok ich habe dieh kommen heissen (eig. ,dir gesagt: 
komm !‘) 

348. MUNZINGER sagt uns nichts darüber, wie die Koordinirung der Sätze 
im Bedawie vor sich geht, um das fehlende Wort ‚und‘ auszudrücken. In seiner 

Beispielsammlung finden sich jedoch zwei hierher gehórende Beispiele; im ersteren 
tritt das arabische « ‚und‘ auf, im letzteren ist die Verbindung asyndetisch: »t'hem- 

ton tefru u ane ederr, meine Schwiegermutter gebar, und ich wurde verheirathet; 
jeherune heb baka ane herab kake, sie haben nur von mir verlangt, ich habe nie ver- 
langt» [bdka ist das viel gebrauchte arabische Wort baga, bága es]: Dagegen heisst 

es (S. 352): »Die Nebensätze bilden sich mit Postpositionen. Es werden also 

ausgedrückt: 1) Finalsätze: durch den Optativ mit thai, z. B. ofure-thai, dass ich 

fliehe; bésekie-thai, dass du nicht gehest; 2) Causalsätze . . .» Was MUNZINGER 

über die Bildung der Kausalsätze, der Temporal- und Vergleichungssätze zu sagen 
hat, soll im folgenden angeführt werden. Bezüglich der von ihm angegebenen Aus- 

drucksweise für Finalsätze, kann ich nur sagen, dass eine Postposition -thai mir nie- 
mals vorgekommen ist, und an den zwei anderen Stellen, wo ich das Wort bei Mux- 
ZINGER gefunden habe, wird es ganz anders gebraucht und übersetzt, nämlich erstens 

als Postposition: Bilol-thai ‚wie Bilol‘, und zweitens als selbständiges Wort: thai 
ebabkenamnei ‚dafür reisen wir umher‘. Seine vier angeführten Beispiele wurden 

auch von meinen Gewährsmännern gar nicht verstanden, und in seiner Sammlung 

von Beispielen findet sich keins, das einen Finalsatz in sich schliesst. 

4. Kausalsatze. 

349. Die Ursache oder der Grund der Handlung wird im Beda- 

wie am häufigsten durch die Postposition gilla ‚wegen‘ jum . . . willen* 
ausgedrückt. Als kausale Konjunktion kommt dieses Wort immer im 

Dativ, gilldida, und mit vorangehendem Genitiv des Wortes na ‚Sache‘ 
vor, daher tönäti gilläjda (eig.) ‚für den Grund der Sache‘, d. h. ‚aus dem 
Grunde dass‘ ‚weil. Das vorhergehende Zeitwort nimmt, wie in den 
Finalsätzen mit tona (s. S 345), die subjunktive Form auf -é an, z. B. 

áne tóür salämane, barük salamtinjet tó- ich kisse das Mädchen, weil du es küsst. 
nàti gillájda 

áne mehálaga aninhök, masr ibábtinjet tó- ich gebe dir Geld, weil du nach Kairo 
nati gillajda reisest. 

Häufig steht jedoch auch die Dativform tönatida allein, um den Grund 

zu bezeichnen, z. D. 

áne barüh dfrai ikatjet tonatida dta weil er schlecht ist, schlug ich ihn. 
barüh marisa g"ánet tonatida éta heb er schlug mich, weil ich Palmenwein trank 
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350. Bei Munzinger heisst es nur: »Causalsütze werden ausgedrückt durch 

das Perfect mit angehängter Partikel neg oder nek, z. B. erea-nek, weil er liebte», 
und in der Beispielsammlung findet sich nur: vered-nek ea, er kam weil er liebte 

(aus Liebe)» — Für diese Bedeutung der Postposition -8% (-nek) habe ich kein 

Beispiel gefunden. 

5. Temporalsätze. 

331. Den deutschen temporalen Konjunktionen ‚als‘ ‚wenn‘ ‚da‘, 
dem arab. ldınma, entspricht im Bedawie die Postposition -hob, vor wel- 
cher die Präsensformen, wenigstens die der 1. Klasse, das Affıx -e, und 
die Perfektformen der 1. Klasse das Affix -ne erhalten (vgl. hierüber 
$$ 340, 341). Das e in -ne, das sehr kurz ist, geht zuweilen durch An- 
nüherung an den folgenden Vokal in o über, oder fällt öfters ganz aus. 
Es erscheinen daher in den folgenden Beispielen Formen mit ne, no, 
und n durcheinander: 

ütak éanhob dta als der Mann kam, schlug ich [ihn].! 
utak éanhob barük teta’ als der Mann kam, schlugst du [ihn]. 
tóür étanhób dne salaman als das Mädchen kam, küsste ich [es]. 
tótakat étanhób áne tootoh salaman als die Frau kam, küsste ich ihre Tochter. 
tóor étanhob salamtaheb als das Mädchen kam, küsste es mich. 
anda éan-no-hob eta naheb als die Leute kamen, schlugen sie mich. 

tear éan-ne-hob bareh tetda als die Mädchen kamen, schlugst du sie. 

utak éinjehob sójahéb wenn der Mann kommt, so benachrichtige mich. 

tamtinjehob dabalö-na hiahéb wenn du isst, so gieb mir ein kleines Stück. 

témja-no-hôb dabalö-na éhehéb als er ass, gab er mir ein kleines Stück. 
tamjan-no-höb gudab g“ijan als sie assen, tranken sie viel. 

réhja-ne-ok-hob érk"i dabja als er dieh sah, ersehrak er und rannte fort. 
réhja-ne-on-hob érkit dabia als er uns sah, erschrak er und lief fort. 
réhja-ne-ókna-hób. efaid als er euch sah, lachte er. 

réhjanhób (od. baréh réhjanhob) als er sie sah, lief er fort. 
dabia 

rehan-ne-ökhöb dne jákan als ich dich sah, stand ich auf. 

erhetane-o-hö? salamtaheb als sie mich sah, grüsste sie mich. 
dine tanjehób barük dbek mia wenn ich komme, musst du kommen (eig. ‚komm 

notwendig‘). 

tamten-e-hö cine g'áni wenn ihr esset, trinke ich. 

! Das Pronominalobjekt der 3. Pers. bleibt hier und in einigen der folgenden Bei- 

spiele, wie gewöhnlich, unbezeichnet. 

? Das auslautende -2 fällt hin und wieder ab (vgl. § 38). Hinsichtlich der Form 

erheta für rehta vgl. $ 31. 
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erhetinjehob ma ät sójahéb wenn du [ihn, sie, es] siehst, komm und sage es mir! 
barüh rehinje-a-hob jáketit sala- wenn er mich sieht, steht er auf und grüsst mich. 

minheb 
batüh rehtinje-j-okhob! jáketit sa- wenn sie dich sieht, steht sie auf und grüsst dich. 

lamtinhok 

Die Verben der obigen Temporalsätze gehören alle der 1. Klasse an, und 

die oben gegebene Regel über die Affixe -e und -ne, oder — was auf 
Grund der früheren Darlegungen dasselbe sagen will — die Regel über 

die Anwendung von Präs. und Perf. Subj. wird somit bestätigt. In den 
folgenden Beispielen treffen wir Perfekta der 2. Klasse, und hier wird 
die Postposition direkt an die gewöhnliche Verbalform angefügt. Ob die 

Präsensformen der 2. Klasse in diesem Punkte den Präsentia der ersten 

oder den Perfekta der zweiten folgen, kann ich nicht entscheiden, da 
das einzige hierauf bezügliche Beispiel, das ich besitze, et’imnehob,? nach 
beiden Richtungen gedeutet werden kann. Entweder kann et imnehob 

für et’imna-höb stehen, da die kurzen unbetonten Vokale a und e ja im- 

mer wechseln, oder es kann für et imna-e-höb stehen, da das a der Plu- 

ralendung -na, wie wir aus den obigen Beispielen ersehen, vor den Af- 

fixen -e und -2e immer ausfallen muss. 

barük ókam tégnifa-hób, dne hoj als du das Kamel niederknien liessest, fiel ich 
déban herunter. 

hénen nedsixokna-hob tetd'nahón als wir euch begegneten, schluget ihr uns. 

hénen éneihób. tdmnai sobald wir kommen, essen wir. 

baräh et-imnehöb barük herertenia sobald sie reiten, gehst du zu Fuss. 

352. Ich besitze auch Beispiele, wo die Postposition -höb ganz ausgelassen 

zu sein scheint, und die Sätze einfach koordinirt sind, wie in: réhetanuk dabta ‚als 

sie dich sah, lief sie davon‘. Hier steht jedoch das Affix -n als ein Hinweis auf die 

ausgelassene Postposition, aber in den beiden folgenden Beispielen findet sich die 

gewöhnliche Perfektform ohne -hdb in derselben Bedeutung: henen réhnajuk (für réh- 

nejuk) jdketit salammneihök ‚wenn wir dich sehen, stehen wir auf und grüssen dich‘ 

batüh salamtinj-a salämane ‚wenn sie mich küsst, kisse ich sie‘. Vielleicht ist die 

Satzfügung in diesen Beispielen rein kopulativ, so dass ‚wir schen dich und stehen 

auf und etc. zu übersetzen wäre. Ebenso auffallend ist der Gebrauch der nominalen 

statt der verbalen Suffixe in allen drei Beispielen (vgl. $ 340). — Übrigens kann 

auch das deutsche ‚als‘ durch die Worte ódór 6 ‚die Zeit (das Mal) wo‘ (arab. wakt 

! Das zweite j ist nur eufonisch eingeschoben (s. $ 30, d). 

2 Im Paradigma ($ 273) steht &d’imna, t und d wechseln hier häufig, wie dies ja 

bei a und e am Schlusse immer geschieht. 
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ma) ausgedrückt werden, wie in dem Beispiele: odor dréhja-né-a érk"e däbja als er 
mich sch, erschrak er und lief fort‘, 

353. Das deutsche ‚nachdem‘ mit nachfolgendem Perfekt oder 
Fut. exactum (arab. ba‘d mà mit dem Imperf.) wird auch durch die Post- 
position -höb und vorangehendes, in der 1. Klasse durch das Affix -e 
erweitertes Präsens ausgedrückt, z. B. 

tamtinjehob toi maa nachdem du gegessen haben wirst, komm hierher. 

chásere! faisénjehob ibabane nachdem ich das... beendigt habe, reise ich ab. 

In Bezug auf die vergangene Zeit scheint diese Postposition nicht ge- 
braucht zu werden, sondern es wird das deutsche ‚nachdem‘ mit nach- 
folgendem Plusquamperfekt durch das Perfekt mit der Postposition -&k, 
-nek, ausgedrückt. Wir sehen nämlich aus den folgenden Beispielen, 
dass die Postposition -ek, ganz wie hob (S 351), bei den Verben der 1. 

Klasse sich an die mit n erweiterte Verbalform anschliesst, während 

sie bei den Verben der 2. Klasse direkt an die gewöhnliche Verbalform 
angefügt wird: 

tamjanek gigja nachdem er gegessen hatte, ging er fort. 
tämnanek g"ana ^ nachdem wir gegessen hatten, tranken wir. 

tamtanek gråta nachdem sie gegessen hatte, trank sie. 

tamtannek g"átana nachdem ihr gegessen hattet, tranket ihr. 

Jénti térab és'ek? jékia nachdem er den halben Tag gesessen hatte, stand 
er auf. , 

öhawad kárso ds'ck jékan nachdem ich die ganze Nacht gesessen hatte, stand 

ich auf. 

barük berbereb málo tírga tisék nachdem du zwei Monate in Berber verweilt hat- 
jekta test, machtest du dich auf zum Abreisen.? 

ane dihajeg* afdig nachdem ich [ihn, sie, es] genommen hatte, liess 

ich [ihn, sie, es] los. 

354. In MUNZINGERS Beispielsammlung finden sich folgende Sätze, die hier 
herangezogen werden können: »demini-ek beseki [bei mir würde es: taminjek biseki 

1 An der einzigen Stelle, wo sich dieses Wort in meinen Sammlungen findet, habe 

ich leider verabsäumt seine Bedeutung aufzuschreiben. 

2 Aus ésa ek, wie die folgenden ds ek, tis ek, aus dsa& k, tisa ck, zusammengezogen. 

3 Ebenso wie die arabischen Zeitwörter gå ad ‚sitzen‘ und güm ‚aufstehen‘ werden 

auch die bedawischen Wörter, sa ‚sich setzen‘ ‚sitzen‘, und jak (jek) ‚aufstehen‘ in der Be- 

deutung ‚(an einem Orte) verweilen‘ ‚sich aufhalten‘ und ,abreisen‘ (start, partir) gebraucht. 

4 Vgl. § 33. 
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lauten], er soll nach dem Essen fortgehen;! demtejek seka [bei mir: tämtajek séka], 
geh nach dem Essen; jeann-ek gigia, er kam nach meiner Ankunft [bei mir: tan- 

nek gigja ‚nachdem ich gekommen war, ging er fort‘); tomanek sakia, er ging rasirt 
seiend [etómün-ék sákja ‚nachdem er rasirt geworden war, ging er']». 

355. Ganz wie die Postposition -höb ‚als‘ ‚nachdem‘ werden auch 

die Postpositionen ZAád? und das seltenere -gil ‚bis‘ konstruirt. In Be- 
zug auf die zukünftige Zeit, — im Deutschen also ‚bis‘ mit dem Prä- 
sens oder dem Futur — wird das Präsens, und in Bezug auf die vergan- 

gene Zeit — ‚bis‘ mit dem Imperfekt oder Plusquamperfekt — das Per- 
fekt angewendet, und diese Tempora erhalten, ganz wie vor der Postpo- 
sition -hob, die Affixe -e und -ne. Zwar gehören auch hier alle die in 
meinen Beispielen vorkommenden Prüsensformen der 1. Klasse an, wie 
ich denn auch nur ein Beispiel einer Perfektform der 2. Klasse besitze, 
aber es ist dennoch wohl kaum zu bezweifeln, dass alle jene temporalen 
Postpositionen, -höb, uhdd, -gil, so wie auch das folgende -ka, in ganz 

gleicher Weise konstruirt werden. Besonders ist zu bemerken, dass 
hier die Verbalformen auf -e und -ne bisweilen, wenn keine Pronominal- 
suffixe angehängt sind, ein schliessendes -b annehmen, und zwar haben 

wir, nach den Ausführungen in § 340, in den Formen auf -2b und -neb 
die ursprünglicheren zu sehen, aus welchen die anderen auf -e und -ne 

durch Abschleifung entstanden sind. Beispiele: 

dne üanj-e-ok ühdd séna warte, bis ich dich rufe! 
dne baruk üdtinj-e-a hdd sénit ich werde warten, bis du mich rufen wirst. 
ütak tük"a witinj-é-h uhdd baesan der Mann wartet, bis seine Schwester ihn rufen wird. 
onomhin sa tämanje uhdd sitze hier, bis ich gegessen habe(n werde). 
onomhin senin támenéb uhdd wartet hier, bis sie gegessen haben. 
dne barük étinjeb uhad asenni\ ich 
2 5 re ARE warte, bis du kommen wirst. 
dine barük etinje-gil? asenmi | 

dne barük eta-neb uhad dsni ich wartete, bis du kamst. 
dne ütak ea-neb uhdd dsni ich wartete, bis der Mann kam. 

dne ütak dini-eb uhdd asénni ich warte, bis der Mann kommt. 

áne anda ean-neb uhad dsni ieh wartete, bis die Leute kamen. 

! In diesem und dem folgenden Beispiele kommt -Ck, ganz wie bei mir -hdd (s. § 

351), mit dem Präsens in der Bedeutung des Fut. exact. vor. 

? Wahrscheinlich von dem arab. hada ‚Grenz‘ und dem Artikel %, vulgärarab. lahadd. 

3 Die einsilbigen Postpositionen schliessen sich in der Aussprache dem vorangehen- 

den Worte als Enklitikon viel näher an, als die zweisilbigen. 
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dne g"dtaneb uhdd asni ich wartete, bis du getrunken hattest. 
henen g"ánaneb uhad bis wir getrunken hatten. 

ekam negnifeb [od. néginféb vgl. er wartete, bis wir die Kamele niederknien las- 

$ 33] uhad ésni sen hatten. 

396. Die Postposition -ka ‚so oft‘ wird wohl ganz in derselben 
Weise wie die übrigen temporalen Postpositionen gebraucht, obwohl ich 
zufällig nur Beispiele mit Präsensformen auf -2b verzeichnet habe: 

dne ögawöh ianj-éb-ka barüh tá- so oft ich nach seinem Hause komme, isst er. 
mini 

dne ónomhín mekiranu étinjébka so oft du ohne meine Erlaubnis hierher kommst, 
ántihók schlage ich dich. 

todr marisat g'átinjébka öbaba so oft das Mädchen Palmenwein trinkt, schlägt es 
Ente der Vater. 

oor marisat g“injebka obaba énti so oft der Knabe Palmenwein trinkt, schlägt ihn 
der Vater. 

357. Über Temporalsätze giebt uns Munzinger folgende Aufschlüsse, die 
nur teilweise mit der obigen Darstellung übereinstimmen: »Es werden also ausge- 

drückt [vgl. § 348]...3) Temporalsätze: a) durch den Aorist [= mein Präsens] mit 
kik, z. B. eteja-kik eseni, ich warte, bis du kommst; b) durch das Perfect mit ange- 
hängtem éé (oder ei) und éé dor, z. B. sek haru éé dor, als ich fort wollte (eig. 

Gang als ich wollte); abaden éê dor, als ich vergessen hatte; c) durch das Perfect 

mit angehängter Partikel ek oder eg, z. B. jeann-ek, als ich kam; efor-ek ea, er 

kam, als ich floh; d) durch das Perfect mit ke, z. D. jeanneb-ke gigeni, er geht, so 
oft ich komme.» — Hieran will ich folgende Bemerkungen knüpfen. Eine Postpo- 

sition Aik ist mir niemals vorgekommen, und Munzincers Beispiel wurde von mei- 
nen Lehrern nicht verstanden. Das Wort dör ist wahrscheinlich dasselbe, das oben 

($ 352) erwähnt wurde, aber mit der dem Perfekt angehängten Endung éé weiss ich 
nichts anzufangen. Ich erinnere nur an die dem Stamme angehängte Endung ee, mit 
welcher MUNZINGER sein Gerundium bildet (vgl. $ 192). Die Postpositionen -ek (be- 
züglich der Form -eg vgl. $ 33) und -ke stimmen dagegen ihrer Anwendung und Be- 
deutung nach ganz mit meinen temporalen -ék und -ka überein. Die in MunzINGERS 
Beispielsammlung vorkommenden Sätze mit -ek habe ich oben ($ 354) angeführt; 
von der Postposition -ka findet sich dort nur folgendes Beispiel: »endieb'ka gabel- 
na, was immer er sagt, nehmen wir an.» Die genauere wörtliche Übersetzung der 

Worte endi-eb-ka gábelna! wäre nach dem Obigen: ‚so oft er [es, etwas] sagt, haben- 

wir [es] angenommen‘, was sehr wohl den Sinn, den Munzinger ausdrückt, vertra- 

gen kann. 

! Vom arab. gdbil Ya, accepter. 
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6. Vergleichungssátze. 

3598. Ein bedawisches Wort, das dem deutschen ,als* ‚wie‘ ent- 
spricht, kenne ich nicht, es würe denn das wahrscheinlich arab. Wort 
ehad (had) in folgendem Beispiele: dne bedégil tak okam éhadib réhan 

‚ch habe einen Mann so gross wie ein Kamel gesehen‘ vulgürarab. dna 
sift rájul gadr el-jémel. Einfache Vergleichungssätze, wie die arab. ana 
zéjjak Ach bin wie du‘ énte zéjji ‚du bist wie ich‘ u. dgl., können durch 
das Verb téni (Konj. II. 2, a) ‚gleichen‘ wiedergegeben werden, z. B. 

ane atánnihok ich bin wie du (ich gleiche dir). 
barük tanniaheb du bist wie ich (du gleichest mir). 

hénen netenhök wir sind wie du (wir sind dir gleich). 

tooti éfir toéterig etenna die Züge des Mädchens gleichen dem Monde. 

ötak 6ajab afira sur tösem’a etenna die Züge des toten Mannes gleichen Wachs. 

Gewöhnlich wird jedoch die Vergleichung durch die Endung (Postposi- 
tion?) -it ausgedrückt, z. B. 

áne ton ötak toôt-it saláman ich küsste diesen Mann wie ein Mädchen (= als ob 
er ein M. wäre). 

dne bab-it-ok dntihök ich schlage dich wie dein Vater.! 

dne tööt-it-a asham ich erzog [sie] wie meine Tochter. 

Aus den beiden letzten Beispielen ersieht man, dass die Endung 
-it wohl keine wirkliche Postposition sein kann, da sie vor die Prono- 

minalsuffixe eintritt; selbst das Dativaffıx -da, das sonst den wahren 

Kasusendungen am nächsten kommt, verrüth sich eben durch seine Stel- 

lung nach jenen Suffixen als eine ursprüngliche Postposition. Die En- 
dung -? müsste also eine Kasusform sein, etwa dem finnischen Essivus 
auf -na entsprechend, allein wenn wir uns erinnern, dass die Ablativen- 

dung -i zuweilen auch -2b lautet, und dass die Endungen -b und -t fast 
überall parallel neben einander hergehen, so liegt die Annahme nahe, 

* 

! [eh bin nicht ganz sicher, ob bäbitök ‚wie dein Vater [dich schlägt]‘ oder ‚wie 

[ich] deinen Vater [schlage]‘ bedeutet. Diesen für uns so grossen Unterschied vermochte 

ich meinem Lehrer nicht klar zu machen. Die beiden arab. Ausdrucksweisen: ‘dna ddrubak 

zej ma 'abük "adrubak und "dna '"ádrubak zej ma 'ána 'ádrub 'abük, die ich ihm zur nähe- 

ren Erklärung des zweideutigen ’äna ’ädrubak zej 'abük vorlegte, waren ihm »zei bà do», 
H H B H . -ı/, - . H . « 2 2 

und vielleicht ist hier das bedawische bäbitok ebenso zweideutig wie das arab. zej abuk. 
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dass die Endung -%# mit -7 ganz synonym ist, und dass alle drei En- 
dungen -i, -ib, - als Ablativendungen anzusehen sind. So haben wir 

z. B. vom Worte més ‚Salz‘ das Adjektiv mósib ‚salzig‘ (eig. ‚wie Salz‘), 
und Munzinger führt die Endung -i, die zweifellos eine wahre Kasus- 
endung ist, als Postposition in der Bedeutung von ‚wie‘ auf (S. 346): 
»i, wie, z. B. Mahmud-i, wie Mahmud». Auch das oben erwähnte Wort 

éhadib ist eine Ablativform in derselben Bedeutung. 

359. In Bezug auf diesen Gegenstand bringt Munzinger folgendes:» Ver- 
gleichungen werden durch den Optativ mit der Partikel nati ausgedrückt, z. B. 
betfori-nati, als wenn du dich nicht flüchtetestv. — Nach den obigen Ausführun- 
gen dürfte es wohl kaum zweifelhaft sein, dass »die Partikel mati» nichts anderes 
sein kann, als das schon bekannte Wort na ‚Sache‘ im Ablativ, mit der Bedeutung 

‚als ob dass‘ ‚als wenn‘, nur hätten wir hier statt einer Form auf -; (e) die subjunk- 

tive Form auf - erwarten sollen. 

7. Fragesätze. 

360. Die einfache direkte Frage wird im Bedawie, wie in so 

vielen anderen Sprachen, häufig durch den blossen Ton des Sprechenden 
ausgedrückt, und zwar erscheint jener fragende Ton gewöhnlich als 
eine Dehnung oder (musikalische) Tonerhóhung des Vokals der letzten 
Silbe. Bei der direkten Doppelfrage wird das deutsche ‚oder‘ mit han 
wiedergegeben. Beispiele: 

barüh tamini er isst. 
barüh tamini isst er? 
ütak ibábja der Mann reiste ab. 
ütak ibabia reiste der Mann ab? 

barük katamta isst du nicht? 
barük g“ab kitka hast du nicht getrunken? 
ögawi Ehen han kehaina sind sie im Hause oder nicht? 

361. Die einfache indirekte Frage (das deutsche ,ob‘) wird im 
Bedawie durch die Postposition dk“a ausgedrückt, die jedoch auch aus- 
gelassen werden kann, z. B. 

áne toor rátan übaba lehabu aka ich fragte das Mädchen, ob der (= ihr) 
Vater krank sei. 

barüh rätjaheb barük lehabwa dk*a er fragte mich, ob du krank seist. 
barüh ratjahon sär lehaba dk*a er fragte uns, ob wir krank gewesen seien. 
áne ratanehok ütak tamini ich frage dich: isst der Mann? 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. : 34 
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362. Die indirekte Doppelfrage ‚ob... oder nicht‘, bei 
welcher das Wort dák'a niemals zur Anwendung zu kommen scheint, 
wird auf zwei verschiedene Weise ausgedrückt: entweder 1) wer- 
den die beiden Verben, das affirmative und das negative, in die Form 
auf -2b gebracht, die hier ohne Postposition als eine selbständige sub- 
junktive Form erscheint; oder 2) wird die Frage in eine direkte umge- 
wandelt, jedoch ohne Veränderung der grammatischen Person des Sub- 
jektes, und der Begriff ‚oder‘ wird durch das Wort han ausgedrückt. 

Diese Umwandlung einer indirekten Frage in eine direkte scheint gleich- 
sam dadurch vermittelt zu werden, dass im Hauptsatze ausser dem Verb 
rät ‚fragen‘ auch das Verb di ‚sagen‘ gebraucht wird, und zwar so, dass 

das letztere immer nach dem Fragesatze seinen Platz erhält. Beispiele: 

áne ötak tenjeb biajeb ratan ich fragte den Mann, ob er kommen wer- 
de oder nicht. 

áne enda tdmeneb bitdmajneb ratan ich fragte die Leute, ob sie essen oder nicht. 

barüh toor rátjait! éteni han kaéta ene er fragte das Mädchen, ob es kommen würde 
oder nicht [eig. er fragte .. und sagte: 

kommt es oder nicht?] 

dne ötak ratant iéni han kaéa dne ich fragte den Mann und sagte: kommt er 
oder nicht ? 

áne énda rátant támen han katámjün dne ich fragte die Leute, ob sie gegessen hät- 
ten oder nicht. 

Auch ohne Frage wird das deutsche ‚oder‘ durch han wiedergegeben, 
z. B. dne han barük ‚ich oder du‘. In anderen Wendungen entspricht 
han dem deutschen ‚sogar‘ ‚selbst‘, z. B. dne ot réhab käke ‚ich habe 
kein Mädchen gesehen‘ engat han kdrehan ‚auch gar keine sehe ich‘ (vgl. 
bei Munzinger »han, auch, selbst; engat han. auch gar keiner»). 

363. Über die Bildung der Fragesätze hat Munzinger sich nicht ausgelassen, 
aber in seiner Beispielsammlung finden sich zwei hierher gehörende Beispiele: »endir 
hen badir, soll ich tódten oder nicht? sékem hen basekei, soll ich gehen oder nicht?» 
— Bei mir würden diese Sätze wahrscheinlich so gelautet haben: dndir han badir 
‚töte ich oder nicht?‘, sékani han bäsekei ‚gehe ich oder nicht? — Es ist wohl zu 

merken, dass wir hier auf zwei Beispiele des von mir oben ($ 233) postulirten 
ursprünglichen Neg. Pris. stossen, das den negat. Konditionalformen auf -ek, und 
mithin auch den subjunktiven auf -& (-&b), zu Grunde liegt. 

1 Das schliessende ¢ in dieser Form, wie in rätant in den beiden folgenden Bei- 

spielen, ist das kopulative -t (vgl. $ 336, c.). 
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Siebentes Kapitel: die Partikeln. 

364 Da es im allgemeinen nur von der syntaktischen Stellung 
abhängt, ob eine bedawische Partikel unserer Auffassung nach als Adverb, 
Práposition oder Konjunktion zu betrachten ist, so würde es schwierig 
sein, eine bestimmte Verteilung der Partikeln unter die genannten Rubri- 
ken durchzuführen. Namentlich wird im Bedawie, wie in so mancher 

anderen Sprache, dasselbe Wort, entweder in ganz gleicher Form,- oder 
mit einer unbedeutenden Veränderung, teils als Adverb, teils als Prä- 
position (in unserem Sinne) gebraucht. Als Adverbien haben die Parti- 
keln sehr häufig die Endung -i, so dass die Wörter in diesem Falle als 
Substantive im Ablativ aufzufassen sind; stehen sie aber als regierende 
Postpositionen, so fällt jene Endung öfters ab, wie dies immer geschieht, 
wenn sie vor den Pronominalsuffixen als Präpositionen erscheinen. 
In letzterem Falle tritt bisweilen eine andere Endung (-is) ein, bezüg- 
lich welcher man $8 125 und 130 nachlesen wolle. Um dem Ganzen 

jedoch eine etwas übersichtlichere Form zu geben, halte ich es für 
zweckmässig, irgend eine dem Sachverhältnis angemessene Einteilung 
vorzunehmen. 

1. Bejahungs- und Verneinungswörter. 

363. (wo ,ja'.— [Munz. ao, ja] lau [wahrsch. arab.] ‚nein‘. 

MUNZINGER hat ein Wort kike ‚nein‘, das natürlich, als die 3. Pers. 
Prüs. Neg. von kai, eig. ‚es ist nicht‘ bedeutet. Überhaupt scheint 
die Sprache für jeden der beiden Begriffe ‚nicht‘ und ‚nein‘ kein be- 
sonderes einheimisches Wort zu besitzen. Die Negation wurde mir 
immer mit den negativen Verbalformen übersetzt, z. B. dme töna todait 
ahériu, toafrit káheru ‚ich will die gute [eig. ‚die gute Sache‘], nicht 
die schlechte haben‘ töwint hia, tódábalu bäha’a ,gieb her die grosse, 
nicht die kleine‘. 
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2. Fragewörter. 

366. Diese werden im allgemeinen durch das fragende Prono- 

men na (s. S 142) gebildet: 

nämhin, namin ,wo* — von dem Substantiv mehin ‚Ort‘ also eig. ‚wel- 

cher Ort‘? — [Munz. nanhim, wo; nanhimkik, bis wo?]. 

nämhine (namhini) ‚woher‘ — Abl. des vorhergehenden. — [Munz. nan- 
himé, von wo?]. 

náiso ‚woher‘ — mit pronominaler Ablativendung (vgl. $ 125). 

náhat, náhad ‚wie weit‘ ‚bis wohin‘ (vulgärarab. /ahádd wen) — wahr- 

scheinlich von dem arab. hadd ‚Grenze‘ (vgl. uhád ‚bis‘). 

naiho ,wohin?'; z. B. ndiho tébia ‚wohin gehst du? 

nador ‚welche Zeit?‘ ‚wann?‘ — vom arab. dor ‚Zeit‘. — [Munz. nador, 
welche Zeit?]. 

näma, nam, nahob ‚wann? (vulgärarab. miten, wakt-éX). — [Munz. nehob, 
wann? nehob kik, bis wann?]. 

nana, nan ‚was? ‚warum?‘ z. B. nana bak téwari ‚warum thust du so?* 
tok"ata nana teta ‚warum hast du meine Schwester geschlagen?'. 

naka ‚wie viel?*, z. D. nakab téhaja ‚wie viel hast du genommen‘. 

käku, kak ‚wie‘ (Korrel. baku ,so‘), z. B. kak tendia ‚wie [= was] sagst 

du?! — [Muwz. kako, wie? warum?]. 

han ‚oder‘ — in der indir. Doppelfrage (s. $ 362) lautet dieses Wort bei 
Muwz. hen (s. $ 363), während han mit ,auch* ‚selbst‘ übersetzt wird. 

3. Modale Adverbien. 

367. båku, bak, baku ‚so‘ ‚auf diese Weise‘. — [Munz. boku, so]. 

bw ‚auch‘ ‚ebenso‘ ‚eben‘ (vulgärarab. bárdo seg = sj»). 

wari, wer ‚anders‘ ‚auf andere Weise‘ (arab. yer, yer kl, M& at), z. D. 

dne wéru ‚ich bin anderer Art‘ umürkab on ndgar-u, tó-dahabija wertu 

‚dieses Fahrzeug ist ein nagar,' die dahabija ist etwas anders‘. 

! Das arab. Wort nagr [S bezeichnet in Nubien und Sudan einen grossen plumpen 

Segelprahm, nur im Vorder- und Achterteil mit einem kleinen Verdeck versehen, der zu 

3üterfracht gebraucht wird. Die bequeme dahabijja ist durch die Schilderungen der Reisen- 

den allgemein bekannt. 
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tar ‚vielleicht‘ ‚möglicherweise‘, z. B. tar dini ‚vielleicht kommt er‘ tar 
áne lehit ibäbani ‚vielleicht reise ich morgen ab‘. Ohne Zweifel ist 
dieses Wort mit dem téru (tar) ‚oder‘ (s. $ 339) identisch. — [Muwz. 
eketi, vielleicht]. 

håddo(i) ‚allein. — [Munz. haddo, einzig]. — Dieses Wort kommt, soviel 
ich weiss, nur in Verbindung mit den Pronominalsuffixen vor, und 

erscheint bisweilen in der Form /áddois. Man vergleiche folgende 
Beispiele: barük haddôjak (od. haddóisük) md’a ‚komm du allein!“ barüh 
haddójuh (od. haddöisu) ibdbja ‚er reiste allein‘ dne häddojö-j-u ‚ich 

bin allein‘ barah haddojoh ögawi Chen han kéhaina ‚sind sie allein im 
Hause oder nicht‘ hénen háddojen énei ‚wir kommen allein‘, 

sakit ‚umsonst‘, (sudanarab. sakit Ss = das vulgärarab. beläs), 

dbek ‚notwendigerweise‘ (arab. lazim), z. B. lahit ábek md’a ‚du musst 
morgen kommen‘ (eig. ‚komm morgen notwendig! arab. 3% — 3). 

4. Lokale, temporale und kausale Adverbien und Postpositionen. 

368. Enton (énton), éntoi, toi, onomhin ‚hier‘ ‚hierher‘. — [Munz. 

enomhim, hier]. 

béntón, béntei, benomhin ‚dort‘, z. B. béntei giga ‚geh dort!“ (vulgärarab. 
rah honak). — [Munz. behomhim, gide, dort]. 

suri, sär ‚vor‘ ‚vorher‘ ‚vorn‘ ‚voraus‘ ‚voran‘ (lokal und temporal), z. B. 
dne émaka süri hirérani ‚ich gehe vor den Eseln (einher)‘ barük ömek 
süri téherwa ‚du gingst dem Esel voran‘ süron ‚vor uns‘. Als Zeit- 
adverb wird es zur Bilduug des Plusquamperfekts und Imperfekts ge- 
braucht (vgl. $ 181). — [Munz. usure, vorn, vorher; sur, früher]. 

Sia ‚voran‘ ‚voraus‘, z. B. dne Sabu ‚ich bin voraus‘. 

ari, dre, éri, (vor Pronominalsuffixen ar-), ,hinter* ‚hinten‘ ‚nach‘, z. B. 

ögawi éri ‚hinter dem Hause‘ barüh dri éha ‚er ist hinten‘ drok ,hin- 

ter dir‘ dne töoti dri gigan ‚ich ging nach dem Mädchen‘. — [Muxz. 
erree, hinten, nach]. 

éki, ihki, ink, dste' ‚oben‘ ‚über‘ ‚hinauf‘, z. B. inkok réwa ‚gehe hinauf!‘ 
vulgärarab. itla fo’ (ss Abi). — [Munz. este, oben, auf]. 

! Dieses Wort ist nichts anderes als der Infin. des Stammes as ‚aufheben‘, sowie 

nite ‚unten‘ der Infin. des Verbs nu” senken (vgl. $ 306). Indessen hat auch MUNZINGER, 

wie man sieht, diese Wörter als Adverbien in der genannten Bedeutung aufgeführt. 
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thi, jüih, wahi (vor Suffixen uh-, oh-), ni? te! ‚unten‘ ‚unter‘, z. B. ul 
sd'a ‚setze dich unten‘ (sudanarab. jénnib taht), dne chok ésti ‚ich sitze 

unter dirt dawa jüih kók'ar éha ‚da ist eine Schlange unter dem Stein‘. 
— [Muwz. neti, unten, unter]. 

malho, (vor Suffixen malh-) ‚in der Mitte‘ ‚inmitten‘ ‚mitten (in, auf, un- 
ter ete.) ‚zwischen‘, z. B. barüh odárabi málho Cha ‚er befindet sich in 

der Mitte des Weges‘ tóor mdlhön téha ‚das Mädchen ist mitten unter 
uns‘ ösandük ékame málho dasa ‚setze den Koffer mitten zwischen die 
Kamele‘ mdlhokna nan téha ‚was giebt's zwischen euch? — [Munz. 
te’engi, mitten, die Mitte, efi (?] zwischen]. 

hidai, ühidai, ohidai, (vor Suffixen hidais-) ‚zur Seite‘ ‚nebenan‘ ,neben- 
her‘ ‚daneben‘ ‚along with‘ (arab. bigámbo), z. B. whidai sáka ‚geh ne- 

benher‘ óhidai m'a (uhida-ma@) ‚komm her an die Seite‘ baruk ötaki 
hidai sákta ‚du gingst neben dem Manne‘ barah éara hidai säkjan ‚sie 
haben neben den Knaben marschirt‘ dne üsania hidaj sákan ‚ich ging 
an der Seite meines Bruders‘ Aidáisón ‚neben uns‘. Denselben Stamm 

hida treffen wir auch im folgenden Worte. 

hidáb ‚zusammen‘, z. B. üörwa toorwa hidab éan ‚der Knabe und das 

Mädchen kamen zusammen‘. - [Munz. hib, zusammen]. 

g'ad, gud ‚nebst‘ ‚mit‘ ,sammt* (arab. &, vulgärar. wdjja), z. B. dnigud 

a e 

geb ‚bei‘ jan‘ ‚chez‘ (arab. Axe), z. B. ömeki-geb ‚bei dem Esel‘ di-geb ‚bei 

wem?” báriok-géb od. gébok „bei dirt éndetjók-geb herwa ‚va chez ta 

mère‘ (vulgärarab. rah ‘and "ümmak). 

deh ,zu* ist mir nur als Präposition (vor Suffixen) vorgekommen, z. B. 

dehök ‚zu dir‘ déha, da ‚zu mir‘. Mit diesem Worte ist wahrscheinlich 
das folgende -da verwandt. 

-da zut ‚für‘ (arab. ila, li-, min-San, ‘ala-Sän), kommt nur als nachge- 
hängte Postposition vor und drückt unseren Dativbegriff aus (vel. $$ 
80, 81), wie es denn auch, einem Infinitiv angehängt, dem deutschen 

‚um... . zu‘ entspricht (s. $ 346). 

árha ‚hinaus‘ ‚heraus‘, z. D. drha fira” ‚geh hinaus!‘ (arab. ítla* barra). 

nin, nu, dnu ‚ausser‘ ‚ohne‘, z. B. éntoi anébnün tak káha ‚hier ist nie- 

mand ausser mir‘ éntoi ot kéthai tok"ätanan ‚hier ist kein Mädchen 

ausser meiner Schwester‘ mékiränu ‚ohne meine Erlaubnis‘ barük dnu- 

! Siehe die Note af S. 271. 
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heb baibaba ‚ohne mich sollst du nicht reisen‘ barük mehdlagäb-nu 
adgeretit kaibábta ‚ohne Geld kannst du nicht reisen‘ [eig. ‚kannst du 

(nicht) und reisest nicht‘ vgl. $ 336, d].' — Monz. bringt für ‚ausser‘ 
das Wort bakai, das sich auch in meinen Sammlungen findet, aber 
ohne Beispiel. 

gilla ‚wegen‘ ‚um . . . willen‘, z. B. dne üafrai-gilla ántihok ‚ich schlage 
dich wegen der Boshaftigkeit‘ önai-gilla ‚des Vergnügens wegen‘ 
(arab. min-San fantasia). Dieses Wort, das vielleicht ebenso wie die 

meisten Postpositionen ein ursprüngliches Nomen ist, wird in der 
Dativform gillaida als kausale Konjunktion ‚weil‘ gebraucht (vgl. 8 
349). — [Munz. gellei, wegen]. 

-ka ‚seit‘, z. B. ine üsana mehdi háulajé-ka réhab kaka ‚ich habe meinen 
— Bruder seit drei Jahren nicht gesehen‘ dme, tok"ata mehdi inate-ka réhab 

käke ‚seit drei Tagen habe ich meine Schwester nicht gesehen‘. Ohne 
Zweifel ist dieses Wort dasselbe, das wir früher (s. 8 356) als tem- 
porale Konjunktion in der Bedeutung ‚so oft‘ kennen gelernt haben. 
— [Muwz. né, seit, z. D. ero-né, seit gestern]. 

áflai ‚von jetzt an‘. — [Muwz. aflei, von jetzt an]. 

dima ‚immer‘ ‚stets‘ (vulgürarab. temélli). 

ümero (‚jemals‘), mit Negation ,niemals* z. DB. dne "mero nat kátaman 
ich esse niemals etwas‘ téar mero kaéan ‚die Mädchen kommen 

niemals. 

tomtib ‚an diesem Tage‘ ‚heute‘. — Die aus dem arab. dms ‚gestern‘ 
gebildeten Wörter dmse, dmas, bedeuten im Bedawie ‚heute‘, und 
nach der Angabe meiner Gewährsmänner, die jedoch der Bestätigung 
zu bedürfen scheint, sollte dmse dem sudanarab. el-léla (arab. el-jóm) 

‚heute‘ (vor dem Sonnenuntergang), und dmas dem sudanarab. el-lel 
(arab. el-léle-di] ‚heute abend‘. (nach dem Sonnenuntergang) entspre- 

chen. Sonst heisst ‚heute abend‘ bedawisch auch dmse-toin. 
lehit, lahit ‚morgen‘ ,demain‘ lehit baka ‚übermorgen‘. 

ura, áfa, af ‚gestern‘. 

1 Das Verb ddger (vom arab. gádir ‚A3) ‚können‘ wird auch mit direktem Objekt 

konstruirt, z. B. dne Óhirér adgerane ‚ich kann gehen‘ dne öhirer kaddgeran ‚ich kann nicht 

gehen‘. 
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Achtes Kapitel: zur Wortbildungslehre. 

369. Da es uns einerseits an allen geschichtlichen Nachrichten 

über die Bischarisprache und den Gang ihrer früheren Entwicklung ge- 
bricht, und andrerseits die wissenschaftliche Erforschung der s. g. ha- 
mitischen Sprachen, zu denen das Bedawie mit Recht gezählt wird, noch 
nicht so weit gediehen ist, dass die allgemeine Beschaffenheit des hami- 
tischen Wortbaues dargelegt wäre, oder dass wir eine Anzahl durch sorg- 
fältige Analyse nachgewiesene hamitische Wurzeln besässen, so halte ich 
es auch in Bezug auf die vorliegende Sprache für angemessen, von je- 
dem weiteren Zurückgehen auf hypotetische Wurzeln Abstand zu neh- 
men. Dies hindert aber nicht, dass die Verbalstämme, deren man 
oben bei den Paradigmen eine ziemlich beträchtliche Anzahl verzeichnet 
findet, bei Bildung von Nominalstämmen, durchaus als Wurzeln fungiren 
können, wie denn auch solche einsilbigen Verbalstämme wie beispiels- 
weise sak ‚ausgehen‘ deb ‚fallen‘ 'am ‚reiten‘ fir ‚fliegen‘ gid ‚werfen‘ 

u. v. a. ganz und gar als Wurzeln, in der teoretischen Bedeutung des 
Wortes, aussehen, und auch bis auf weitere, tiefer gehende Untersu- 

chungen als solche betrachtet werden dürfen. 

I. Bildung von Nominalstämmen. 

310. Bei dem jetzigen Standpunkte unserer Bekanntschaft mit 

dieser Sprache können die Nominalstimme des Bedawie zunächst in 

zwei grosse Gruppen geteilt werden, je nachdem sie sich auf uns be- 

kannte Verbalstimme zurückführen lassen oder nicht. Unter den No- 

mina der ersten Gruppe giebt es teils sehr viele, die wir vorläufig als 

primitive Nomina betrachten können, z. B. 

san, Bruder mek, Esel 'a, Milch 
ka, Schwester kam, Kamel sa, Leber 

tak, Mann bok, Bock jom, Wasser 
ór, Kind jas, Hund jaf, Mund 
bába, Vater jo, Stier mos, Salz. 
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teils auch solche, die sich schon durch ihre Form und Bedeutung als 

abgeleitete Wörter zu erkennen geben, wiewohl ich nicht im Stande 
bin, ihre Stammwörter als mir bekannte Nomina oder Verben nachzu- 

weisen, z. D. 

sdfare, Schmutz tagéga, hoch gáraba, hinkend 

tafarek, Axt hamasei, blind demürara, Gold 

hummar, Holzgerüst telegi, Pfad dagena, Herd 

311. Die Nomina, die auf bekannte Verbalstimme zurückgeführt 

werden können, sind teils wirkliche Ableitungen von denselben, teils mit 
ihnen identisch, denn in sehr vielen Fällen tritt dieselbe Bildung zu- 
gleich als Nominal- und Verbalstamm auf. Die meisten solcher Ver- 
balstämme, namentlich diejenigen, welche als Nominalstämme Substan- 
tive, und zwar in der Regel abstrakte Substantive sind, gehören der 
ersten Verbalklasse an, z. B. tam ‚essen‘ düf ‚schwitzen‘ dmsük ,at- 
men‘ kaf ‚singen‘ neu ‚schimpfen‘ rät ‚fragen‘ walik ‚schreien‘ jáda' 

‚feucht sein‘ ndwadri ‚schön sein‘. Dagegen werden sehr viele Stäm- 
me, die zu gleicher Zeit Adjektive und Verben sind, nach dem Mu- 
ster der Konj. IV, 2 abgewandelt, z. B. härar ‚leer sein‘ gumad 

Jang sein‘ &ebób ‚gut sein‘ u. a. m. Aber auch in der II. Kon). fin- 
den wir solche Stämme, die mit einem Nominalstamm entweder ganz 

identisch sind, z. B. sim ‚nennen‘ (IL 1), üsim ‚der Name‘, neba’ ‚heiss 

sein‘ (II. 2, b) ‚heiss‘, oder sich nur durch die oft erwähnte Schwan- 
kung in der Aussprache der kurzen Vokale a und e unterscheiden, z. D. 
náfir ‚süss‘ néfir ‚süss sein‘ (II. 2, b), téla ‚durchbohren‘ (II. 2, b), tåla” 

,durchlóchert* tele ,Loch'*. 

372. Zwischen jenen gleichlautenden Verbal- und Nominalstämmen ist jedoch 
immer der wichtige Unterschied zu bemerken, dass diese als wirkliche Wörter der 
Sprache existiren und zwar als Nomin. Sing. welcher Kasus jeder besonderen En- 
dung entbehrt, während jene lediglich von mir gebildete Abstraktionen sind. Da 

nun aber in so mancher anderen Sprache dieselben Bildungen als Verbal- und No- 

minalstimme erscheinen, so mag der Umstand, dass meine nur aus den Verbalformen 

erschlossenen Stämme so häufig mit wirklichen Nomina in der Wortform zusammen- 
fallen, immerhin als Beweis für die Richtigkeit der vorgenommenen Analyse gelten. 

Diese Richtigkeit wird auch dadurch bestätigt, dass bei den meisten anderen Nomi- 
nalbildungen die Verbalstämme, eben in der von mir vorgeführten Form den ange- 

hängten Endungen gegenüber als Wortwurzeln erscheinen. 

373. Die Ableitung der Nomina aus Verbalstämmen geschieht, 
wie schon oben angedeutet, teils durch Modifikationen innerhalb des 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 35 
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Wortes, d. h. durch Umwandlung der Stammvokale, wie dies namentlich 
auf dem semitischen Sprachgebiete gäng und gäbe ist, teils, und zwar 

häufiger, durch Anhängung besonderer Endungen oder Vorsetzung ge- 
wisser Bildungsbuchstaben. Fast alle durch vokalische Modifikation des 
Stammes entstandene Nominalformen habe ich schon oben bei der Be- 
sprechung des Infinitivs behandelt (vgl. $ 194, 1. b), und eine andere 
durch ein langes 4 in der Endsilbe gekennzeichnete participiale Bildung 
ist in 8 213 erwähnt worden. Auch von den wichtigsten der durch 

Ableitungsendungen gebildeten Nominalstiimme ist oben bei der Dar- 
stellung des Infinitivs und des Particips schon die Rede gewesen, und 
in Betreff der anderen Nomina habe ich hier nur folgendes nachzutra- 
gen. Die Ableitungsendungen' des Bedawie, soweit ich sie bis jetzt 
überschauen kann, sind hauptsächlich nachstehende: -a, -ai (-aj, -ej), 
-dne, -d, -e, -i, -o(-u), -oi (-0]), -ti, von welchen die erste und letzte, -a, 

und -#, die gewöhnlichsten zu sein scheinen. 
a. Mit der Endung -a werden abgeleitet: 1) Ordinalia (s. $ 

98); 2) Participia (s. $ 191); 3) Adjektive aller Art und solche 

Substantive, die der Bedeutung nach nichts anderes als substantivirte 

Adjektive sind, z. B.* 

guhara, Dieb (gühar) hadira, fertig (arab. hadir) goja, schwach (gj) 

gäga, stammelnd (*gag) hámra, arm (hdmir) hérg"a, hungrig (harag“) 

herfa, dumm (*herif) gába, satt (gab) kelja, geil (keli) 

dáha, fett (dah) néhawa, mager (néhau) ferha, froh (arab. farah) 

und schliesslich 4) einige abstrakte Substantive, wie fétha ,Tren- 

nung’ (fétah ‚trennen‘), gérha ‚Enge‘ (g"árah ‚eng sein‘), gma ‚Dummheit‘ 

(gim ‚dumm sein‘), néhasa ‚Sauberkeit‘ (néhas ‚sauber sein‘). 
b. Die Endung -ai, -ei, bildet Substantive von meistens abstrak- 

ter Bedeutung, z. B. kélj-ai ,Geilheit* (kei ‚geil sein‘), mehámaj, Grös- 
se‘ (ham ‚gross sein‘), mehágai ‚Sommerzeit‘ (“hag), mehäsei ,Mittag* 

(mehäs ,zu Mittag essen‘). Hierher gehört vielleicht auch die Endung 

-an-ei, die ich in einigen abstrakten Substantiven angetroffen habe, 

2. B. léhanei ‚Krankheit‘ (Ih ‚krank sein‘), nün-anei ‚(das) Reichen‘ (nin 

1 Oder ,Suffixe‘, wie sie meistenteils in der indoeuropäischen Grammatik genannt 

werden. 

2 Wenn der Verbalstamm mir nicht besonders bekannt ist, aber aus der hier vor- 

geführten Ableitung leicht zu erschliessen ist, so bezeichne ich ihn mit einem Sternchen =. 
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‚reichen‘), wenn dieselbe nicht etwa mit der Endung -ane, -ana' iden- 
tisch ist. Diese Endung kommt in Substantiven, sowohl mit konkre- 
ter als abstrakter Bedeutung, ziemlich häufig vor: sákane ‚Gang‘ ,Nach- 

richt‘ (sak ‚gehen‘), sefarane ‚Hebamme‘ (séfar, Kaus. von fíri ‚gebären‘), 

tdl’ane ‚Skorpion‘ (tla! ,durchstechen*) "tane ‚Matte‘ (at ‚treten‘), vgl. 
auch &-ano unter d. 

c. Die Endung -d ist mir nur in dem Worte g"ad ‚Trinkplatz‘ 
,Quelle* von g“a ,trinken* vorgekommen; vielleicht ist dieselbe hier blos 
aus der gewöhnlichen Endung -ti (g“dti, g"áte) abgeschliffen. 

d. Die Endungen -e und -o (-u) sind ziemlich häufig; die erstere 
scheint Substantive, die letztere Adjektive zu bilden. Beispiele sind: 

güsire, lügnerisch, Lügner (g"dsir) suäle, Spiegel dábalo, klein 

k"abele, Schleier (k"ábil) hádare, edel (arab. $a) déru, gelb J : 
ddame, Mensch (arab. (dam) ddaro, rot Sano, alt (se, alt sein) 

e. Mit der Endung -i werden viele Adjektive gebildet, z. B. 

hdmi ‚bitter‘ (ham ‚bitter sein‘), haméti ‚traurig‘ (hamet ,trauern‘), gedüdi 
‚unfruchtbar‘ gelüli ‚dumm! sehäri ‚Zauberer‘ (arab. sdhar). 

f. Die Endung -oi bildet die Infinitive der meisten Passive und 
aller Kausative der 2. Klasse und kommt wohl auch sonst noch in ab- 

strakter Bedeutung vor, z. B. mwasoj (das) Flüstern‘ méra-l-oi ‚breit‘. 

Mit konkreter Bedeutung ist sie mir nur in einem Worte, und zwar in 
Verbindung mit dem Präfix -m, begegnet, nämlich mörmoj ‚Begleiter‘ 
von ram ‚folgen‘, vielleicht bedeutet dasselbe aber eigentlich ‚Beglei- 
tung‘ ‚Gefolge‘. 

g. Mit der Endung -t (-te) werden fast alle Infinitive der 1. 
Klasse gebildet, und dann können wohl diese Formen auch eine kon- 

krete Bedeutung annehmen, z. B. kerinte ‚Staubregen‘. Dagegen werden 

Adjektive, soviel mir bekannt ist, mit dieser Endung nicht abgeleitet. 

314. Das Bedawie besitzt nun aber auch, ganz wie die semiti- 
schen Sprachen, die Fähigkeit, Nomina aus Verbalstämmen durch Prä- 
fixe zu bilden. Ich kenne jedoch nur zwei solche Präfixe a- und m-, 

von welchen jenes ziemlich selten, dieses dagegen sehr häufig vorkommt. 

Folgende sind Beispiele von Bildungen mit a-: ada ‚That‘ (dà ,ma- 
chen‘), dja ‚tot‘ (ja sterben‘), dtäb ,voll* (tib füllen‘), dgim ‚dumm‘ (gam 

‚dumm sein‘), ddah ‚eng‘ (dah ‚eng sein‘), und vielleicht gehört auch 

! Bezüglich dieser Endung vgl. REINISCH, Bareasprache, Vorwort, S. XXI. 
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dasjenige Präfix a hierher, das bei Entlehnung arabischer Zeitwórter ge- 

braucht wird (s. unten § 377, c.). Das Präfix m- kommt in verschiede- - 
nen Gestalten vor, am häufigsten als ime-, vor Vokalen als m-, vor ein- 

silbigen Stämmen als ma- und vor Zischlauten als mi-. Der Bedeutung 

nach scheint dieses Präfix zum grossen Teil dem semitischen Präfix m 
zu entsprechen, indem damit teils Infinitive, teils Nomina für Werk- 
zeuge gebildet werden, z. B. 

re a à 22.3 D Z 5 
ménged, (das) Stehen (engad) misa, (das) Sitzen (sa) mdman, Rasirmesser (men) 

mégnaf, » Knien (genaf) memhag, Kehrbesen (mehdg) mdram, (das) Begleiten (ram) 
L m , iv L VI. La 7 . + 

mager, » Zurückkehren (dgar) mismam, Schwertscheide (*$émim) mike, Kleidung (kai) 

375. In ausgeprügtem Gegensatz zu den semitischen Sprachen besitzt das 
Bedawie endlich auch die Fähigkeit, durch Zusammensetzung zweier Wortstimme 
neue Wörter zu bilden. Diese Fähigkeit mag im Vergleich mit beispielsweise den 
germanischen Sprachen eine beschränkte sein, aber gewiss geht sie weit über die 

zwei Beispiele hinaus, die ich als durchaus zuverlässig nachweisen kann. Es sind 

dies: nétas, netha’ ‚Asche‘ aus ne f. ‚Feuer‘ und has ‚Staub‘ hindesddid ‚Baumrinde‘ 

aus hinde ‚Baum‘ und 3ddid ‚Rinde‘. Zunächst finde ich bei RrınıscH! zwei Wörter, 
die ich sicher für zusammengesetzte erklären kann, nämlich: $aade ‚Kuhhaut‘ (3« 

‚Kuh‘), hindefar ‚Baumblüte‘ (hinde ‚Baum‘). Die übrigen Beispiele bei Rerniscu schei- 
nen mir nicht zuverlässig genug zu sein. In einem derselben o-kurbit-kure ‚Elefanten- 

zahn‘ steht der regelmässige Genitiv von kurb ‚Elefant‘, vielleicht ist dieser Kasus hier 

aber, wie in den germanischen Sprachen, in Zusammensetzungen ebenso zulässig wie 
die Stamm- (oder Nominativ-)Form. Zwar muss o-kurbit-kure wegen des männlichen 

Artikels, der nicht dem fem. kure sondern nur dem mask. kurb-i angehören kann, 

als zwei Wörter betrachtet werden, aber bei MusziNGER finden sich folgende deut- 
lich zusammengesetzte Wörter, deren erstes Zusammensetzungsglied ein Genitiv ist, 

nämlich: engidmítat ‚Rückgrat‘ aus enga ‚Rücken‘ und mita f. ‚Knochen‘ und mela- 
l(K)nei ‚wilde Ziege‘ aus melal ‚Wüstenthal‘ (nicht bei MuNZINGER) und nai ‚Ziege‘; 

das % bleibt wohl hierbei unerklärt, vielleicht ist es aber nur ein Hörfehler für f. 

Von anderen ebenso deutlich zusammengesetzten Wörtern, deren einzelne Teile mir 
jedoch nicht bekannt sind, finden sich bei mir: 3imbeháne ,Augenwimper' hamóiseh 
‚sich schämen‘ hamöjseha ‚schamhaft‘, und bei MuwziwGER: gagerhush ,verwitterter 

Granit‘ shelhoteneb ‚Abgrund‘ berreshimia ,venerische Beule‘ u. a. m. — Eine ganz 

andere Art von Zusammensetzung, oder richtiger gesagt Wortbildung, ist die, wenn 
ein Wort durch die Doppelung eines Stammes gebildet wird, z. B. dabdab ‚Eidechse‘ 

1 A. o. a. O. S. XXIII, XXIV. Reınısch, der aus Munzincers Skizze über das 

Vorhandensein eines wirklichen Genitivs nichts ersehen konnte, führt die oben citirten Bei- 

spiele mit folgenden Worten vor: »Die verbindung zweier nomina erfolgt in den Bedscha- 

mundarten wie im Barea und in den Agausprachen in der regel durch unmittelbare voran- 

stellung des nomen rectum vor das regens». 
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(vom arab. dabb, ,Hidechse'). Bei Munzinger findet sich ein anderes, in gleicher 

Weise entstandenes Wort für ,Hidechse‘, nämlich: negnegöb. Noch ein Wort die- 

ser Art ist bei ihm hodhodib ,Wasserrinne um das Zelt‘, das aus dem arab. höd 

(v2s>) ‚Tränktrog‘ (fürs Vieh) ganz so gebildet ist, wie dabdab aus dem arab. dabb. 

Wahrscheinlich gehört das Wort kék“ar (kak“or) ‚Schlange‘ hierher, das bei Muxzin- 

GER in der sicherlich ursprünglicheren Form korkuor vorkommt. Dieselbe Art der 

Wortbildung ist auch der Nuba-Sprache eigen, z. B. komkom ‚Halsknorpel‘ kaukau 
‚Furcht‘ (s. Reinıscn, Nuba-Spr. I. S. 19). 

I. Bildung von Verbalstämmen. 

376. Da ich von jedwedem Zurückgehen auf die Sprachwurzeln 
vorläufig Abstand nehme, so kann hier nur von denjenigen Verbalstäm- 
men die Rede sein, die von Nominal- oder anderen Verbalstimmen ab- 

geleitet sind. Den vorangegangenen Ausführungen habe ich hier jedoch 
nur in Bezug auf die Behandlung der aus dem Arab. entlehnten Stämme 
etwas Neues anzureihen. Die aus dem primären Verbalstamm abgelei- 

teten Passive, Kausative und Frequentative habe ich nämlich schon oben 
bei der Darstellung des Verbs besprochen, und die Ableitung der Zeit- 

wörter von Nomina scheint in ganz analoger Weise vor sich zu gehen: 

das kausative s und das reflexiv-passivische m wird immer angehängt, 
eben weil alle diese denominativen Stämme der 1. Verbalklasse an- 
gehören, z. B. era ‚weiss‘ éras ‚weissen‘ égrim ‚grau‘ égrimam ‚grau 

werden‘ £A"ísa ‚Erbschaft‘ k"4süm ‚erben‘ meskin (arab.) ‚arm‘ meskinam 

‚arm werden‘ (vgl. 88 239, 240). Wenn von einem Adjektiv, wie z. B. 
gümad ‚lang‘ ein Kausativ sügmad gebildet wird, so ist dieses in der 

Regel ein Zeichen, dass das Adjektiv zugleich Verbalstamm ist und nach 
der Konj. IV. 2 abgewandelt wird. 

3%. Schliesslich will ich hier einige Worte über die Entlehnun- 
gen aus dem Arabischen hinzufügen. Die Nomina werden niemals mit 
dem Artikel übernommen, sondern das arab. el- wird, je nach dem Ge- 

schlecht des Wortes im Arabischen, mit @- oder tà- ersetzt, z. B. üminsär 
‚die Säge‘ (arab. elminsar, m.) tumándara ‚der Spiegel‘ (arab. elmándara 
f). Bezüglich der arab. Nomina unit. und ihrer Nachbildungen im Be- 

“ dawie vergleiche man § 53. — Bei Entlehnung arab. Zeitwörter wird 
entweder, und dies wohl am häufigsten, die erste Form derselben, 

d. h. die 3. Pers. Sing. Perf, als Verbalstamm angesehen, z. B. wdda’ 
(arab. wdda) ‚setzen‘ wikkal (arab. wdkkal) ‚beauftragen‘, oder es tre- 
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ten andere, dem bedawischen Sprachbewusstsein zurechtgelegte Formen 
als Verbalstämme auf. 

a. die Verba 3:æ ,. und | pflegen den letzten Vokal a in à über- 
gehen zu lassen, z. B. badd ‚anfangen‘ arab. 'w, während die Verba 3:æ 

+ dagegen ihn in @ umwandeln, d. h. das Nomen actionis nach vulgä- 
rer Aussprache wird hier zum Verbalstamm, z. B. afü ‚verzeihen‘ (arab. 
las, Nom. act. sic). 

b. Bei den Verba surda wird die vulgäre Imperativform mit 
einem — wegen der doppelten Konsonanz im Auslaute — vielleicht nur 
eufonisch angehängtem -i (seltener -o) für den Stamm gehalten, z. B. 

kübbi ,(ein-, aus-) giessen‘ arab. kubb! (Imp. von 3), Adssi ‚fühlen‘ 

arab. hass!, Sékki ‚zweifeln‘ arab. sekk!, tiffo ‚spucken‘ arab. tiff! 
c. Sehr häufig wird vorn ein a zugesetzt, als ob die IV. Form 

statt der I. entlehnt wäre. Dass dem jedoch nicht so ist, geht zur Ge- 
nüge daraus hervor, dass jene IV. Form der in Rede stehenden Stämme 
von ihren arabisch sprechenden Nachbarn entweder gar nicht, oder we- 
nigstens niemals in derselben Bedeutung gebraucht wird. Beispiele: 
ån al ,verfluchen* arab. ej, dnser (neben nasr) ‚besiegen‘ arab. „=, dski 
‚klagen‘ arab. „X“, ddger ,kónnen' arab. joe, ánfir, ánkir ,verabscheuen* 
arab. 33, X Vielleicht liegt auch hier der arab. Imperativ zu Grunde, 
obwohl mit a statt u und i (vulgär häufig e) als prostetischem Vokal, 

denn diese Form jener Stämme lautet folgendermassen: in al, éëki, ég- 

dir, infur, inkar (vulgärarab. wohl auch énfir, énkir). 
d. Der arab. Bildungsbuchstabe © wird zuweilen abgeworfen, 

z. B. fákkar ‚denken‘ arab. X3, meni-m ‚wünschen‘ arab. ii. 

e. Die in den voranstehenden Punkten (a—d) behandelten arab. 

Lehnwórter werden alle nach der Konj. I. abgewandelt; es giebt aber 
auch eine ziemlich betrüchtliche Anzahl, die dem Muster der 2. Klasse 
folgt. Die meisten dieser Stämme werden nach den in der Konj. Il. 

2, b vorherrschenden Vokallauten umgebildet, d. h. die arab. Vokalfolge 

a—a geht in e—i oder i—e über (vgl. § 257), z. B. arab. kátab ,schrei- 
ben‘ bed. ketib (od. kíteb), arab. ydrab ‚besiegen‘ bed. gérib, arab. lémad 

‚lernen‘ bed. /émid. Es sieht daher auch in diesem Falle so aus, als 

ob der arabische Imperativ bei der Übernahme des Wortes als Stamm- 

form betrachtet würde. 
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Anhane. 

Es scheint mir angebracht zu sein, ausser den vorstehend dargebotenen voll- 
ständigen Paradigmen zu den von mir aufgestellten fünf Konjugationen, hier als An- 

hang die Tempusformen noch vieler anderer Stämme mitzuteilen, und zwar ganz so, 

wie sie sich in meinen Sammlungen verzeichnet finden, Dieselben sollen somit er- 
stens zur weiteren Bestätigung der aufgestellten Flexionsregeln dienen, ferner künf- 
tigen Forschern ein weiteres Material zu fortgesetzten Untersuchungen darbieten, 

und endlich — falls sich Lepsius Vermutung bestätigt, dass die Meroitischen In- 
schriften in der Bedja-Sprache abgefasst seien — vielleicht, als beglaubigte Formen 
zahlreicher Zeitwörter, bei der Entzifferung eine nicht unwesentliche Hilfe leisten 
können. Denn jede einzelne der unten stehenden Formen ist mir als die zunächst 
liegende Übersetzung der entsprechenden Form eines arab. Zeitworts überliefert wor- 

den. Da indessen die von mir in ihren wichtigsten Tempora aufgezeichneten Stäm- 
me der 1. Klasse zu zahlreich sind, als dass ich sie alle oder auch nur die meisten 

derselben hier aufnehmen kónne, so habe ich unten eine relativ gróssere Zahl zur 2. 
Klasse gehóriger Stämme aufgeführt, und dies um so mehr, als diese, im Verhältnis 
zu der überwiegenden Menge der ganz nach einem und demselben Muster flektiren- 
den Stämme der 1. Klasse, eine weit grössere Mannigfaltigkeit der Formen bieten, 
so dass die Stämme der beiden Klassen einander beinahe wie regelmässig und unre- 
gelmässig gegenüber stehen. 

Erste Klasse. 

Konjugation I 

1. fw, riechen: — Imp. fWa; Aor. fat, bafwe; Prüs. fW'ani; Perf. fan; Fut. I. 
five ändi; Fut. II. fitib hérriu; — ofWte, das Riechen. 

2. le, kalt sein (werden): — Aor. léat; Pris. l@ani; Perf. lan; — Kaus. Aor. 

ledsat; Pris. ledsani; Perf. ledsan; — tola, die Kälte. 

3. muh, genügen: — Aor. muhat, bamuhe; Pris. mihani; Perf. mihan; — omhute, 
das Geniigen. 

4. tah, teh, [taha], berühren: — Aor. tehdt, teha, tehi, batehe; Pris. Sg. téhani, teha- 
tenija, tahini, Pl. téhanéj, tehaténa, tahen; Perf. Sg. tehán (tahän), tehdta, té- 

hija, Pl. tehana, tahijan. — Pass. Aor. tehámat; Perf. tehaman; — Kaus. 

Aor. tehdsat; Perf. tehdsan; — üthate, das Berühren. 

! Ich führe auch die Verbalnomina in der von mir gehörten (natürlich fast immer 

objektiven) Form auf. 
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[SL . jak, jek, aufstehen: -— Imp. jaka, jaki; Aor. jekat; Pris. Sg. jekani, jekini, jék- 
tini, Pl. jeknei, jektena, jeken; Perf. jrikan, jékta, jektai, jékja ete.;! Fut. I. 
jeke a.; Fut. IL jektib h.? — Pass. Aor. jekamat; Pras. jekämane; Perf. jéka- 

man; — Kaus. jeks ‚tragen‘ Aor. jéksat; Präs. jeksane; Perf. jéksan; Fut. I. 

jéksa a.; Fut. II. jékestib h.; Kaus. Aor. jeksisat; Pras. jeksisane ; Perf. jeksisan. 

6. sak, gehen: — Aor. sakdt; Präs. sdkani; Perf. sakan; — Kaus. Aor. sáksat; 

Pris. saksane; Perf. sdksan; — Pass. Perf. sikaman; — ösak, der Gang. 

+ nasr, anser, [arab.] besiegen: — Aor. ndsrat, dnserat; Perf. ndsran, dnseran; 
— Pass. Aor. ndsramat, anséremat; Perf. ndsraman, anséreman. 

S. ket, klar, rein sein: — Aor. ketat; Prüs. kétane; Perf. kétan; — Kaus. Perf. kés- 

san; — keta-bu, rein. 

9. deb, fallen: — Imp. Sg. déba, f. débi, Pl. débàn; Aor. débat, badebi, badebin; Pris. 

debani, debtenija ete; Perf. déban, débta, debija etc.; Kond. Sg. debanjek, déb- 

tinjek, débinek, Pl. débnaék,? debtenek, débinek; Fut. I. Sg. débe a., débi 

téndia, Pl. débne nijed, débne tijedna, débne ijédna (vgl $ 186); Fut. II. 

deb h. etc.; Neg. Form. Imp. Sg. 2. bädeba, f. bidebi; 3. bidebi (bidebai), f. 
biddebi (biddebaj); Opt. badebaju ete; Kond. Sg. badébajek, biddébajek, Pl. 2. 
biddebajnek; Pras. kadban (s. $ 205); Perf. débab kaka; Fut. I. débi kádi; 

— Kaus. Aor. débsat, badebsi, büdébesti; Pris. debsani, debestenija, debsini; 

Perf. Sg. débsan, débesta, debesija, Pl. debesna, debestana, débesijan; Fut. I. 
débsi a.; Fut. II. debsejd h.; Neg. Opt. badebsaju; Präs. kadebsan. 1 

10. mw, feucht sein: — Aor. mat; Pris. miani; Perf. man; Fut. I. mice a; 

— Kaus. Aor. mi sat; Pris. mwsane; Perf. mut'san; Fut. I. muse a; — 

öm’uste, das Feuchten; mu amä-bu, befeuchtet, nass (arab. mablül). 

11. kab, (fleischlich) beschlafen: — Präs. kabani; Perf. kaban, kábta. 

12. gab, gleichen: — Aor. gabat; Pris. gábane; Perf. gaban; Fut. I. gab: a.; Fut. II. 

gabit áheru; — Kaus. Perf. gabsan; — Pass. Perf. gabaman. 

13. gab, satt sein: — Aor. gábat, bagabe; Perf. gaban; — tégab, die Sattheit; 

gaba, satt. 

14. deg, schwer sein: — A. dégat; Pris. dégane; Perf. dégan. — Kaus. Perf. dégsan; 

— ómadeg, die Schwere; dega-bu, schwer. 

15. saf, sprengen: — Aor. safát, básafe; Pris. sdfane; Perf. sdfan; — Kaus. Aor. 

sdfsat; Pris. sdfsane; Perf. sdfsam; —- Pass. Aor. sdfhamat; Pris. safhámane; 
Perf. sdfhaman; Fut. II. safhamtib h.; — ösafti, das Sprengen. 

! Hiermit bezeichne ich, dass auch die übrigen Formen sich bei mir verzeichnet 

finden, und zwar genau so, wie sie nach dem betreffenden Paradigma lauten müssen. 

2 So kürze ich die häufig wiederkehrenden Formen dndi und herriu ab. 

3 Mit dieser Form, die eig. [es] ist rein‘ bedeutet, wurde mir das arab. Adj. sai 

‚rein‘ wiedergegeben; fa ist natürlich das regelmässige Partieip, wie denn auch safi eig. 

das Nom. agentis ist. Auf dieselbe Weise wurden mir auch alle folgenden Partieipialfor- 

men angegeben. 

4 Diese Form kommt augenscheinlich vom Perfekt her (vgl. $ 234). 
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16. gas, weben: — Aor. gasdt; Präs. gasane; Perf. gdsan; — Kaus. Perf. gasisan; 
— ögas, das Weben. 

17. gas, sieden: — Aor. gdsat; Pris. gasane, gastenija, gasini, gasteni; Perf. gasan; 

— Kaus. Aor. gastsat; Pris. gasisane; Perf. gasisan. 

1S. hol (hul), bellen: — Aor. hölat, hola, holi, baholi; Prüs. hólani; Perf. hölan etc. 

od. Ilan, hulta ete.; — Kaus. Aor. hölsat; Perf. hölsan. 

19. dab, laufen: — Imp. daba, dabi, dabana; Aor. Sg. dábat, badabi, Pl. dábadeni; 
Pris. dabani, däbtenija; Perf. daban, dabta etc. 

20. rät, fragen: — Aor. ratat, rata, barate; Pris. Sg. ratani, rätenija, ratini, Pl. rätnej; 
Perf. ratan, rätta ete; Fut. I. rate a.; Fut. II. rattib h.; — törät, die Frage. 

21. was, rücken: — Aor. wasat, wasa, bawäsi; Prüs. wäsani; Perf. wasan; — Pass. 
Aor. wasamat; Pris. wäsamane; Perf. wäsaman; — Kaus. Aor. wäsisat; 

Pris. wastsane; Perf. wäsısan. 

22. reh (erh) [viell. aus dem arab. ra'], sehen: — Imp. Sg. réha, rehi, Pl. réhän; Aor. 
Sg. rehat, rcha, rehi, barchi, baréhti, Pl. réhadeni, réhàn, barehin; Prüs. Sg. re- 
hani, rehtenija, rehteni, réhini, rehtini, Pl. rehnej, réhtena, réhen; Kond. rehanjek 
ete; Perf. Sg. rehan (erhän), rehta, réh*tai, réhija, réhta, Pl. réhna, réh‘län, 
rehijan; Fut. I. érhe (irhe) a: Fut. II. réh h.; Neg. Imp. bareha (s- § 197); 

Perf. érhab kaka; — Pass. Aor. rehamat, büréhami; Pris. Sg. rehamani, reha- 

mini, Pl. réhamnej; Perf. réhaman ete.; Fut. II. rehamtib h.; Neg. Präs. karé- 

haman, karéhamta: — Kaus. Imp. Sg. réhsa! (erhesa), réhsi, Pl. rehsän; Aor. 
réhsat, bárehsi; Pris. Sg. rehsani, rehsini, Pl. rehsnej; Perf. réhsan, réh°sta, 
réh'síja; Fut. II. réhstib h.; Neg. Pris. karéhsan, karéh'sta. 

93. lam, lernen: — Aor. lamat; Pris. lamani; Perf. laman, lamta etc.; Fut. II. lam- 

tb h.; — Kaus. Aor. lamsat; Pris. lamsani; Perf. lamsan, lamésta. 

24. gig, gehen: — Imp. Se. giga, gigi, Pl. gigana; Aor. Sg. gigat, gigata, gigati, bagigi, 
Pl. gigadeni, gigatna, bägigin; Pris. gigani; Perf. gigan etc; Fut. II. gig h.; — 
Kaus. Aor. giysat; Pris. gigsane; Perf. gigsan; — Kaus. Kaus. Perf. gigsisan. 

25. nin, singen: — Imp. Sg. nina, nini, Pl. ninana; Aor. ninat; Präs. ninane; Perf. 
ninan; Fut. I. nine a.; Fut. II. nin h.; — tónin, der Gesang. 

26. dob, heiraten: — Aor. dobat, bádobe; Pris. döbane; Perf. döban; — Pass. Perf. 
dóbaman; — Kaus. Perf. dóbsan. 

27. kod, kud,? irre gehen: — Aor. ködat (kudat), koda, bákodi; Pris. kódani (kudane), 
ködtenija; Perf. ködan, kódta, kódija ete. od. Audan etc.; Fut. II. kudtib h.; 
Kond. Neg. bäködajek; — Kaus. Aor. ködsat, bakudsi; Pras. kódsami, kodé- 

stenija, kódsini; Perf. kódsan, kód'sta, od. kudsan, hküd'sta; Fut. II. ködestib h.; 

— Kaus. Pass. Perf. ködsaman. 

! Das h schwindet in der Aussprache fast gänzlich, so oft ihm ein Konsonant folgt. 

? Bei der Flexion dieses Stammes glaubte ich hin und wieder statt d ein d zu 

hören. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 36 
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28. am, schwimmen: — Imp. Sg. wma, imi, Pl. ümma; Aor. ümat, baümi, baumti; 
Pris. ümani etc; Perf. aman etc. Fut. I. imi a.; Fut. IL intib h.; Neg. 

Imp. 2. baüma, f. biümaj, 3. biumaj, f. bidümaj; Kond. büimajek, bidumajek 
etc; Opt. baumaju, baimajwa etc; Pras. kaitman, kaümta etc; Fut. I. ami 
kádi; — Kaus. Aor. ümsat, baumse; Pris. ümsani; Perf. imsan, um’sta, üm- 

sija; Fut. IL. ümstib h.; Neg. Pris. kaumsan; Perf. imsab kaka. 

29. gud, viel sein: — Aor. güdat; Pris. güdani; Perf. gudan; Fut. I. gidi a.; Fut. lI, 

güdtib h.; — Kaus. Aor. güdsat; Pris. gudsani; Perf. güdsan, yüd*sta; Fut. 
IL. gádestb h. 

30. nin, reichen, geben: — Aor. nünat; Präs. nunane; Perf. nünan; — Kaus. Imp. 

nünsa; Aor. münsat, baenünse; Pris. nünsane; Perf. nünsan; — Pass. Aor. 

nünamat; Pris. nündmane; Perf. nünaman; — tenünanej, das Reichen. 

31. fdfar, springen: — Pris. fafarane, fafartenija, fáfarini; Perf. fáfaran. fáfarta, 
Fafarja. 

32. d3ig, é3ig, eilen: — Imp. éfiga; Aor. asigat; Perf. dsigan, d3igla; — Kaus. Perf. 
asigsan. 

33. érid (arid), spielen: — Imp. érda, érdi (drdi); Aor. érdat, baerdi; Pris. érdani 
(ardanı); Perf. érdan (drdan); Fut. II. aridtib h.; — Kaus. Aor. ér(d)sat;* 

Pris. ér(d)sani; Perf. ér(d)san; — todrda, das Spiel. 

34. Söngir, hässlich sein: — Aor. 3ingirat; Pris. Singirane; Perf. Siñgiran: — Singirab 
ake, ich war hässlich. 

35. abab, verachten: — Aor. abäbat, baababe; Pris. ababane; Perf. ababan; — toa- 

bab, die Verachtung. 

36. adab, müde sein: — Aor. adabat, adabata; Perf. adaban, adabta; — Pass. (vgl. 

§ 211) adabamat; Pris. adabimane; Perf. adabaman; — Kaus. Perf. adábsan; 

— adabama-bu, miide. 

37. iwas, schmutzig sein: — Aor. iwasat; Pras. iwäsane; Perf. iwasan; Fut. II. iwas- , Bg , , > 

fib h.; — ojwas, der Schmutz. 

38. terab, teilen: — Aor. terabat, bätterib;> Perf. terában; — Pass. Aor. térbamat; 

Präs. terbämane; Perf. terbaman; — üterüb, die Teilung. 

39. hamét, traurig sein: — Aor. hametat; Präs. hametane; Perf. hamétan; — Kaus. 
o 2 3 

Perf. haméssan (s. $ 34 a); — hametib-u, traurig. X 

40. hirér, marschiren: — Aor. hirerat, hirera, bahirére; Pris. hirérane, hirértentja ete.; 
Perf. hiréran ete. 

! Hier schwindet das d fast gänzlich in der Aussprache. 

? Diese Form erweist sich durch ihr präformativisches ? als zur 2. Klasse gehörig. 

Der Stamm lautet dort térib (vowon das Pass. térbam gebildet ist) und wird, wie sich aus 

der folgenden Infinitivform terüb erkennen lässt, nach der Konj. II. 2, b abgewandelt. 
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41. mehel, pflegen: — Aor. m‘hélat, *mhéla, *mhéli, bamheli; Pras. Sg. m*hélani, mhelte- 
nija, Pl. mehélini, m*helnej, m*héltena, m*hélen; Perf. m*hélan; Fut. I. m*héle a.; 
Fut. II. m*héloj h.; — Pass. Aor. m‘hélamat; Prüs. mehelamane; Perf. mhé- 

lan; — Kaus. Aor. m*hélsat; Pris. m*hélsane; Perf. m*hélsam; — mehelemje, 
Pflege; ómhel, die Arznei. 

42. hadid [vielleicht vom arab. hadi$ cxx, vgl N:o 54], sprechen: — Imp. Sg. 

hadida, hadidi, Pl. hadidan; Aor. Sg. hadidat, bahadidi, bähadidti, Pl. hadi- 
dadeni, hadıdan, bahadidin; Pris. hadidani, hadidtenija etc.; Perf. hadidan, ha- 

didta etc.; Kond. Sg. hadidenjek, hadıdtenjek, hadidinjek, Pl. hadidnajek, hadid- 
tenek, hadidenek; Fut. I. Sg. hadid ändi, hadide téndia, hadid éndi, Pl. ha- 
didne nijed, hadıdne tijédna, hadidne ijédna (s. $ 186); Neg. Imp. bàha- 

hadida (s. $ 197); Opt. bahadidaju, bahidejwa etc.; Kond. bähadidajek, bithadi- 

dajek etc.; Präs. kahadıdan (s. $ 205); Perf. hadıdab kaka (s. $ 206); Fut. I. 

hadıd kadi. 

43. adüm, sprechen: — Aor. adumat; Pris. adümane; Perf. adiman; — Kaus, Perf. 
adiimsan; — oadimti, die Rede. 

44. lengüm, digög, senden: — Aor. lengümat; Perf. lengüman; — Pass. Perf. digó- 

gaman; — Kaus. Perf. digógisan; — ölengum, öminjal, der Bote; digóga, Bote 
(in Bezug auf Heirat). 

45. salöl, führen: — Aor. salólat; Perf. salólam; — Pass. Pris. salólamane; Perf. 
salolaman: — Kaus. Präs. salólsani. 

46. hamsük, sich schnäuzen: — Imp. hamsüka; Aor. hamsükat, bahamsüke; Perf. 
ham3ükan; — Kaus. Perf. hamsüksan. 

47. lá'am, sich mit Fett bestreichen: — Aor. ld’amat; Pras. la’dmani, Perf. Id’aman; 
— Kaus. (vgl. $ 239) Aor. ld’asat; Perf. l&’asan; — ola, das Fett. 

48. hasam, vorbeigehen: Aor. häsamat; Pris. hasámane; Perf. hasaman; — Kaus. 

Aor. hassat,! hässata, bahesse; Perf. hassan, hásstta, hássija; od. hasisan. 

49. rejjim, gewinnen: — Aor. réjjimat; Präs. rejjimane; Perf. réjjiman; — Kaus. 
Perf. réjjisan (s. $ 239). 

50. wadam [arab.], Ablution machen: — Aor. wadamat, bawadame; Pris. wadamani 

ete.; Perf. wadaman etc.; Fut. I. wadame a.; Fut. Il. wadamtib h.: — Kaus. 
(s. § 239) Aor. wadasat; Pras. wadasani, wadasini; Perf. wadäsan, wa- 

dásja; Fut. I. wadase a.; Fut. II. wadastib h.; — öwada, die Ablution (25001). 

51. temim [arab.], fertig sein: — Aor. temimat; Pris. temimani; Perf. temiman; Fut. I. 
temimi a.; Fut. II. temimtib h.; — Kaus. (s. $ 239) Aor. temmisat; Präs. tem- 
misani; Perf. temmisan; Fut. II. temmistib h. 

! Da der Stamm has lautet (vgl. $ 239), finden wir hier das Kaus. ausnahmsweise 

mit -s statt -2s nach einem Zischlaute gebildet. 
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52. ibab, reisen: — Imp. ibaba, ibábi; Aor. ibabat, baibabi; Pras. ibåbani, ibäbtenia; 
Perf. ibaban; — Kaus. Aor. ibabsat, baibabse; Pris. thabsani; Fut. II. ibabe- 
stib h.; — toibab, die Reise. 

53. baskit, fasten: — Imp. baskita; Aor. baskitat, babaskiti; Perf. baskitan, baskitta; 
Fut. I. bäskittib h.; — Kaus. (s. $ 34, a) Aor. bäskissat; Pris. Laskissani; 
Perf. baskissan; Fut. II. baskitestib h.; — tobäski, das Fasten. 

54. hadisam [arab. hadis, Gespräch], anreden: — Imp. Sg. hadisama, Pl. hadisaman; 
Aor. Sg. hadisamat, bähadısami, bahadisumti, Pl. hadisämadeni, bahadisamin; 
Pris. hadısamani, hadisamtentja etc.; Perf. hadısaman, hadisamta ete.; Kond. 

Sg. hadisamanjek, hadisämtinjek, hadisáminjék, Pl. hadisimnajek, hadiscmtenzk, 

hadisdmének: Fut. I. Sg. hadísam dndi, hadisam tendia, hadisam éndi, Pl. 
hadisämne nijed, hadisämne tijddna, hadisdmne ijddna (vgl. $ 186); Neg. 
Imp. Sg. 2. bahadisama, f. bihadisame, 3. bihadisame, f. bithadisame, Pl. 2. 

bahadisaman, 3. bihadisamén; Opt. bahadisamdáju etc.; Pris. kahadisama(n), ka- 
hadisamta ete; Fut. I. hadisame kadi; — Kaus. Aor. hadisamsat, bahadi- 

samsi; Pris. hadisämsani, hadisamestenija; Perf. hadisamsan; Fut. II. hadt- 

sam*stib h. 

55. égrimam  [s. 376], weisshaarig werden: — Perf. egrímaman; — Kaus. Perf. Vi ’ I ; 
égrimsan. 

56. hamöjseh, sich schämen: — Aor. hamöjsehat; Perf. hamöjsehan; — hamojseha-bu, 
schamhaft. 

57. mara, angreifen: — Aor. marajat; Perf. marájan; — Pass. Perf. maraman; — 
temara (vgl. § 55), der Angriff. 

58. karé, sich weigern: — Perf. Sg. karéan, karéta, karéa, Pl. karena, karetäna, 
karéàn. 

59. afré, schlecht sein: — Aor. afréat; Präs. afréane; Perf. afréan; — áfrai, schlecht. 

59". halé, irrsinnig sein: — Aor. haléat; Pris. haléane; Perf. haléan, haléta, haléa; — 
Kaus. Aor. halesat; Perf. halésan; — hälai, irrsinnig; ohäle, der Wahnsinn. 

60. aska [arab.], klagen: — Aor. aÿkijat, bäeëki; Pris. askiani; Perf. axkijan, askita; 
Fut. II. askitib h.; — Pass. [Reflex.] Aor. d$kimat, dskima, baaskimi; Pris. Sg. 
askimani, Pl. askimnéj; Perf. askiman; Fut. Il. aëkimtib h.; — Kaus. Aor. 

askisat; Pris. askisani: Fut. I. askısi a.; Fut. II. askıstib h.; — tesikja, die 

Klage. 

61. nawadri, schön sein: — Aor. nawadrijat; Perf. nawadrijan; — Kaus. Perf. nd- 
wadrisan; — ndwadri-bu, schön; Önawadire, öndawire, Schönheit. 

62. dinö, herumgehen: — Aor. dinöjat; Perf. dinöjan; Fut. I. dinöje a.; — Kaus. 
Aor. dinosat; Pris. dinösane; Perf. dinósan; Fut. Il. dinóse a.; — todindj, das 
Herumlungern. 

62°. badó [arab.], beginnen: — Aor. badójat; Präs. badójane; Perf. badójan; — Pass. 
Perf. badóman; — Kaus. Perf. badósan; — öbadöte, der Anfang. 
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63. tatu’ [arab. (gab); — Kaus. tatüs, kneten: Aor. tatusat; Perf. tatüsan. 

64. gerabö, hinken: — Aor. geraboat, bügerabóe; Pras. Sg. geraböani, gerabötenija, 
gérabüini, Pl. gerabónej, gerabötena, gerabójen; Perf. Sg. geraboan, geraböta, 
geraboija, Pl. gerabóna, gerabojan. 

65. hau, bellen: — Aor. hawat; Pris. hawani; Perf. hawan, hauta, hawia; — Kaus. 

Perf. hausan. 

66. neu (new), schimpfen: — Aor. néwat, banewe, baneute; Perf. newan; — Pass. 
Perf. néwaman; — Kaus. Perf. neusan; Nebenform: neös, zanken: — Perf. 

neósan; — Pass. [Recipr.?] Aor. neósamat; Perf. neósaman. 

67. hémnai, nachmittags abreisen: — Aor. humnajat (od. humnit); Pris. humnajane; 
Perf. humnajan. 

Zweite Klasse. 

Konjugation II, 

Erste Art: einsilbige Stämme. 

68. bes, begraben: — Aor. besat, bésa, baibes; Pris. Sg. dmbis, Pl. nebis; Perf. bes, 
teb(e)sa; — Pass. Aor. dtdbasat; Pris. dtobis, tdtöbisa; Perf. dtobüs; — obas 

(Pl. ebäs), das Begräbnis. 

69. der (dir), töten: — Imp. déra, deri, dérna; Aor. Sg. dérat, derata, baedar,! Pl. de- 
radeni, deratna, büedárna; Pris. Sg. dndir, téndira, téndiri, éndir, téndir, Pl. 

neder, tederna, édérna;? Perf. Sg. ddir, tédira, tediri, édir, tédir, Pl. nédir, te- 

dirna, edirna; Kond. Sg. dndirek, tendirek, éndirek, téndirek, Pl. nederek, té- 
dernek, edernek; Fut. I. Sg. edar andi (téndija, éndi), Pl. nedar (s. $ 186) nijed 

(tijádna, ijádna); Fut. II. madér h.; Neg. Imp. badira (s. $ 198); Opt. badiru 
(s. $ 203); Kond. Sg. baderjek,? bidderjek, bidderjek, biderjek, bidderjek, Pl. 
binderjek, biddirnek, biderinek; Pris. Sg. kadir, kiddira, kiddiri, kidir, kid- 
dir, Pl. kendir, kiddirna. kidirna; Perf. dérab (derät) kaka etc; Fut. I. 
edár kadi; — Pass. Aor. atodirat,* baetüdir; Pras. atodir, tetódira etc. 

Perf. dtodär, tétodára etc.; Kond. atódirek; Fut. I. &tüdir a.; Fut. II. ato- 

1 Nach dem Paradigma ($ 249) hätte man bäider erwarten sollen; die Form -edar 

scheint aber eher dem frequent. Stamm där (s. N:o 196) anzugehören. 

? In Bezug auf die präsentiale Nebenform dérani, d/rtenija etc. wolle man $ 300 

nachlesen. 

3 Die Form baderjék ist von einem Optativstamm bä-deri gebildet, der jedoch viel- 

leicht zum Frequ. där gehört. Man hätte badirek erwartet, wovon die oben angeführte 

Form der 2. Pers. Plur. béddirnék offenbar herzuleiten ist. 

4 Nach der Regel ($ 248, 4) sollte es atödärat heissen, welche Form jedoch auch 

der Aor. Pass. des Frequent. dar wäre. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 36* 



10. 

E -) 

18. 

79. 

80. 

SL. 

288 HERMAN ALMKVIST, 

diroid h.; Part. atodira-b; Neg. Kond. bätodirek; Pris. katodar, kittodära ete.; 
— Kaus. Imp. södira; Aor. sódirat, baesidir; Pris. asódir; Perf. asódir; 

Fut. II. sódiroid h.; — Frequent. dar, mehreren töten (s. N:o 196). 

din, wàgen, glauben: — Imp. dina, dini, dinna; Aor. dínat, báidin; Pris. Sg. an- 
din, téndina, éndin, Pl. nédin, tedinna, edinna; Perf. Sg. ddin, Pl. nédin; Fut. I. 
idin a.; Fut. II. dàn h.; — ódün (Pl. édän), die Meinung. 

. dif, überfahren: — Aor. difat, baidif; Präs. Sg. dndif, Pl. nedif; Perf. ddif. 

2. dah (dah?), fett sein: — Aor. dahdt, dahdta, baidah; Pris. dndih (s. $ 172); 

Perf. ddah; — Kaus. Aor. sodhat; Pris. aiódih; Perf. aiódah; — ömadah, die 
Fettigkeit. 

. dif, färben: — Pris. Sg. dndif, téndifa, éndif, Pl. nédif, tedifna; Perf. Sg. adıf, 
Pl. nédif etc; — Part. Pass. atodfa-b, gefärbt. 

. dim, móbliren: — Aor. dimat; Pris. dndim; Perf. ddim. 

. fif, ausgiessen: — Aor. fifát, baifif: Pris. Sg. dnfif, ténfifa, Pl. méfif, tefifna; 
Perf. dfif etc.; — ofaf (Pl. efaf), das Ausgiessen. 

. gid, herumwerfen: — Aor. gidát, bäigid; Pris. Sg. dngid, Pl. négid; Perf. dgid; — 
Pass. Aor. atögadat, atögadata, baetugid: Pris. dtogid; Perf. dtogad, tétoga- 
da; — Kaus. Aor. sögidat, baisugid; Pras. Sg. asogid, Pl. nesógid; Perf. asó- 
gid; — ógüd, das Werfen. 

. gif (gef), anstossen: — Aor. géfat; Pris. Sg. digif, Pl. négif; Perf. dgif; — Kaus. 
Aor. sógfat, báisügif; Pras. Sg. dsdgif, Pl. nésogif; Perf. asógif; — tömagef, 
tógafe, das Anstossen. 

ja, rosten: — Aor. jdat, já'a, je;' Pris. Sg..djjv, téjji a, téjjve, éjje, téjje, Pl. 
néja, tejana, &jana; Perf. Sg. dja’, téja'a, éja, Pl. neja’, tej na. 
> > > >, = d Y Au > tes Ba = P 

gra, knuffen: — or guat, gudta, baigta; Pris. Sg. dng"e [für dig’), ten- 
. 24 ^ > , 2 ^ > + , "4 

gtia, Pl. neg“a’; Perf. Sg. dg"a', tég"a a, tég"ae, ég"a, Pl. még"a; — oga, 

der Knuff. 

his, geizig sein: — Kaus. Aor. sók(i)iat; Pris. dsokis; Perf. asóki; — tökasi, 
der Geiz. 

k"aà, fortschaffen, sich bewegen: — Aor. kvdsat, kvasa, büidk"a3; Pras. dnk"3; 
Perf. dkui; — tók"ase, die Fortbewegung. 

m D. m . * . . .r “nr. 

1 Für jaz; übrigens erinnere ich daran, dass solche Formen wie jáa, jai allemal 

imperativisch sind; die wahren Aoristformen haben immer die Endungen -ata, -ati, wie 

ja ata, ja ati. 

? So finden sich bei mir die Formen geschrieben; diese Aufzeichnung giebt jedoch 
PS : UR > > 2 

wahrscheinlich nur eine nachlässigere Aussprache von g'"é at, g"á ata wieder. 

3 Das d ist hier wohl nur ein Hörfehler. 

^ Hier ist der Stammvokal ausgestossen, und in solchem Falle muss A" vor einem 

Konsonanten zu ku werden. 
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82. men, rasiren: — Imp. mena, méni; Aor. menat; Pris. Sg. dmmin, Pl. nemin; Perf. 
Sg. dmen, Pl. némen; — Pass. Aor. atomanat; Pris. dtomin; Perf. atöman; — 

Kaus. Aor. somnat; Prüs. dsömin; Perf. asomin; — oman, das Rasiren; toma- 
man, das Rasirmesser. 

83. rib, sich weigern: — Imp. riba, ribi, ribna; Aor. Sg. ribat, báiib, Pl. ribadéni, 
bairibna; Pris. drrib (s. $ 172); Perf. Sg. drib, tériba, teribi, Pl. nérib, teribna, 

eríbna; Kond. drribek; Fut. I. trib a.; Fut. II. rab h.; Neg. Pris. kárib (s. $ 
205); — Pass. Aor. dtorabat, büetürib; Pris. atörıb; Perf. dtorab; — Kaus, 
(s. § 226); —órab (Pl. érüb), die Weigerung; réba, abgeneigt. 

84. sim (sem), nennen: — Imp. sima; Aor. simdt, baisem; Pris. Sg. dnsim, Pl. nesim; 

Perf. Sg. dsim, tesima, Pl. nésim; Fut. IL. sam h.; — Pass. Aor. atosamat; 

Pris. dtosim: Perf. dtosäm; — Kaus. Aor. sosimat; Pris. dsösim; Perf. asó- 

sim; — ösem (Pl. ésima), der Name. 

$5. ta’, schlagen: — Imp. tta, tdi, ta'na; Aor. Sg. ta’t,! baita,, Pl. td'demi, bái- 
tan(a); Pris. Sg. anti’, tentia, enti, Pl. neta’, tetän, étän; Perf. Sg. ata’, 
tetd,? tetá'i, etd, tetd’, Pl. neta’, tetá'na, etá'na; Kond. Sg. dntiek, tentiek, Pl. 
ned ek, ted’anck, él'anek; Fut. I. ita a.; Fut. II. ta’ h.; Neg. Imp. bätta (8. 
§ 198) Opt. battu, batiwa ete.; Kond. Sg. batiek, bittiek, Pl. bittinek, bitinek; 
Pras. Sg. kata, ketta’,> kéttai, kita’, kitta’, Pl. kinta’, kittana, kitana; Perf. td'ab 
(ta at) kaka etc.; — Pass. Aor. Sg. atóta'at, atota’a, baetuta’, Pl. atôta déni, dtötana, 
bactütana; Pris. Sg. atótv , tetötia, Pl. netoti’, tétotina; Perf. atöta’ etc.; Fut. I. etüta’ 
a.; Neg. Imp. 2. batotia, f. bitöti,? 3. bitoti, f. bittóti; Opt. Sg. bátottu, batötiwa, 
Pl. batötıba,5 batotibana; Kond. batótiek, bittótiek etc.; Pris. katota’, kittota’” etc.; 
Perf. atótüb kaka; — Kaus. Imp. sota’a,® söta’i; Aor. söd’at,? baesüta'; Prüs. 
asót? ete.; Perf. asöta’; Fut. I. esüta’ a.; Fut. II. sód'oid h.; Neg. Imp. 2. ba- 
sótt'a, f. bisoti, 3. bisóti, f. bissoti; Opt. Sg. basoti’u, Pl. básotta; Pris. kasota’, 
kissóta a; — Frequ. tab (s. N:o 197). 

86. tib(tub), füllen: — Imp. tiba, tíbi, tibna; Aor. tibat, baitub; Pris, Sg. dntib, tentiba, 
Pl. nétib, étibna; Perf. Sg. dtib, Pl. nétib, etibna; Kond. dntibek; Fut. I. tub a.; 
Fut. II. tab h.; Neg. Imp. Sg. 2. batiba, f. bitibi, 3. bitib, f. bittib, Pl. 2. ba- 

tibna, 3. bitibna; Opt. batibu ete.; Kond. báfibek; Pris. Sg. katib, kittiba, kitib, 
Pl. kintib; Perf. tibab kaka; — Pass. Aor. atötabat, baitutib; Pris. atótib; 

! Für fd'at, vgl. die Note 2 auf S. 288. 

2 Hier ist, wie dies oft geschieht, das auslautende -a abgeworfen. 

3 Der Stammvokal ist ausgestossen, und das ¢ wahrscheinlich wegen des nachfolgen- 

den Hauchlautes zu d abgeschwächt. 

4 Zusammengezogen aus bitötvi, wodurch die Form mit der der 3. Pers. Mask. 

gleichlautend wird. 

5 Hier ist der Laryngal ', der noch im Sing. gehört wird, ganz ausgefallen, zufolge 

dessen die Objektivendung 5 an den jetzt vokalisch auslautenden Stamm treten kann. 

8 In Berber 3ófa'a, infolge der Zurückwirkung des präkakuminalen f. 
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Perf. atotab; Fut. itütib a. (ttab! a.); Neg. Imp. 2. batotiba, f. bitötibi, 3. bito- 
tib, f. bittotib; Opt. batötibu; Pras. kátotab, kittötaba etc; Perf. atótbab kaka; 

— Kaus. Imp. sötiba, sötibi; Aor. sothat, sötbata, baisütib; Pras. asótib; Perf. 
asótib; — atab, voll. 

87. wik (wuk), schneiden: — Imp. wika, wiki, wikna; Aor. wikdt, barwuk; Pras. Sg. 

dwwik,? tewwika, Pl. néwuk, tewukna; Perf. Sg. dwik, téwika, Pl. newik; Fut. Il. 

wük h.; Neg. Kond. bawikek; Pras. kawik, kitwika, kiwik; — Pass. Aor. atö- 
wakat (od. atóukat), bactuwik; Pris. dtowik; Perf. dtowak; Fut. II. atóukoid h.; 
Neg. Imp. bátowika etc; Perf. atóukab kaha; — Kaus. Imp. söwika; Aor. 

sóukat, baesiwik, batesiwik; Pris. asöwik; Perf. asówik; Fut. IL sóukoid h. 

88. lu(w), brennen: — Imp. léwa; Aor. liwat, bailu(w); Pris. Sg. dlliw (dlliu), tel- 
liwa, Pl. nélu(w), telüna (telimwna), elina (elwna); Perf. Sg. dlu, téluwa, élu, 
Pl. nelu, telüna; Fut. I. iluw a.; Put. IL. líw(a) h.; — Pass. Aor. atolawat; 
Pris. Sg. étliw (etliu), tétliwa, Pl. nétliw, tétliwna;* Perf. Sg. atólàu, 
tetölawa, Pl. netólaw; — Kaus. Imp. sólwea; Aor. sólwat, bäesülu(w); Pras, 

asóliw; Perf. asóluw, tesólwa; — ólàu (Pl. éläu), das Brennen; atólwa-b, gebrannt. 

Zweite Art: zweisilbige Stámme. 

a) mit vokalischem Auslaut. 

89. ’adi stechen, pflanzen, bauen: — Aor. "dit, 'ádia, bái'üd; Pras. Sg. a' ndi, 'ndija, 
’ändi, Pl. ne’ed, teédna, e’edna; Perf. Sg. dade, te’adia, Pl. neade; — Pass. 
Aor. atadajat (dtadit),* dtadaja, baétedi; Pris. dtadi, tétadíja; Perf. dtadäj, teta- 

dája; — Kaus. Aor. s’addt, s’dda, báes'ed; Prüs. ds’adi, tes’adia; Perf. ds'ad, 
tés'ada; — öm’adei, das Bauen; éf'adiá-bu, gebaut; oadüj, das Stechen. 

! Diese Form gehört dem Stamm fab an, der mir als gleichbedeutend mit dem 

Passiv atótüb angegeben wurde und vou welchem sich folgende Tempusformen bei mir ver- 

zeichnet finden: Pris. Sg. éfb, tetiba, étib, Pl. netib etc.; Perf. Sg. dtab, tétaba, Pl. nétab; Kond. 

etibek, tetibek; Neg. Prüs. katab, kettaba, kitab ete. Der Aorist lautet also unzweifelhaft £d- 

bat, tábata, baitab etc. Vielleicht liegt hier ein intransitiver Stamm fab vor, der sich 

zu dem transitiven fib ganz so verhält, wie der intransitive Stamm negal zu dem transitiven 

negil (vgl. $ 213, Schluss). Wir hätten dann anzunehmen, dass der Stamm fab ‚voll sein‘ 

nach der 3. Konj. abzuwandeln und demnach im Präsens éttib, tettiba ete. zu schreiben wäre. 

? Vgl. die Note auf Seite 130. 

3 Bezüglich dieser Formen vgl. die Note !. 

^ Hier, wie in einigen anderen ähnlichen Fällen, wurde mir bei den als gleichbe- 

deutend angeführten Formen der Unterschied angegeben, dass die eine (hier das regelmäs- 

sige atödäjat) »beim Fragen» (vulgärarab. bisöra) gebraucht werde, die andere aber nicht. 

Die somit bezeichnete Eigentümlichkeit kam mir jedoch zu schwankend, vereinzelt und 

unsicher vor, als dass sie mich von dem Vorhandensein besonderer fragenden Formen des 

bedawischen Verbs hätte überzeugen können. Manchmal hiess es von beiden in Rede ste- 

henden Formen, dass sie bisöra gebraucht würden. 
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dégi, wiedergeben: -— Imp. dégia, dégi; Aor. degit, baedág; Pris. Sg. adange, 
dängia, ddngi, Pl. nedég, tedégna; Perf. ddge, tédgia; — Pass. Aor. atödgajat, 
atodgaja, dlodga, baitudga(i); Pris. atódge, tetódgia; Perf. dtodgaj, tetödgaja; 
— ódguj, die Wiedergabe. 

dég"i, vechnen: — Priis. Sg. ddany"i, dang*ia, Pl. nedég", tedég"na, edeg“na; Perf. 
adg*e, tédg"ia; — teddg"ei, die Rechnung. 

. demi, stinken: —- Aor. demit, demita; Pris. adammt, dämmia; Perf. admi, tédinia; 
— Kaus. Aor. Sédamat; Pris. dsdami; Perf. didam; — tüdémiaj, das Stinken; 

demjá-bu, stinkend. 

. firi (féri, féru!), gebären: — Imp. firia, firi, firina; Aor. firit, ferita, baefar; 
Pris. Sg. afárri, fárria, fárri, fárri, Pl. nefer, teferna; Perf. dfiri, téfirija; 

Kond. afárriek; Fut. II. firüi h: Neg. Kond. bafárrie£k; — Pass. Aor. firájat 

($ 213), baetfir, batetfir: Pras. dtfari, tétfarija; Perf. átfaraj, tetfaraja; Fut. I. 

etfir a.; Fut. II. metfereid h.; — Kaus. Aor. séfarat, séfara, baesfir; Pris. 

dsfari (assarı?); Perf. dsfar (dssar*); Fut. II. séfaroid h.; — öferüi, toméfrei, 
die Geburt; — (vgl. N:o 147). 

keli, geil sein: — Aor. kelit, kelita, backal; Pris. Sg. akalli, kállia, Pl. nekel; 
Perf. akli, téklija; — Kaus. Aor. sékalat; Pris. dskali; Perf. dskal; — tökel- 
jai, die Geilheit; kelja-bu, geil. 

keri (kiri) [arab.], mieten: — Aor. kerit, baekar; Pras. Sg. akárri, karria, Pl. ne- 
ker; Perf. akire, tekiria. 

keti, setzen, stellen: — Imp. ketia, keti, ketina; Aor. ketit, baekat; Pris. Sg. akan- 
ti, kdntia, kánti, Pl. neket, teketna, eketna; Perf. akti, tektia; Kond. Sg. akd- 
tiek (vgl. $ 329), tekatiek, Pl. nekatiek, tekatinek, ekátinek; Neg. Pris. kakti, 

kitketija; — Pass. Aor. ketajat (S 213), ketaja, baetkit; Pras. dtkati, tetkatia; 
Perf. dtkataj; Kond. dtkatiék; Fut. II. mektit? h.; Neg. Pris. katkataj, kitketäja; 
Kond. baketajék, bitketajek; Perf. ketajab kaka; — Kaus. Aor. sékatat, baeskit; 
Präs. dskati; Perf. dskat; Fut. II. sekatoid h.; Kond. askdtiek, neg. bäskatiek. 

kasi, einlösen: — Aor. k“asit; Prüs. Sg. ak“ansi, Pl. nek"és; Perf. aktsi, ték"sia; 
— Pass. Aor. Á"asájat ($ 213), báetkus; Pras. dtk"asi; Perf. aktset — 

Kaus. Aor. sék"asat; Pris. dsk"asi; Perf. dsk"as; — ökus, das Einlósen. 

nék"i, schwanger sein: — Aor. Sg. nektit, nek“iti [£.], bätenak“ [f.], Pl. nék"idéni, 
nek"itna, báenák"na; Pras. Sg. andnk"e [für andnk'i], ndnk"i [f.], ndnk"i [Fk], 
Pl. nenek“; Perf. Sg. dnk"e, ténk"i [f. für ténk"i-i], Pl. nénke; — ónak"e, die 
Schwangerschaft; nak“a-tu, schwanger. 

! Von dieser Nebenform auf -u, bezüglich welcher man die Paradigmen in $$ 317, 319 

vergleichen möge, habe ich nur folgende Perfektformen verzeichnet: dferu, téfrui [f.], téferu [f. ]. 

? Hier liegt die seltene Erscheinung der Assimilation mit einem vorangehenden 

Konsonanten vor. 

3 Dies ist jedoch wahrscheinlich eine aktivische Infinitivform. 

^ Abgekürzt aus dk“sai (vgl. $ 28). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser, III. 37 
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99. réL"'i, fürchten: — Aor. rek"it; Pris. Se. arankte, rank“ia, Pl. nerék"; Perf. Sg. , , o 

drkve, térk"ia, Pl. 2. terk“ina; — vrak"á-bu, furchtsam. 

100. ségi, sich entfernen: — Imp. segíja; Aor. segit, baesag; Pris. Sg. asdñgi, sdn- 

101. 

102. 

103. 

10%. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

gia, sángi, PL neség, eségna; Perf. äsgi; Fut. I. eság a; Fut. ll. misyaj h.; — 

Kaus. Aor. sisayat, sisaga, bäesiseg; Pris. asisagi, tesisagia; Perf. asisag. 

Sd, alt sein: — Aor. seit, bacsa’; Pris. Sg. dXan'i, Sdn'ia, Sdn'i, Pl. nes’&; Perf. 

ax; — (vgl N:o 187). 

séfi, trinken: — Imp. séfia, séfi; Aor. Sefit, bacsaf; Pris. Sg. asanfı, Sanfıa, 

Pl. neiéf, teséfna; Perf. difi; Fut. II. 3aféb h.; — Kaus. Aor. Si3afat, baesisif; 

Pris. asisafi; Perf. asisaf. 

tök“i, kochen: — Imp. fók"ia, tók"i; Pras. Sg. atdnk" tánk"ia, Pl. neték", te- 

ték"na, ctél"na; Perf. átk"i. 

b) mit konsonantischem Auslaut. 

. berir, ausbreiten: — Imp. bérira; Aor. bírrat, batbrir; Pris. Sg. dbarrir, barrıra, 

Pl. nebarir; Perf. abrir, tebrira. 

5. débil, zusammenwickeln: — Aor. déblat; Pras. ddanbil; Perf. ddbil; — Kaus. 

Aor. sedabilat; Pris. asdabil; Perf. asdabil. 

. delib, kaufen, verkaufen: — Aor. délbat, déliba, baidlib; Pris. Sg. ddallib, dal- 

liba, Pl. nédalib, tedalibna; Perf. adlib, tedliba; Fut. Il. delub h.; Neg. Perf. 

deläbab kaka; — Pass. Aor. dddalbat, iddalaba, baéddelib; Pris. Sg. dddalib, 

teddaliba, Pl. neddalib; Perf. ddlab (§ 213), tédlaba; Neg. Perf. ddalbab kaka; 
— ödalab, der Kauf; delab, verkauft; — (vgl. N:o 215). 

fénik, beissen: — Aor. fínkat, baifnik; Pris. Sg. dfannik, Pl. néfanik; Perf. 

dfnik. 

fetir [arab.], frühstücken: — Aor. fitrat, fétira, baiftir; Pris. Sg. dfantir, Pl. 
néfatir; Perf. dftir; — ófatur (Pl. eftir), das Frühstück. 

fétit, sich kimmen: — Aor. fittat, fetita, baiftit; Prüs. Sg. dfantit, fántita, PI. iS 

néfatit; Perf. aftit; — óftut, das Kämmen. 
férik, graben: — Aor. firkat, férika, baifrik; Pris. Sg. dfarrik, fárrika, Pl. né- 

farik; Perf. dfrik; — Pass. Aor. atferakat, bäitferik; Pras. dtfarik, tétfarika; 
Perf. dfrak (§ 213); — ófrük, das Graben; atferka-bu, gegraben. 

génif, niederknien lassen: — Imp. génifa; Aor. génfat, baigenif; Prüs. dyannif; 
— Kaus. Aor. séganfat, segänifa, büésgenif; Pras. dsganif; Perf. dsganif; Fut. 

II. séganfoid h.; — (vgl. das Paradigma génaf in $ 278). 

gérib [arab.], besiegen: — Aor. girbat, gériba, baigrib; Pris. Sg. dgarrib, gárriba, 
Pl. négarib; Perf. dgrib; — Pass. Pris. adgarib; Perf. dgrab ($ 213); — ögrub, 

tomegréb, der Sieg. 

kiteb [arab.], schreiben: — Imp. kiteba, kitébna; Aor. kítbat, baiktib; Pras. Sg. 

dkantib, kántiba, Pl. mékatib, tekatíbna; Perf. dktib; Fut. II. ektub h.; Neg. 

Opt. bakdtibek. 
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kesis, zusammenrollen: — Aor. kissat, késisa, baiksis; Pris. Sg. dkansis, Pl. né- 

kasis; Perf. dksis; — Pass. Aor. kesasat ($ 213), kesasa, ba¢thesis; Pris. 

atkasıs; Perf. aksas; — Kaus. Aor. sekdssat, sckdsisa, baéskesis; Pris. dskasis; 

Perf. dskasis; — öksäs, das Zusammenrollen; kasäs-u, zusammengerollt. 

lekik, verlieren: — Aor. likkat, lékika, [balılkik; Pris. Sg. dlankik, Pl. nélakik; 
Perf. alkik; — ölkük, die Verlust. 

. limed (lémid) [arab.], lernen: — Imp. limeda; Aor. límdat, bärlmed; Pris. Sg. 
dlammid, limmida, limmidi, Pl. nélamid; Perf. dlmid, télmida; Fut. II. lemüd h.; 

Neg. Pris. kalmid, kitlémida; — Kaus. Aor. selämdat, selámida; Pris. dsla- 

mid; Perf. dslamid; Fut. I. éslemid a.; Fut. II. selamdoid h. 

. médid, rasiren: — Imp. médida; Aor. méddat, baimdid; Pris. Sg. émandid, Pl. 

némadid; Perf. dmdid; — medda-bu, rasirt. 

. néfik, furzen: — Aor. nifkat, néfika, büinfik; Pris. dnanfik; Perf. dnfik; — tón- 
fuk, der Furz. 

. néfir, süss sein: — Aor. nifrat, néfira, bainfir; Pris. dnanfir; Perf. anfır; — 

Kaus. Pris. dsnafir; Perf. dsnafír; — ndfır-u, süss. 

. négil, öffnen: — Aor. niglat, négila, baingil; Pris. Sg. dnangil, ndngila, Pl. néna- 
gil; Perf. dügil; — Pass. Aor. négalat ($ 213), mégala, baétnegil; Pris. dt- 

nagil; Perf. digal; — negal-u, offen. 

réfit, zerschneiden: — Aor. riftat, réfita, batrfit; Pris. dranfit; Perf. arfit. 

régig, ausstrecken: — Imp. régiga; Aor. riggat, bairgig; Pris. drangig; Perf. 

drgig; — Pass. Aor. atregagat, baétregiy; Pris. dtragig; Perf. etragágan;! 

— Kaus. Aor. serdggat; Pris. dsragig; Perf. dsragig; — órgüg, das Aus- 

strecken. 

sekit, würgen: — Aor. siktat, sékita, baishit; Pris. dsañkit; Perf. dskit; — óskat, 
das Würgen. 

. Sébib, Síbeb, sehen: — Imp. sébeba, Sbebi, Sibébna; Aor. Sg. Sibbat, büisbub, ba- 
[2] 

tisbub, Pl. sibbadeni, baisbubna; Pras. dsambib (s. $ 175); Perf. asbib, tésbiba 
etc; Kond. Sg. asdmbibék, Sdmbibek, Pl. nesabbek, esabibnek; Fut. I. Sg. tà- 

bub a., Pl. nisbub nijed ($ 186), isbub ijédna; Fut. II. Sg. $ebüb h., Pl. sebub 
néheru; Neg. Imp. bäsabiba (s. $ 198); Opt. basabibu (s. § 203); Kond. Sg. 

basabibek, Pl. 2. bissabibnek; Pris. kasbib (s.$ 205); Perf. sbbab kaka; — Pass. 

(s. $ 219; — Kaus. Aor. Sisabbat, Xidbiba, bäesisebib; Pris. asisabib; Perf. 
asisabib; Neg. Perf. sisabbab kaka. 

. Sédid, abschälen: — Aor. siddat, Sédida, baesdid; Pris. Sg. dsandid, Pl. nesdid, 

tesdidna, e3didna; Perf. asdid; — osidde, die Abschälung. 

Pris. Sg. asallik, Pl. nesalik; Perf. aslik; — Kaus. 

Präs. ast8alik; Perf. asisalik. 

sémit, schmieren: — Aor. sémtat, Sémita, baismit; Prüs. Sg. dsammit, Fämmita, 

Pl. nesamit; Perf. dimit; — Pass. Pris. dstamit; Perf. dsmat (S 213), tesmata; 
— 6mäüt, das Schmieren. 

! In betreff dieser afformativischen Bildung wolle man $ 300 nachlesen. 
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128. térir, spinnen: — Aor, térrat, térira, bäiterir; Pris. Sg. dtarrir, Pl. nétarir; 
Perf. dterir; —- ötarar, das Spinnen. 

129. télig, aufheben: — Aor. télgat, téliga, baitlig; Pras. Sg. dtallig, tetalliga (s. § 
258), Pl. nétalig; Perf. dtlig; — Pass. Aor. amtalagat, amtalaga, baémtelig; 

Präs. dmtalig; Perf. amtalag; — Kaus. Aor. setdlgat, setaliga, baéstelig; Prüs. 

dstalig; Perf. dstalig. 

130. "íbik, festhalten: — Imp. "ébika; Aor. ”abkat, baéebik; Pris. Sg. dmbik [für 
d'ambik], dmbika, PL neabik, teabikna; Perf. @abik, teabika 

131. 'áfid, niesen: — Aor. dfdat, báef'id; Pris. Sg. d'anfid, dnfida, Pl. né afid; Perf. 

d'afid. 

132. 'ákir, stark sein: — Aor. “dkrat; Pris. Sg. d'ankir, Pl. néakir; Perf. @akir; 
— Kaus. Aor. sékrat; Pris. dsakir; Perf. dsakir; — ddkerir, die Stärke; 

akra, stark. 

133. ’dsis, begegnen: — Imp. "d3i3a, 'dsisi, 'asisna; Aor. Sg. el, bae’sis, Pl. ’assa- 
déni, baesisna; Pras. Sg. d’ansıs, dnsisa, ” ansisi, "ánsià > niis, Pl. ndasıs, té a- 

nee Perf." Sg. @asis, tedsisa, jé ass, Pl. né asis, P, ‘asisna; Kond. Sg. ’an- 
Sisck, "ansisek, Pl. ndassek, dasisnek; Fut. I. ar a.; Fut. II. agus h.; Neg. 

Imp. 2. baasısa, f. Wasisi, 3. basis, f. bid’asis; Opt. baasısu, ba asiswa etc; 
Y 

; 
Kond. bäasisek; Prüs. kä asis, kid’asisa; Perf. ”as 

Aor. dmasasat, dmasasa, baémesis; Pris. dmas 

amdssoid h.; — Kaus. Aor. sí33at, sasisa, baéses 

asasis; Fut. sdssojd h. 

134. fätik, abeewóhnen: — Aor. fåtkat, baiftik; Pris. dfantik (s. $ 175); Perf. dftik. 

135. hakik, frisiren: — Aor. hákkat, hákika, baehkik; Pris. dhankik, hánkika; Perf. 
ahakik, tehakika. 

136. halig, biegen: — Aor. halgat; Pris. dhallig; Perf. dhalig; — Pass. Aor. hald- 
gat (§ 213); Pris. dthalig; Perf. dhalag; — halág, krumm. 

sab kaka; — Pass. [Reflex?] 

is; Perf. dmasas etc.; Fut. II. 

is; Pras. dsasis, tesasısa; Perf. 

137. hámir, arm sein: — Aor. hamrat, hämira, bahemir; Pris. dhammir; Perf. dha- 
mir; Fut. I. hémir a.; Fut. II. hemür h. 

138. harid (hérid), schlachten: — Aor. hérdat, hérda, baéherid; Pris. Sg. dharrid, 
hárrida, Pl. néharid, teharidna; Perf. Sg. ahdrid, tehärida, Pl. nchárid. 

139. hdwid, des Abends sein (machen): — Aor. hdudat; Pris. dhawwid; Perf. dhawid; 

— hawäd, Abend. 

140. k"ábil, beschleiern: — Imp. A"ébila; Aor. kublat, baik«bil; Pris. Sg. ak“anbil, 

k“anbila, Pl. nék"abil; Perf. dk"bil, ték"bila; — Pass. [Reflex?] Imp. A"ábala;z 

Aor. k"ábalat (§ 213), baétk"abil; Pras. dtk“abil; Perf. dk“bal, ték"bala; — ók"- 

bal, die Beschleierung; tök“abele, der Schleier. 

141. malit, rupfen: — Imp. mdlita; Aor. miiltat, bäimlet; Pris. Sg. dmallit, mállita, 
mállit, Pl. némalit; Perf. dmlit; — ömlät (Plur. émlit), das Rupfen. 
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142. "gar. zurückkehren: — Aor. "ígarat: Pris. Sg. «'angir, Pl. né agir; Perf. d'agar: 
— Gagür, tömager, die Rückkehr. 

143. bs, wenden: — Imp. bedsa, bedsi; Pris. dban'is (s. $ 175); Perf. Sg. db’as, 

Pl. néb'us; — Pass. Aor. etba'ásat; Pris. dtba'is; Perf. dtba'üs; — Redupl. 

Pass. (s. $ 214) Aor. étbab'ásat, etbab’asa, bàétbeb'is; Pras. atbab’is; Perf. dt- 

bab’äs; — Reflex. Aor. «dmebasat, dmebasa, baem...; Prüs. amébis, temé- 

bisa; Perf. amébas. 

144. bédal [arab.], umtauschen: — Aor. bedalat, baibdil; Prüs. Sg. dbandil, Pl. néba- 
dil; Perf. abdal. 

145. dérar, zu Abend essen: — Aor. dérarat, büidrir; Pris. Sg. ddarrir, tédarriva, 
Pl. nédarir; Perf. dderar, tederára; — óderür (Pl. ederär), das Abendessen. 

146. fétah [arab.], öffnen: — Imp. fétaha; Aor. fíthat, batftah; Pris. Sg. afantıh, 
fantiha, Pl. néfatah; Perf. dftah; — óftuh, das Öffnen ; fétali-u, offen; — (vgl. 

IN-o LO): 

147. fíra', föra, (her-, hin-) austragen: — Imp. fird'a, fir@i; Aor. firat, batfra'; 

Pris. Sg. afdri?, fárrva, farivi, fárrv, Pl. néfara', tefara'na, efar& na; Perf. 
Sg. dfira (dfra^), téfird'a, Fra, Pl. néf(i)ra'; Kond. afárriek; Fut. I. fra a; 

Fut. II. firi? h.; — Kaus. Aor. sófar'at, séfard'a, baésfira; Pris. dsfarv; Perf. 

dsfara; — (vgl. fira’, ausgehen, N:o 182 und firi, gebären, N:o 93). 

148. gíhar, stehlen: — Imp. géhara; Aor. giharat, büig"har; Pris. dg*anhir (s. § 

175); Perf. dg"har, tég"hara; — Redupl. Pass. ($ 214) Aor. ddg"ag"hárat; 

Pris. ídg"ag"hir; Perf. ddg"ag"har; — oguhara, der Dieb. 

149. grisa’, (die Lanze) werfen: — Imp. g“is’a;! Aor. g“is’at, g"íS'ata, baig"3a ; Pris, 
Sg. dg"anst, g"ínSva, Pl. neg“asa’; Perf. ak"sa’, ték"5a'a. 

150. häy“an, jucken, kratzen: — Aor. hdg"anat, hág"ana, bächugun; Pris. Sg. 
dhang"in, hang“ina, Pl. néhagun, tehagünna, ehagünna; Perf. Sg. dha- 

g“an, tehag"ána, Pl. néhag"an; — Pass. Aor. athag"&nat; Pris. dthag“in; Perf. 
athag"an. 

151. hák"ar (hak“ir), binden: — Imp. hék"ara; Aor. hák"irat, hák"ira, bachak(w)ur 
[für bachak“ir?]; Pris. dhank"ir, — Pass. Perf. dthak"ar, émhak"ar (s. $ 213); 

— hak"ár, gebunden; whakir (Pl. ehdkura), das Band. 

152. jáda' feucht sein: — Aor. jéd'at, baida’; Pris. Sg. ajand?, jándva, Pl. néjada; 

Perf. djdw; — Kaus. 3éjadat, sejddata (vgl. $ 33, Schluss); Pris. «dsjad?’; 
Perf. dsjada’; — jada’-u, feucht. 

153. kéhan, lieben: — Aor. kéhanat, kéhana, bärkhan, Pris. Sg. dkanhin, knhina, 
Pl. nékhan, tekhänna; Perf. khan; Fut. Il. kéhanob h; — Red upl Pass. 

($ 214) Aor. etkakhanat; Pris. dtkakhin; Perf. dtkakhan; Fut. II. étkakhen (ét- 

kakhin2) a.; — ókhano, die Liebe. 

! Das schliessende a ist die Endung der 2. Pers. Sing. Mask.; der letzte Stammvo- 

kal ist elidirt. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 37* 
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154. krata’, verschlingen: — Pras. Sg. ak“änte, k"ántia, Pl. nék"ata', tek"atána; Perf. 
äkta, ték"ta'a. 

5. lehás [arab.], lecken: — Imp. léhasa; Aor. léhasat; Pris. dlanhis (s. $ 175); 
Perf. alhas; — Kaus. Aor. sélhasat, sélhasa, baiselhis; Präs. dselhis; Perf. 

aselhas. 

156. masa, sägen: — Imp. mds’a (vgl. die Note auf Seite 295); Aor. mas’at, baimsa’s 
Präs. Sg. dmans?’, mánsi'a, Pl. némasa’; Perf. dmésa’; — ömsa’, die Säge. 

157. mélah, führen: — Imp. mélaha; Pris. Sg. dmallih, malliha, Pl. némalah; Perf. 

amlah. 

158. mekar, raten: — Aor. mékarat; Präs. dmankir;! Perf. dmkar; — omkir, der Rat. 

159. neba’, heiss sein: — Aor. néb'at, néb'a, bamba; Pris. Sg. dnanbe', nánbv'a, Pl. 
nénaba . 

160. néhas, rein sein: — Aor. néhasat, nehasdta, bainhas; Pris. Sg. dnanhis, Pl. nén- 

has; Perf. dnhas; — Kaus. Präs. dsenhis; Perf. dsenhas; [Nebenformen: Imp. 

senhösa; Perf. dsenhds]; — Kaus. Kaus. Aor. sisenhasat; Pris. asısenhis; 

Perf. asisenhas; — nehdsu, rein; enhase, tonhasas, die Reinheit. 

161. neháu (nehdw), mager sein: — Aor. néhawat; Pris. dnanhwuw; Perf. dnhau; — 

Kaus. Präs. dsenhiw; Perf. dsenhau; — néhawa-bu, mager. 

162. sehal, schleifen: — Aor. s‘hdlat, shila, baishal; Pris. dsanhil, tésanhila (s. § 

258); Perf. dshal; — Kaus. Perf. asishal. 

163. sag, aufhängen: — Imp. Saga; Aor. 3é'agat, bais’ag; Pras. Sg. dsan ig, Sän- 
"ga, Pl. nes’ag; Perf. di'ag; — Pass. Aor. eif'ágat, baistag; Pris. adstig, 
testiga; Perf. dstag; — Kaus. Aor. Sisagat, Saga, bäesisig; Pris. asisig; 
Perf. asısag. 

164. téla’, durchbohren: — Aor. tél'at, tél'ata, baitla; Pris. Sg. atálli, tallva, Pl. 
nélala; Perf. dtla’, tétla a; — Pass. Pris. dttalv; Perf. dttala’; [Nebenformen: 

Aor. láíl'amat; Präs. tal’dmane; Perf. tíl'aman; vgl. $ 300]; + Kaus. Aor. se- 
tál'at, Laéstal@; Präs. dstal?; Perf. dstala’; — tala’u, durchlóchert; tötel’e, das 
Loch. 

165. wila@, spülen: — Imp. wila’a, wila’e; Aor. wil’ut, batwla; Pras. Sg. awall?, 
wállia, Pl. newala’; Perf. dwila’. 

166. "ajuk", kauen: — Imp. ’djukta, ”djuk"i; Aor. "ijuk"at, bae’ajuk"; Pris. Sg. d'aj- 
ji", ”djjikva, Pl. né'ajuk"; Perf. d'ajuk". 

167. de’ür, bauen, sich verheiraten: — Aor. d”urat, d*ürata, baid'ur; Pris. Sg. ddan- 
"uw, dan’ira, dawir, Pl. néd'ur, ed’ürna; Perf. dd'ur; Fut. I. id’ur a.; Fut. II. 

! Hier wurde mir als gleichbedeutend die Form dtmakir angegegeben, die den 

Stamm zur Konj. III, 2 ziehen würde. 

2 Bei einer anderen Gelegenheit lautete die Präsensform «nhasi, tenhasia, nénhasi 

ete. naeh dem Muster der Konj. IV, 2. 
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dur hy — Pass. Aor. eddeärat, batded'ir; Pris. dddeir; Perf. ddde'àr; — 
Kaus. Aor. sed'írat, büésde'ir; Pris. dsed’ir; Perf. dsed'ur; — ödür (Pl. 

éd'ür), das Bauen. 

168. icb, herausziehen: — Aor. leubat, bailub; Pris. Sg. dlanib, lan’iba, Pl. nél'ub; 
Perf. dl’ub; — öl’ab, das Herausziehen. E 

169. léwuw, kreisen: — Aor. liwwat, léwwwa, bailwuw; Pris. Sg. dlawwiw, law- 

wiwa, Pl. nélawww; Perf. adlwuw; — Kaus. Perf. dslawww; — ölwüw, das 
Kreisen. 

170. réhub, poliren: — Aor. réhubat, bairhub; Pris. Sg. dranhib, Pl. nérhub; Perf. 
drhub; — örhüb, das Poliren. 

171. témuk", einwickeln: — Aor. témk"at, bäitemk“; Pris. dtanmik“; Perf. dtmuk. 

172. tikuk", ausbessern: — Imp. fükuk"a, tükuk"i; Aor. tikkvat, baitkuk"; Pras. Sg. 

dtank"ik", tánk'ik"a, Pl. nétakuk" (nétak"ik"); Perf. dthuk"; — Pass. Aor. at- 

lak"ák"at; Pras. ditak"vik"; Perf. dttak"ük"; — ötkük“, das Ausbessern. 

Konjugation III. 

Erste Art: einsilbige Stámme. 

173. gam (yim), dumm sein: — Aor. gémat, baidgam; Pris. Sg. édgim, tédgima, PI. 
nedgim; Perf. gam, tégama; — Kaus. Aor. sógmat; Pris. asógim; Perf. aso- 

gim; — dgim-u, dumm. 

174. mag, schlecht sein: — Aor. mdgat, bäitmeg; Pris. Sg. élmig, Pl. nétmig; Perf. 

dmag; — omage, die Schlechtheit; amag-u, schlecht. 

175. naw (naw), mangeln, vermissen: — Aor. ndwat, ndwata, baitnau; Pras. étniu, 

tetniwa; Perf. dnau, tenawa; — Pass. Aor. atonawat, atonawata, bäetuniw; 

Pris. aténiw; Perf. atónauw; — Kaus. Aor. sönwat, sönwata, baesuniw; Pris. 

asoniw; Perf. asóntw, tesóntwa, esoniw. 

176. Sat, ausgleiten: — Aor. 3dtat, 3átata, baistat; Pris. éstit, töstita, estt; Perf. 

asat, esat. 

177. kai, sich ankleiden: — Imp. Ardja; Aor. k“djat, k“djata, baitk"a ($ 28); Pris. 

Sg. åka, létk"ija, Pl. nétk'i; Perf. dk"e(i), tekraja; — ék"a, das Kleiden; emí- 

ke, das Kleid. 

Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

7? ^ , . ^ , #2 - 

178. bd'ar, erwachen: — Imp. b@ara, ba’ari, badrna; Aor. Sg. bá'arat, bd'ara, baétbe- 
VIT. = 2 a " = , " 4 1 ey. . 

"ir, Pl. ba’iradeni, baétheirna; Pris. dtbe'ir, tétbe'tra ete.;! Perf. dbar, téb'ara ete.; 

I Dieser Stamm kann auch im Pris. und Aor. nach Konj. II, 2, b flektirt werden: 
, - , - z ds —-/7,) 

Präs. Sg. dban ir, bin ira, Pl. néb'ar; Aor. bedrat, bab ar. 
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— Kaus. Sg. abarjek, tebarjek, Pl. 2. tebárinek; Fut. I. étbe'ir a.; Fut. II. 
bá'arib h.; Neg. Imp. 2. babara, f. bib'àri, 3. bib’ar, £. bitbe’ar; Opt. bab’aru, 
bab'arwa; Kond. Sg. bab’arek, bitb®arek, Pl. 3. bib’arinek; Pris. kab’ar, kit- 
bara; Perf. V’arab kaka; — Kaus. Imp. sébara, séb'ari, scb’arna; Aor. séb- 
'arat, büéseb'ir; Pris. aseb’ir etc.: Perf. dseb'ar ete; Fut. I. ésebir a.; Fut. 

II. séb'aroid h.; Kond. Sg aseb’irek, teséb'irek, Pl. 3. eséVirnek; Neg. Imp. 2. 
haseb’ira, f. biseb iri, 3. biseb'ir, f. bisseb’ir; Opt. baseb'iru; Kond. béséh’irek; 
Pras. käseb’ar, kisséb'ara; Perf. seb’arab kaka. 

179. féjak, wegtragen: — Aor. féjakat, féjaka, bäctfejik; Prüs. dtfajik (s. § 177); 

Perf. dfjak; — Pass. Aor. etfajakat; Perf. dtfajäk. 

180. fénan, sich ausrecken: — Aor. fénanat, fénana, bädtfenin; Pris. dtfanin; Perf. 
dfnan, tefnana; Kond. atfaninek; Fut. I. étfenin a.; Fut. II. mifnent h.; Neg. 
Pris. káfnan, kitfenana; Perf. fénanab kaka; Kond. bafénanek. 

181. fétah, sich trennen: — Aor. fithat; Pris. dtfatih; Perf. dftah; — Kaus. Aor. se- 

fathat, báesfátah (baessatah?); Pris. asfatıh (assatih); Perf. dsfatah (dssatah); 
— fétha, Trennung; — (vgl. N:o 146). 

182. fire, féra, ausgehen: — Imp. fir’d, firána; Aor. Sg firat, bädtfira’, Pl. fira- 
déni, baétfir'ün; Pris. dtferv, tétferta; Perf. dfira^, tefiraa; Kond. dtferi'ek; 
Fut, I. tfira a.; Fut. II. méfer'ed h.; Neg. Kond. bafíra'ek; — (vgl. N:o 147). 

183. gédah, heruntersteigen: — Aor, gédhat, baédgedah; Pris. ddgadih; Perf. dgdah. 

184. hänag, krumm sein: — Aor. hénagat ($ 213), baéthenig; Pris. dthamig; Perf. 

dhanag; — hanäg-u, krumm; — (vgl. N:o 156). 

185. iham, sich waschen: — Imp. thama; Aor. thamat, büétihem; Pris. [dtihim];? 

Perf. Sg. diham, tihama, tham, Pl. niham; Fut. I. étihim a.; Fut. II. thamoid 

h.; — Kaus. Aor. sihamat; Pris. Sg. asthim, Pl. nesthim; Perf. astham, tesi- 

hama. 

186. sélaf, emprunter: — Imp. selafa; Aor. sélafat, büéstelif; Pris. dstalif; Perf. 
dslaf; — Kaus. [prêter] Imp. sisdlifa; Aor. sisalfat; Pris. Sg. asisalif, Pl. 
nesisalif; Perf. asisalif; — toslif, die Anleihe. 

Konjugation IV. 

Erste Art: einsilbige Stámme. 

187. 52, alt werden: — Aor. Seat, sea, bata; Pris. 8% (s. $ 178); Perf. Sg. ase, 

tes@a, e3?, Pl. nese’; Kond. é'zk; Fut. I. sa a.; Fut. II. sitjöt h; Neg. Kond. 

1 Diese Konditionalformen setzen ein Präs. dbari, téb'aría etc. voraus, das zur 

Konj. IV, 2 gehóren würde. 

? In Bezug auf diese Assimilation, die auch im ganzen Präs. und Perf. gebräuch- 

lich ist, vgl. die Note 2 auf Seite 291. 

3 Obwohl ich die Präsensform nicht verzeichnet habe, so lässt sich aus der 3. Pers, 

Aor. doch leicht erkennen, dass der Stamm nach der Konj. III. flektirt wird; und dann kann 

das Präs. nicht anders lauten als eben dtihim, tétihima ete. 
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>. sve 
bá3e'ek; — Kaus. Aor. Sise’at, büesis’i; Präs. asisé , ? 

asise jek; — (vgl. N:o 101). 

18S. mah, erschrocken sein: — Aor. mähat, baimha; Prüs. émhi (s. $ 178); Perf. 
amah, temáha; — Kaus. Aor. semahat, büismah; Pris. asmahi; Perf. asmah; 
— meha-bu, erschrocken. 

189. sau, vermehren: — Imp. 3éwa, 3awi; Aor. sawat, baiswa; Pris. éwi, teswia, 
éswi; Perf. Sg. dsau, té3awa, Pl. nésau; Fut. I. iswa a.; Fut. II. sawoid h.; 

— Pass. Aor. ameswäjat, baimeswa; Präs. ameswi; Perf. ameswäj; Part. 
ameswija-b; — Kaus. Aor. Sisawat; Pris. astsawi; Perf. asisau; — (vgl. 

N:o 214). 

190. ’är, ernähren: — Aor. “drat, ’arata, bie ara; Pris. Sg. Pari, t@aria, PL neari; 
Perf. a'ár; — Pass. [Reflex?] Aor. améarajat, améarajata, baeméera; Pris. 
améari; Perf. améaraj, temearaja; — Kaus. Aor. sárat, baes’ir; Pris. as'ari; 
Perf. as'ár; — tömar’i, die Nahrung. 

191. ‘am, schwellen: — Aor. ’ämat, bà£«ma; Pris. Sg. Cami t@amia, Pl. né ami; 
Perf. Sg. @am, Pl. neam; — Kaus. Aor. s’amat, baesim; Pris. as’ami; Perf. 
as’am; — té ame, die Schwulst; ’ämü-bu, geschwollen. 

192. dah, eng sein: — Aor. dahdt, baidha; Pris. édhi; Perf. ddah; — Kaus. Imp. 

sódaha; Aor. södhat, büesüdih; Pris. asódih; Perf. asódah; — ddah, eng; toé- 
dahe, die Enge. 

193. nak, fein sein: — Aor. naktdt, bainuka; Pris. Sg. énak"i, ténak"ía, Pl. ne- 
nak"i; Perf. ának", ténak*a; — énak"e, die Feinheit. 

194. gau (gói, vgl. die Note auf Seite 208), elend sein: — Aor. gójat, gójata, baig- 
wa; Pris. Sg. égwi, tégwia, Pl. négwi; Perf. agói, tegoja; — Kaus. Aor. se- 

gojat; Pras. asgóji; Perf. asgói. 

195. wer, machen: — Aor. werat, werata; Präs. Sg. dwari, tewaria, Pl. néwari (vgl. 
$ 281, Schluss); Perf. Sg. awer, tewera, Pl. newer. 

196. dar [Frequent. von der, N:o 69], (mehrere) töten: — Imp. dara, dari, darna; 
Aor. Sg. dárat, dárata, darati, baidera, batidera, Pl. daradéni, dardtna, bai- 
derün; Pris. Sg. édiri, tédirija, tediri, édiri, Pl. nédiri, tédirina; Perf. Sg. adar, 
tedara, edár, Pl. nedar, tedarna; Kond. edirjek, tédirjek ete; Fut. I. idera. a. 
Fut. II. derjéb h.; Neg. Imp. Sg. 2. badaria, f. bidari, 3. bidari, f. biddari, 
Pl. 2. badarina, 3. bidärina; Opt. badaribu (s. $ 204); Pris. Sg. kadar, kid- 

dara, kiddari, kidar, kiddar, Pl. kindar, kiddarna, kidárna: Opt. Sg. badärjek, 
biddarjek, bidärjek, Pl. bíndarjek, biddarinék, bidarinek; Perf. darab (darat) 
kaka; Fut. ll. dirjeb kdharu; — Kaus. Aor. sedarat, baesdir [bäesdira? vgl. 
tab, Kaus.]; Pris. Sg. asdari, Pl. nesdari; Perf. dsdar; Fut. II. sedaroid h. 

197. tab [Frequent. von ta’, N:o 85], (mehrere) schlagen: — Aor. Sg. tabat, taba, 
baitba, Pl. täbadeni, tübána, büitbána; Pris. Sg. étbi tetbia, Pl. netbi ete.; 
Perf. Sg. ataba (vgl. § 283), tetaba, tetabai, etaba, tetaba, Pl. netába, tetabana, 
etabana; Kond. Sg. etbiek, tetbiek, Pl. 2. tétbinck; Fut. 1. itba a.; Fut. II. tebéb h.; 
Neg. Imp. 2. bätabia, f. bitabi, 3. bitabi, f. bittabi; Opt. batábiu (s. $ 204, 
Schluss); Kond. Sg. batabiek, bittäbiek, Pl. bintabiek, bitabinek; Pris. kataba, 
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kittaba, kittabai etc.; Perf. tabab kaka; — Kaus. Imp. Saba; Aor. 3*tábat, 
bäestiva; Pris. astabi; Perf. astaba; Fut. II. setaboid h. 

198. öl [Frequent. von «li, vgl. § 255], (mehrere) schlagen: — Imp. ola, oli, ölna; 
Aor. Sg. ólat, bäiula, Pl. öladeni, baiulain; Pris. Sg. éuli, téulija, téuli, Pl. 
neuli, teulina, éulin; Perf. Sg. aol, teóla, col, Pl. neol, teólna, jeölna; Kond, Sg. 
éuljek, teuljek, Pl. neuljek, teulinek; Fut. I. tla a; Fut. II. «ljeb h.; Neg. 
Imp. 2. baólia, f. bioli, 3. bili, f. bidoli; Opt. Sg. badlibu, badliwa, baolitwi, 
baolibu, badlitu, Pl. badlina ($ 204), baoólinána, badlina; Kond. baoljek, bi- 
döljek ete.; Pris. Sg. kaol, kidóla, kidoli, kiöl, kídol, Pl. kínol, kidólna, kiólna; 
Perf. ólab (olat) kaka; Fut. I. £ula kadi; Fut. Il. uljeb káheru; — Kaus. 
Imp. soóla; Aor. soólat, baesil; Pris. Sg. asöli, Pl. nesoli; Perf. Sg. asol, te- 

sola, Pl. nesól. 

Zweite Art: zweisilbige Stämme. 

199. nekas, kurz sein: — Aor. nékasat, nékasa, baénkisa, bätenkisa; Pris. ankasi (s. § 
178); Perf. dnkas; Fut. II. néksib h.; — Kaus. Aor. sénkasat, baesénkis; 

Präs. asénkasi; Perf. dsenkas. 

200. hárag", hungern: — Aor. hárag"at, büehérg"a; Pris. ahérag"e, tehérag"ía; Perf. 

dharag*; — Kaus. Aor. sehérag"at; —- Pris. ashárag"e; Perf. dsharag"; — 

tóhérg"e, der Hunger. 

201. gémad, lang sein: — Pris. dymadi, tugmddia; Perf. dgmad, tígmada; Kond. 

agmadiek, tugmádick; — Kaus. Imp. ségmada; Aor. stigmadat, baesigmeda; 

Prüs. asugmadi; Perf. dsugmad; — ogimde, die Länge; gumad, lang. 

202. härar, leer sein: — Aor. hérarat, baihérra; Pris. Sg. ahérri, tehérria, Pl. ne- 

hérri; Perf. dharar, tehdrara; — Kaus. Aor. s*hárrat, seharra, baeshérra; 

Präs. asharri, tesharria; Perf. dsharar; — hárar, leer. 

203. ensdf, leicht sein: — Aor. énsdfat, büiniuf; Pras. ansofi, tensöfia; Perf. an3ófa 
(vgl. $ 289); — ensöf, leicht. 

204. bean, fürchten: — Aor. be'ánat, be’änata, báeb'in; Pris. ab’äni; Perf. aban; — 
Kaus. Aor. sebanat; Pris. dseb’ani; Perf. dseb'ün. 

205. sitöb, führen: — Imp. sitöba; Aor. sitóbat; Pris astóbi; Perf. astob. 
206. besak", reifen: — Aor. besak"at, büib3ak"u; Pris. db3ak"i, tebiak"íja; Perf. Sg. 

absak"a, tebsak“a, tebsak"ai, Pl. nebsaka (§ 289); — Kaus. Aor. $isbakvat; 
Pris. dsisbakti, tesisbak“ia; Perf. dsisbakva. 

Konjugation V, 

207. fadig, verstossen: — Imp. fadiga; Aor. fadgat, baifdag; Pris. efdig, téfdiga ete. 
Perf. afádig ete.; Fut. I. tfdag a.; Fut. II. fidgeb h.; Neg. Pris. kafadig, kit- 

fadiga; Perf. fadgab kaka; — Pass. Aor. dmefdägat, baeméfdig; Pris. améfdig 
ete.; Perf. améfdag; — Kaus. Aor sefadgat, baesfidig; Pris asfadig; Perf. as- 
fadig; Fut. II. sefadgoid h.; — vgl. das Paradigma fedig ‚verlassen‘ in $ 263. 
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208. faid (fid), lachen: — Imp. faida; Aor. fäidat, baified; Pris. éfid (éf'id, s. § 
179): Perf. afaid ($ 169); Fut. I. £fied a. 

209. "ajim, im Schatten sein (ausruhen): — Aor 'ájimat, badajam; Pris. Sg. é*jum, 
téjuna, Pl. néjim; Perf. aajim; — tödjmäm, das Ausruhen im Schatten. 

210. g'asir, lügen: — Aor. g*äsirat, bàig"sir (baig"sar); Pris. ék"sir, ték"sira ete.; 
Perf. ag*asir; Fut. I. ék"sir (ik“sar) as Fut. Il. gusireb h.; — Kaus. Aor. 

seg"asirat; Perf. asg“asir; — gusre-bu, lügnerisch. 

211. jawid, flechten: — Imp. jawida; Aor. jawidat (jaudat), bacjwad; Pris. éjwid (s. $ 
179); Perf. ajawid; — öjawad, das Flechten. 

212. na’ur, gesund sein: — Aor. naurat, naurata, bätn ar; Pris. Sg. énr, Pl. 
£ = A LD a 7 4 +> a se a 3- Loi BY » , > 

nen ir; Perf. ana ur; — Kaus. Aor. snaurat; Präs. dsna@ir; Perf. dsn@ur; — 

na ura-bu, gesund; tenurat, die Genesung. 

213. sálib [arab.], plündern: — Aor. salbat, baisläb; Pras. éslib; Perf. asalib. 

214. sawi, mischen: — Imp. Sawija; Aor. B3awit, Sawita, baiswa; Pris. Sg. éXwi 
(&uwi), te3 tia, eüwi, Pl. neswi, tesuina, éiin; Perf. Sg. asawi, tesawia, Pl. 

v2 
nesawi (nesawu); — Frequent. (vgl. $ 297) Aor. Sawawit; Pris. esiwawi, 
tesüwawia; Perf. asawawi (asawawi), tesawawia; -- Part. Pass. amsawa- 

wa-bu, gemischt; tösawioi, das Mischen; — (vgl. N:o 189). 

215. dalib [Frequent. von delib, N:o 106], (mehrere) verkaufen: — Aor. dalbat, 
baidlab; Pris. Sg. édlib, Pl. nédlib; Perf. adalib; Fut. Il. dilbeb h. 

Nachstehend führe ich noch einige Verbalstämme auf, aus deren Formen nicht 
ganz ersichtlich ist, welcher von den obigen 5. Konjj. sie zuzuweisen sind. Der 

Stamm mehadag"a (= emhadäy“) ‚sich kämmen‘ ist wohl nicht anderes als das Re- 

flexiv (oder Passiv) eines Stammes *hddug", der nach dem Muster der Konj. II. 2, b 

zu flektiren wäre. Auch der Stamm düg“arah jn der Enge sein‘ könnte wohl als 

ein Passiv des im Kausativ auftretenden Stammes g“drah betrachtet werden, wenn 

man ang"arah für eine blos eufonische Modifikation von dmg“arah ‚in die Enge ver- 
setzt werden‘ halten darf. 

216. «ng"arah (g"árah) [Konj. IV?], in der Enge sein: — Aor. dng"arhat, baing“ar- 
ha; Pris. dng"ari [viell dng"arhi], téng"ari [wahrscheinlich für féng"aría]; 

Perf. dng"arah, teang"áraha; — Kaus. sug"arhat; Pras. dsg"arhi; Perf. dsg"ar- 
ha (§ 289); — ögurha, die Enge. 

217. mehadag", sich kümmen [hadug"?, kümmen]: — Imp. mehadág"a; Aor. mehada- 
g'at, büémhadug"; Präs. dmhadig"; Perf. dmhadag"; — tehádg"i, das Kämmen. 

218. giei?, neu sein: — Aor. giéjat, baégiéj; Pris. dgiéi, tegieia, égiei; Perf. agi], 
legiéja; — gai-bu, neu. 
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Nachtrag. 

Zu § 344. Am Schlusse dieses Paragrafen habe ich von der 
möglichen Existenz eines durch die Endung -i charakterisirten Tempus 
gesprochen, das ich jedoch — wenn nicht die 3. Pers. Aor. dazu ge- 
hört — bisher nur in Verbindung mit der subjunktiven Endung -et an- 
getroffen hatte. Jetzt glaube ich jene Tempusform auch in folgenden 
Beispielen wiederzufinden: 

batük dá tiketjek salamt-i-héb |2. Pers. wenn du [o Frau] gut gewesen wärest, 
Sing. Fem. Perf. Ind. lautet salamtai-heb] so hättest du mich geküsst. 

baruk herg“äb tiketjek dne táms-e-hok |= wenn du hungrig wärest, gäbe ich dir 

tams-i-hok?| zu essen. 

toor dáurit tékatjek dne salam-i-et aréane wenn das Mädchen hübsch wäre, móch- 
te ich es küssen. 

Zum letzten Beispiel vgl. das oben (S. 257) angeführte dme toor sala- 
manj-et aréane ‚ich will das Mädchen küssen‘. 

Zu $ 351. Wenn im Bedawie ein Temporalsatz sich ganz ent- 
schieden auf die Zukunft bezieht und also den deutschen ,wenn' ,an 

dem Tage, wo‘ ‚zu der Zeit, da‘ u. dgl. mit nachfolgendem Futur ent- 

spricht, wird dies häufig durch die sich an die subjunktive Form auf -et 

anschliessende Endung -ei (-ej) ausgedrückt. Im Hauptsatze steht dann 
immer das Präsens mit futuraler Bedeutung, z. B. 

dne meskin akáti-ét-ej nat kahchok wenn ich arm sein werde, werde ich dir 
nichts geben. 

baruk ganamab tekdti-et-ej [vulgirarab. an dem Tage, wo du reich werden wirst. 
neharet (ma) énte tibga yäni] 

barüh léhinjét-ej dne mehélane wenn er krank wird, werde ich ihn pflegen. 
batüh mek delibti ténin-ét-ej dne dehaj wenn sie einen Esel kaufen wird, werde 

etum ich darauf reiten. 
dne meskin bakáti-ét-ej asted djehök. zu der Zeit, wo ich nicht [mehr] arm sein 

werde, werde ich dir Geld geben. 
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nis [§ 248—251] . . 

2. Zweite Art, zweisilbige Stämme: 

a) vokalisch auslautende: Paradigmen und Verbenverzeichnis 

[$ 252—256] ANH EEUU. o c 

b) konsonantiseh auslautende: Paradigmen und  Verbenver- 

zeichnis [$ 257—-268] 

Konjugation III. [$ 269] sole Gf X PS T ENS 

1. Erste Art, einsilbige Stämme: Paradigmen und Verbenverzeich- 

nis [$ 270—274] : es 0 oc 

2. Zweite Art, zweisilbige Stämme: Paradigmen und Verbenver- 

zeichnis [$ 275—279] RE : 

Konjugsnon ING IS S8] e 5 € e 9 6 9 e 9 99 c 

1. Erste Art, einsilbige Stämme: Paradigma und Verbenverzeichnis 

[$ 281 — 288] 5 MES : E 

2. Zweite Art, zweisilbige Stämme: Paradigmen und Verbenver- 

zeichnis [$ 289—292] 

Konjugation V. [$ 293—295] ellen PE 

Paradigmen und Verbenverzeichnis [§ 296, 297] . . > 

Andere Konjugationsformen [$ 298, 299] 

VI. Unregelmässige Verben [§ 300] 

ha’ ‚bringen‘ 7 ‚kommen‘ [$ 301—303] 

di ‚sagen‘ di ‚machen‘ [$ 304—307] 

hi ‚geben‘ hai ‚nehmen‘ [$ 308 —313] : 

bari ‚haben‘ méri ‚finden‘ héru ‚suchen‘ [$ 314—320] 

kan ‚wissen‘ [$ 321] MORT UE LE , 

(wai ‚helfen‘ hamat ,gross sein‘ #vai ,dursten‘ Asa? ,zürnen* jaz 

‚sterben‘ [§ 322—324] 

nai ,melken* bai ‚gehen‘ faz, hai ‚sitzen‘ ‚sein‘ kai ‚sein‘ [§ 325, 326 5 , , 



VII. Von der Kopula ‚sein‘ [$ 327—331] . 

VIII. Das Verb mit Suffixen [$ 332—334] 

Sechstes Kapitel: von der Satzfügung. 

Im allgemeinen: — Postpositionen [$ 

A. Koordinirte Sätze. 

1. Kopulative |$ 336, 337] 

2. Adversative [§ 338, 339] 

335] 

B. Subordinirte Sátze — der Subjunktiv [$ 340—342] . 

3. Finalsiitze [$ 345—548] 

4. Kausalsätze [$ 349, 350] 

5. Temporalsätze [$ 351—357] 

6. Vergleichungssätze [$ 358, 359] 

Fragesiitze [§ 360 —363] -1 

Siebentes Kapitel: die Partikeln. 
Im allgemeinen [$ 364]. 

1. Bejahungs- und nee is 365] 

Fragewörter [$ 366] 

Modale Adverbien [$ 367] 

EOD a 

Achtes Kapitel: zur Wortbildungslehre. 
Im allgemeinen [§ 369] 

1. Bildung vou Nominalstümmen Is 370— 

2. Bildung von Verbalstimmen [$ 376]. 

[$ 377] 

Anhang 

Nachtrag 

Lokale, temporale und kausale Adverbien did Postpositionen N 368] 

375] 
Entlehnungen aus det WEN 
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Si lon désigne par p un nombre premier positif impair, et que 
lon forme une série de 4j? termes 

(1) DU giten Mapquest) 

"de telle maniere, que 

u, = +1, 

“, = dy =u, = —], 

T eme. ik = ER 

Uep—2 = Upper = + + + = Up yey = +1, 

Wep—1) = Up + —— << 9) = Ugp_ı == , 

on aura en general 

(2) ae [Y] 
3 

ou lon désigne par [x] le plus grand des nombres entiers, qui ne sur- 
passent pas wz, ou 

(3) u, = 4 El Aal ie E kee 

En posant 

k=p 

(4) E > Umt+sk—ı)p » 
k=1 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 



2 A. BERGER, 

ou m designe un nombre entier, qui sors aux conditions 

O<m< 4p, 

on aura d'après l'équation (2) 

" 3 Se [VAG—D p+m] | 

ou d’après P'équation (3) 

oO Se ot 1| Van pi i 2Y [Vik p + m]- 

8.2. 

Nous transformerons maintenant la somme 

k=p EITHER 
m vy TT 

x|Va D»47 |, 
13 

qui se trouve dans le second membre de l'équation (6). 
Les termes de cette somme sont 

» VER ce] 
Si nous désignons le premier de ces termes par a, et le dernier par b, 
les termes de la somme ne sont autres que les nombres entiers 

(8) aas ovg D Oe 

Si Q(t) désigne le nombre de ceux de ces termes, qui sont inférieurs 
ou égaux à t, 1l en résulte, que 

& |Vieo-use7]-«. [Ves 7 ]x «c1, 

TEN = = 
= e I NA | = "S Jc [is gen | <t, [Veo |xce1, 

(a «c t e b) 



SUR UNE APPLICATION DES NOMBRES DES CLASSES DES FORMES etc. 3 

(11) PC) =p. 

Des formules (9) et (10) on obtient 

(12) Vi (0(0)—1] Ip T ett, Ve»? 141, (a<t<b) 

ou 
mu Er)? 

(13) ADEL Ne eye 

et, par suite, 

(14) (0) | (tab) 

En désignant par akt) le nombre des termes de la série (7), qui sont 
égaux à f, on aura 

(15) V (a) = (a), 

(16) LC = e(t) — et—D), (a « t « v) 

(17) V(b) = p —e0—D, 

ou d'aprés l'équation (14) 

tition au (18) = | 

se Eh: m. > (19) 1© = E - |+ | 5 | (a <t<b) 

(20) 40) = p+ lE — |. 
D 

Puisque on à évidemment 

(21) X|Ve-02?]- 4 (a-4- 1) (a 4- 1) 4... -p 6 40), 

on obtient, en s'appuyant sur les formules (18), (19), (20), 

e) — X|Va-osez7]--«4[z- €] Ap p 



+64 12 - = 2: 

ef 
et par suite 

En popa am - [m £k 
23 zl k—1) p AE Y hoc (23) Vo )p + 1 1 +2 mU ME 

(24) «-|V*]. i-r». 
où 

Nous transformerons de la même maniére la deuxième somme 

k=p —— 

> [V4(£—1) Dee m | ; 
k=1 

qui se trouve dans le second membre de l'équation (6). Les termes de 
cette somme sont 

(25) [Vm] ; [V4p EN m] à [Y8p Es m | EN s [V4p? — 4p + m] : 

En désignant par a, le premier de ces termes et par b, le dernier 
terme, les termes de la somme ne sont autres que les nombres entiers 

(26) DR ENG EEE oS p m IL s 

En désignant par Q(f) le nombre de ceux de ces termes, qui sont in- 

férieurs ou égaux à t, on aura 

(27) [V4 Q(a,)—1] p + m]- = 4 , [V4@(a) p - )p-+ -m]> UE. 

(98) VER —Up+m]<t,[ViEOP+m]>t+1,@<t<b,) 

(29) EG) =P: 



SUR UNE APLLICATION DES NOMBRES DES CLASSES DES FORMES etc. 5 

Des formules (27) et (28) on deduit 

(30) V49(—I] p m « t 4-1, VAQ( p m t 4 1, (a, <t<d,) 
ou 

Te: 
(81) Eee QUE: 

et, par conséquent, 

(32) | (a, <t<b,) 
Si l'on désigne par X (f) le nombre des termes dans la série (25), 

qui sont égaux à f, on aura 

(33) Y(a,) = Q(a,) , 

(34) VO) = Ot) — er—1, (a, <t<b,) 

(35) v(b,) == Q(b, —1) ’ 

ou d’apres l'équation (32) 

PA m (EEE (36) Noc c 

ke m _(t+1) m (2 ; (87) jeep eee Gen 

Do bir 
8 Dye paese sad (88) 02-2 5] 
De l'égalité évidente 

(9) X[V44—D p + m] = a, d) + Gs + Da + 1) ++ 403) 
k=1 

on obtient, en appliquant les &quations (36), (37), (38), 

Ban, Ze m Op Ale 
(40) 2 |V446—1) jp m| = — a, E a = à 

of 
+ 

4p 4p 4p 4p 



u of 
+, l "EA ; 

et, par conséquent, 

a)  S[E-Dr+n]-ur E E | 
où 

(42) anc [m |; bi [V4 — 4p + ml. 

S. 4. 

Des formules (6), (23), (24), (41), (42) on obtient 

k=b 2 r= by , 2 

(ADS — (13-45 —35) p44 3 al 5 Be 
ë-atil4p p 4p 4p 

oü 

"REN 
(45) d, = Iw] TN zer E m| : 

Pour m = 0 on tire des équations (44) et (45) 

a =0 5 b= p—1 5 

(Qj = 0 , b, = 2p—2 , 

et dans ce cas l'équation (43) se réduit à 

k=p—1 k? k=2p—2 k? 

(46) SpA micas 2 2 — lo 

k=1 p k=1 Ap 

Pour 1<m<4p—1 on aura 

a -|V2| 1 b =p—l, 

a, = [vm | , bb =2p—l1, 



SUR UNE APPLICATION DES NOMBRES DES CLASSES DES FORMES etc 

et pour ces valeurs du nombre m on obtient de l'équation (43) 

emat P Pl cpl 4p 
ou 

k=p-1 ke? k=2p—1 i] 
Mo SR AY Ye eo) wu KE 
=) DE = E p = 4p Ap 

Ap p a ETE 

Pour chacune des valeurs suivantes du nombre £ 

28... [VE] k = 1, 2, 

on à 
0<m—4<m, 

et, puisque m < 4p— 1, 

LER 
-—4p: p ; 

ou 

me : 
4p p 

et, par suite, 

Dye t) LEES (49) Y E ke 5 0 
ea |4p .p 

Si l'on attribue à k les valeurs 

pouces SEAT EN 
on aura 

0 «m —P -m, 

et, puisque m < 4p — 1, 

oem FK 
Spy m“ 1 

ou 
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UD ee ENDO PE) 
Fi 

et, par suite, 

LA ke 
(50 Si ae Ae Seer) 

) Aut 4p Ap 

Des équations (48), (49), (50) on obtient 
. 

(51) Sp = D AN m ka 2 à m 
wi [4p p 1 [dp 4p 

pour 1<m<4p—l1 . Nous mettons maintenant l'équation (46) sous la 
forme 

(52) Sp 2 | = se | 42 E — 
k=1 Pp k=1 4p 4p 

ou 
k=p—1 22 =2p— n2 

(53) S-->442|, coge 
"E p = 4p 

De là suit, que la formule (51) est vraie pour 0 < m « 4p—1. 

E 

En mettant l'éQuation (51) sous la forme 

kr zi k=p—1 m zi k=2p-1 m k? 

i = A) IR END yim 7. 9 v NN 
( ) p+ = lE p Ei Ap Ap = 4p 4p , 

et en introduisant dans la dernière somme du second membre de l'équa- 

tion (54) au lieu de & une quantité k,, determinée par l'équation 

k=2p—k,, 

nous aurons 

San ENE SS m | 
5 pA = = 2 Er elle (5 ) XE E =| DE 4p p + n | 

ou, en écrivant k au lieu de 4, , 

k=2p—1 2 k=P 2 k=p 

(56) > [- M = & abe = > Yo-h), 
ixi |4p 4p = 

ou 
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k=2p—I mm ey SESS e m D p(p—1) 57 amr à alo | (m 2 be | m dtm | "à | | 

9 

4p 4p 4 2 

Des équations (54) et (57) on obtient 

k-p—Ip; 2 k=p—1 2 
(83), 5. =p — 2p — 2 Oe a ree m Kk NUS. m Á i 

TRE ie 4p ; 

En mettant la premiére somme, qui se trouve dans le second 
membre de l'équation (58) sous la forme 

p—l a 

NT k? 2 Von k? len E 
59) | eee), 

= he p ei [4 p 2 ) „ar i90 i 

et en posant dans la derniere somme de l'équation (59) p—k au lieu 

de k, nous aurons 

ou 

"k=p-1 2 zat 2 2 (61) > = | uM Y E = -| WR | 

en = 

En mettant la derniere somme du second membre de l'équation 

(58) sous la forme 

Be nel 
xm a oiks m — (2k—1y im (CIO 62 ENS dE n DIU ERBEN e 

2 2 E =) = ir Ap le: = = 4p |’ 

et en posant dans la premiere somme du second membre de l'équation (62) 

JU M 
2 

au lieu de k, nous aurons 

p= pe 
p : Te 2 T E 2 k? 63 i k en il Y EE k SE hie 

E = FE Ap 8 at) i 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III 



10 A. BERGER, 

Des équations (58), (61), (63) on tire 

ce 

A cn ego ee dot Ye se rg eus 
( ) 5. | 22 = 4p p 

Puisque la quantite 
p—i 

DA DE 
4 

est un nombre entier, on obtient de l'équation (64) 

nemo BR (65) Sn = | a» à 

En remarquant, que 
zl pd pu 7-2 e = 4 

on en deduit 

il 3 (66) De © 

Si nous désignons par 

n Pg Tag Fyn ee U em 
2 

les restes quadratiques du nombre premier p , déterminés de manière, que 

(67) ” 1xnxXp—l, 
et ; 

(68) =r, (mod: p)s 



SUR UNE APLLICATION DES NOMBRES DES CLASSES DES FORMES etc. 11 

nous aurons évidemment 

k? k? Pr 
(69) rm l| d 2 

et de l'équation (66) on déduit 
p-1 

Lo» € mw c qr? 10 (I NS fm ot 
m 2 5 ( ) E 4 | 

phe] p—1 
2 2 Ay DT Ne EN) 7i 

T. = ke p 4p 4 p 

Nous distinguerons maintenant les quatre cas suivants: 

I. Pour p — 1 (mod. 4), et 0 < m < p on obtient de l'équation (70) 

dor ay le uu Or. 

Iz: "E 4 = "m ls al i 

II. Pour p=1 (mod. 4), et p< m<4p—1, on en déduit 

hern | 
4p p 4p 4 p] 

m I pr Un — 

Enc 
IV. Pour p=3 (mod. 4), et 3p € m X 4p—1 , on aura 

DES 

p—1 poe 

uS Pt ly oy 
à k 

bes 

(74) Ed UI 

Rm 

En désignant par a et / deux quantités, qui satisfont aux conditions 

(15) 0<a<Pß<p, 



A. BERGER, 

| 

12 

et par R(a, ß) le nombre de ceux des résidus quadratiques du nombre 
premier p, qui sont supérieurs à a, mais inférieurs ou égaux à 8, 
nous aurons 

ppl 

Bess > | ae 
k=1 p p 

L 

(76) 

en effet, la quantité, qui se trouve sous le signe de sommation dans la 
formule (76), est évidemment égale à 0 pour 

en sort Carp, 

mais cette quantité est égale A 1 pour 

an. 

Puisque la quantite 

Ed bo| - 

ou (5) est le symbole de LEGENDRE, est égale à +1 ou à 0, selon que 
k 
p 

k soit résidu quadratique ou non-résidu quadratique du nombre premier 
p, nous aurons 

143% jh 77) R Se ee = (77) (8-5 3) +6) 
ou 

ET 

78 R Sese ees ER 
m a 2 U ER () 

Des équations (76) et (78) on obtient 

"y qe [6] — [a] 1584 SE -n| _ fan) _ = lA 

> = | p | | p | 9 edm 

Nous appliquerons cette formule aux équations (71), (72), (73), (14). 

I. Pour pz 1 (mod. 4), et 0 m <p on déduit des équations | 

(71) et (79) 
„sg ae 

;  dp—l m , 3p m 9 vy (t | 
(80) on = 9 Il 4 | rrr bl e£ = P" ? 

a 

ou 
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pz m-4-3p 

noe lp. cap eee m Ec 

; E alt 1 = ok 

Mais on a évidemment 

MEA 
2 SENI od f esr 

e ) k m-—p () " k Le m C 

de là résulte 

e 
Sapo mo m T HEN (83) SE ES | | | jae at at x () 

E 4 

II. Pour p — 1 (mod. 4), et p<m<4p—1 on déduit des équa- 

tions (72) et (79) 
m 

ES 

Be ai sp tae see eat 
LES 

et de cette équation on obtient, après quelques reductions, 

(85 zen, ped e LT a) (8 ) Se 1 Sr IH F 4 Ar 2 () 

k = 
= 4 

III. Pour p=3 (mod. 4), et 0 m < 3p on déduit des équa- 
tions (73) et (79) 

y cm uen 
/ 1 mE 

6 SIS qb | aed Eee 
(B6) Sm nr E Jm er () 

bre 

IV. Pour p=3 (mod. 4) et 3p<m<4p—1 on obtient des 
équations (74) et (79) 

m k< 

+ 2 0 Le ne P 

3p + 1 
87 le - Mio COs: 2 

m m op Het 
ou, puisque 



14 ' A. BERGER, 

EXT k re | 

Bo peo egre 
4 

“ee 
Puisque la quantite 

est égale à 1 pour 

m=O (mod. 4), 

mais égale à 0 pour 

m—l; 2 ou 3 (mod. 4), 

nous obtiendrons des équations (83), (85), (86), (89) les formules 
suivantes: 

I. Pour p=1 (mod. 4) et m=O (mod. 4) on aura 

we 

(90) FC ME rc, ENS 
m—p 

k> 4 

IL Pour p=1 (mod. 4) et m=1, 2 ou 3 (mod. 4) on aura 

pm UE 

(91) g nc dg. ij (5 € 
m—p 

k Te 

II. Pour p=3 (mod. 4) et m=O (mod. 4) on aura 

(93) Sh Aye ONE E 



SUR UNE APPLICATION DES NOMBRES DES CLASSES DES FORMES etc. 15 

em 

Nous introduisons maintenant une quantité Z,, définie par l'équation 

rete 
(94) L, = 22 -) , 

Td 

où r désigne un nombre entier quelconque. En posant dans la formule 
(94) p—k au lieu de k, on obtient 

| m 
(95) bae 

ou 

: = k< = " 

P» L-(-) MC , 

(97) Pa (—) Be 

En posant p—2k au lieu de 2k—1 dans la dernière somme du 

second membre de l'identité 

E Un 
E oo Ao 

on obtient 

(99) FO NASCE EDT MET 
Em à $: iC) 27 are 

ou 

100 PS |) SP a SEE 
pu eg s. 
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En posant p—2k au lieu de 2k—1 dans la dernière somme de 
l'identité 

E BOT! ETT am — T0-:05e1 3 
nous aurons 

> k tái 21: er 
(02 Ap E ED ie deer 

ou 

Sa ie eae bi En 
um 20 

Puisque le nombre des résidus quadratiques d'un nombre premier p est 
égal au nombre des non-résidus, on a 

k<p k 

(104) Y (5) = où 

(105) I =) Dy, 

- ee 
(07) ne 

I EU 
(109) ed oe 

(110) ee à pe E zi 
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(111) L+L+L+L +L+L,+L,+L,=0. 

Si nous désignons par KA, le nombre des classes des formes 

quadratiques primitives de la première espèce pour le déterminant —p, 
et par K, le nombre des classes des formes quadratiques primitives de 
la première espèce pour le déterminant —2p, nous aurons *) 

(112) K, = L, + L, + L, + L, pour p=3 (mod. 4), 

(113) K, = 2(L, + L,) pour p=1 (mod. 4), 

(114) K, = 2(L, + L,) pour p=3 (mod. 4), 

(115) RPC — 2.) pour pod et) 

Des équations (105) ... (115) on obtient les formules suivantes: 

Pour p=1 (mod. 8) on aura 

=, = + 

(116) L, = L, = L, zs L, P = ’ 

bp in by, AE K,—3K, 

4 

Pour p=3 (mod. 8) on aura 

|^ ——L-L-—Lh-l, on 

(CL) u 3 

le, = — 2, = 2b, 
4 

Pour p=5 (mod. 8) on aura 

L, Fig L, aL E. L, = p , 

(118) i, =D, = es 

peu e c a ate 
: 1 

*) Voir: Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. LEJEUNE-DIRICHLET, Dritte 

Auflage, pag. 275. = 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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Pour p=7 (mod. 8) on aura 

i EU EE 

(119) 
Im h--n-n-2-h--n-h. 

Sl) 

Dans le cas, où p=1 (mod. 8), on déduit des équations (90), 
(91), (116) les formules suivantes: 

(erede EIS Sju =1+K A, 

Pour p=3 (mod. 8) on aura, d’apres les formules (92), (93), (117), 

$1, Se RE 
9 

Gic a OR rS E t ga 

(421) - 
Sy = —1 + 2K, , Sy = —1 + K,, 

Sap =—l, Spa = --l. 

Pour pz 5 (mod. 8) on obtient des formules (90), (91), (118) 

S =1+X, Spa =—l—K+K,, 

Sp = ==) + KG , en = —1 + K, 7 
2 

122 x 
( ) Sop zc K, $ Su =1— K,—K, 9 

ee lc MM a A ae 
2 
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Pour p=7 (mod. 8) on déduit des équations (92), (93), (119) 
les formules suivantes: 

S = 1 — 2K, , Spa = | -— K, , 

S, = E] , Sy = |! , 

(123) | S 
gl, Spem I dA fe 

ONDE 

Dans ce qui va suivre nous désignerons par Q(z) le plus grand 

carré entier contenu dans v, de manière que 

(124) Q(a) < à < (VAS HN. 
De ces inégalités on obtient 

VOR € Ve <VQ@) +1, 
et par suite 

VQ(z) = [Vz] 
ou 

(125) Qe) = [Ve]. 
De l'équation (5) on déduit 

(126) S, = Tu U40—Dp + m)’ 
zei 

ou, en appliquant la formule (125), 

(127) S,— ¥(-1 EDP t mj. 
k=1 

Supposons, que dans la suite 

(128) Qlm) , Q(4p + m) , Q(8p + m),.... Q4@—Dp + m) 



20 A. BERGER, 

N, termes soient des nombres pairs, et N, termes des nombres impairs, 
nous aurons 

(129) N,+N = P3 

et l’equation (127) donne 

(130) NN US 

par suite on aura 

Wf Sa E Sn (131) N = ba ee y Nak es. 

Il est démontré par là que: 

Dans la suite des p nombres carrés 

Q(m),, Q(Ap.-E m) , Q(8p 4: m), ... . Q(4(p — Dp. Em) 

P+ Sn : DRS j 
GUY nombres sont pairs, et les en nombres, qui restent, sont 

impairs. 

En vertu des formules du paragraphe précédent on obtient les 

théorémes suivants: 

Théorème I. Parmi les p nombres carrés Q(0), Q(4p) , Q(8p), ... 

2 Q(4p—Dp) ily a S EE FE n: L © pat Eu A ann. Dona 
“ “= 

bres pairs, suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 8). 

Théorème II. Parmi les p nombres carrés ae) ; a) 3 a( 5% 

Q (8p—OP) i ya Dl E-EÉ, p—-1—K, p—1—K,+K, p—1—K, ^ GBP DO) ys BERGE, pee pcr E ? 
2 2 2 

nombres pairs, suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 
| 

Théorème III. | Parmi les p nombres carrés Xp) , Q(5p) , Q(9p) , - | 

9 
“ “ 

. Q(4p—9p) à y a perd K, pu, Pc — AOT ER 

pairs, suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 
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Théorème IV. Parmi les p nombres carrés a) 3 af) à a ,. 8 

(8p—5)py . DER = JON yr 
5 qn) ilya 2 £s. cpi ua ale 1 ; — nombres pairs, 

E E 3 
suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 

Théorème V. Parmi les p nombres carrés Q(2p) , Q(6p) , Q(10p) , ... 

. DEN pale Ae ae pe 
. Q(4p—2p) il y a P 5 en UM + a 3 1 5 nombres pairs, 

suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 

5p 13p 21p héorème VI. Parmi | b ^s Q(22 BN Sai Théorème armi les p nombres carrés 2): a 2 ).« 2 ); 

(Sa os Oost = en wi Var ee men 
2 9 2 9 

= - e 

nombres pairs, suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 8). 

Théorème VII. Parmi les p nombres carrés Q(3p) , QUtp) , Q(31p) ,..- 

4 pL pL DER pl EE 2 
Q(4p—Dp) ya = = 1 uf at : 

“ “ 

nombres pairs, 

suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 

; 2 
Théorème VIII. Parmi les p nombres carrés a), ar) ; QC) X 

“ 

E. iz on ilya Boole : p—l à pel + ; J2 nombres pairs, 
9 

“ “ 

suivant que p=1, 3, 5, 7 (mod. 6). 

Puisque K, et K, désignent les nombres des classes des formes 

quadratiques pour les déterminants —p et —2p, ces quantitós sont 

nécessairement positives. En appliquant cette proprieté des nombres 
K, et K, aux théorémes précédents, on obtiendra quelques corollaires, 
auxquels il serait trés difficile à donner des démonstrations purement 

_ arithmétiques *). 

*) Voir: Vorlesungen iiber Zahlentheorie von P. G. LEJEUNE DIRICHLET, Dritte 

Auflage, pag. 265 et 276. 
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Puisque, d’apres la formule (113), X, est divisible par 4 ou 
par 2, suivant que p=1 ou p=5 (mod. 8), on aura X, > 4 pour p=1 
(mod. 8), et K,2 2 pour p z 5 (mod. 8), et par suite on obtiendra par 
exemple du Théorème I ce corollaire: 

Parmi les p nombres carrés QO), Q(4p) , Q(8p) , .... Q(4(p—Dp) 

DEN DEE : 5 
au moins 1 + nombres sont pairs pour p=1 (mod. 8), nm nombres 

- 

: 5. $9 5 ; 
sont pairs pour p=3 (mod. 8), au moins Cnt sont pairs pour p 25 (mod. 

8), au plus Pe nombres sont pairs pour p=T (mod. 8). 

Table des sommes Z,, L,, L,, Li, et des nombres A, et A, pour les 

nombres premiers inférieurs à 100. 

= Es A Dal Bil er. Rn E Ke 

2 | 43 | —1 | +1 | +4] —1 

2 | 47 | +3 | +2 | +92 | —2 

4 | 53 0| +3 0| —3 

2 | 59 | +3 | —3 | +6 | +3 

6 61 | +1| +2 | +1 | —4 

4 | 67 | —2 | +2 | +5 | —2 

[00 rie | CN E E ET: 

4 | 73 | +5 | —3 | +1 | —3 

a ee 455) || su) —m 
820830 | ae) | SN Erler 

OM E ES Een y esent SON 

4 97 | +6| —4| F9 | —4 

20 wes estes 2 

m 

FR à © Où À UL Où © m Où US 

gm 

[E^ -1 + vo e | vw e 

OO t2 Q2 © Q2 O2 à t2 UV OH 

Errata. 

k=b, k=b, 

Page 6, ligne 9, au lieu de Z lisez > 
k=a,+1 

k=2p—1 k=2p—1 

>> 
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sss Studium des Baues und der Entwicklung des Horngewebes ver- 

dienen ohne Zweifel die Barten der Bartenwale eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit, da sie sich bekanntlich von allen andern Hornbildungen, 
welche bei jetzt lebenden Thieren vorkommen, durch mehrere Eigenthüm- 
lichkeiten unterscheiden. Es móchte darum einige Verwunderung erregen, 
dass so wenige Verfasser sich bis jetzt mit diesem Gegenstande beschäf- 
tigt haben, doch dürfte dies theilweise dadurch zu erklären sein, dass 
es äusserst schwierig ist, geeignetes Material zur Untersuchung zu erhalten. 
Von den Verfassern, welche sich mit dem Bau der Barten eingehender 
beschäftigt haben, sind besonders zu nennen: HUNTER, ROSENTHAL, Ravin, 
Rapp, Hesse und vor Allen Escuricut und REINHARDT. HUNTER!) be- 
schreibt die Barten bei Balaenoptera mysticetus und Balaenoptera rostrata: 

RosENTHAL ?) und Ravın’) berichten auch über die Barten bei Balaenoptera 
rostrata. Kurze Erwähnung von Form und Bau der Walbarten ist auch 

bei Rapp‘) zu finden. Hesse’) stellt einen Vergleich auf zwischen der 
Hornbildung in den Barten (bei Balaenoptera rostrata und Megaptera), im 
Pferdehufe und in den Zähnen von Ornithorhynchus. ESCHRICHT®) theilt in 

1) Hunter, Observations on the Structure and Oeconomy of Whales. Philos. 

Mransact. Vol. L XXVII. 1787, p. 371. 

2) RoszNTHAL, Ueber die Barten des Schnabel-Walfisches. Abhandl. d. Kgl: 

Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1829, p. 127. " 

3) Ravın, Observations anatomiques sur les Fanons, sur leur mode d'insertion 

entre eux et avec la membrane palatine. Ann. d. sc. nat. Ser. II. T. V. Zool. 1836, 

p. 266. 
4) Rapp, Die Cetaceen. Stuttgart und Tübingen 1837. 
5) Hesse, De ungularum barbae balaenae, dentium ornithorhynchi corneorum 

penitiori structura. Diss. Berlin 1839.—Fror., Neue Notizen. Bd XV, N:o 1. 1840, p. 1. 

6) EscHrIcHT, Untersuchungen über d. Nordischen Wallthiere. B. I. Leipzig 1849. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 
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seiner ausgezeichneten Arbeit über die nordischen Walthiere einige Be- 
merkungen über den Bau der Barten bei Balaena, Megaptera und Balaenoptera 
rostrata mit und beschäftigt sich besonders mit der Entwicklung der 
Barten bei der letztgenannten Art. Es war ihm nämlich gelungen von 
dieser Art einen Embryo von 61 Fuss Länge zu erhalten, dessen Barten 
so unentwickelt waren, dass die grössten nur eine Länge von 9 Linien 
erreichten. 

Ein weit ausführlicherer Bericht über den Bau der Barten wird 
von EscHricHT und REINHARDT') in deren Arbeit: »Om Nordhvalen» ge- 
geben, worin sie über die Barten eines ungeborenen aber beinahe voll- 
ständig ausgebildeten sowie über die eines neugeborenen Thieres dieser 

Art berichten. Diese beiden letztgenannten Aufsätze sind, so viel ich 
weiss, die einzigen, in welchen die Entwicklung der Barten erwähnt wird. 
Da der grösste Theil der oben citirten Aufsätze zu einer Zeit geschrie- 
ben ist, wo die Hornbildungen bei Weitem nicht so erörtert waren, wie 
sie es jetzt sind, und da die Arbeiten von Escuricur und REINHARDT fast 
gar nicht auf den mikroskopischen Bau eingehen, so dürfte nach meinem 
Dafürhalten eine erneuerte Untersuchung der Walbarten nicht ohne In- 
teresse sein, besonders wenn über die früheren Entwicklungsstadien Auf- 
schluss gegeben werden könnte. Als daher die Herren Cur. AURIVIL- 

Lius und C. FomssrRAND aus Upsala im Sommer 1877 im Begriff stan- 
den, eine wissenschaftliche Reise nach dem nördlichen Norwegen anzu- 
treten, um in dem bekannten Etablissement für Walfischfang von SvEN 

Foyn die Anatomie der Bartenwale zu studiren, hielt ich besonders 

darum an, dass sie Barten von Embryonen in verschiedenen Entwick- 

lungsstadien wie auch Theile von ausgewachsenen Barten auswählen 

und zu mikroskopischem Gebrauch aufbewahren möchten. In den 
ausgezeichneten Sammlungen, welche von diesen Herren später nach 
Upsala geführt und der zootomischen Institution der Universität ein- 
verleibt wurden, und die ausser dem Eifer und der Geschicklichkeit ge- 

nannter Herren auch dem äusserst freundlichen Entgegenkommen des 

Herrn Capitain S. Foyn und seines Stellvertreters, des Herrn Ca- 

pitain Buzz zu verdanken sind, befanden sich ausser Kiefern von Em- 

bryonen, bei welchen die Bartenbildung noch nicht begonnen, auch 

Kiefer von Embryonen mit Barten in zwei Entwicklungsstadien, von wel- 
chen wenigstens das eine bedeutend jünger ist, als es die von EscHRICHT 

1) Escuricut und REINHARDT, Om Nordhvalen (Balaena mysticetus L.) K. Danske 

Vidensk. Selskabs Skrifter 5 Raekke. Naturvid. og Mathem. Afd. B. V. 1861, p. 433. 
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und REINHARDT beschriebenen sind; auch waren zahlreiche, in Sprit ge- 

legte Stücke von ausgewachsenen Barten vorhanden. Diese Sammlung 
nun bildet die Grundlage vorliegender Abhandlung, und ist es mir eine 
angenehme Pflicht den Herren AurıvırLıus und Forsstranp, welche mir 
die Sammlung freundlichst zur Verfügung stellten, für dieses Wohlwollen 
meinen besonderen Dank hiermit auszusprechen. 

DIE AUSGEWACHSENE BARTE. 

Ehe ich zu den histologischen Beobachtungen, welche ich an aus- 
gewachsenen Barten habe machen können, übergehe, dürfte es ange- 
messen sein, einen kurzen Bericht über Bau und Anordnung der Wal- 
barten im Allgemeinen zu geben. 

Bekanntlich bestehen die Barten aus quergestellten Hornscheiben, 
die mit ihrem einen Rande in den Seitentheilen des Oberkiefers befestigt 
sind und nur einen grösseren oder kleineren Theil des Gaumens längs 
dessen Mittellinie frei lassen. Die Barten bilden also zwei, kammfórmig 
vom Oberkiefer herabhüngende Bartenmassen, eine auf jeder Seite der 
Mundhöhle. Diese beiden Bartenmassen sind nach Escuricut und REINHARDT 
bei den Finnwalen nach vorn hin vereinigt, bei Balaena mysticetus aber 

von einander geschieden. Die dem Rande des Oberkiefers zunächst sit- 
zenden Scheiben sind die grössten und werden nach Escuricut Haupt- 
barten genannt; innerhalb einer jeden dieser Häuptbarten sitzt wieder 
eine gróssere oder geringere Anzahl nach innen immer kleiner werdender 
Scheiben, die von demselben Verfasser Nebenbarten genannt werden. 
Die zu jeder Hauptbarte gehórenden Nebenbarten bilden mit dieser eine 
quergehende Reihe. Jede so quergehende Reihe (1) von Hauptbarten und 

Nebenbarten bildet einen mehr oder weniger deutlichen Triangel, welcher 
mit seiner kürzesten Seite befestigt ist. Die äussere Seite dieses Trian- 

gels, welche nur von den Hauptbarten (1a) gebildet wird, ist eben, wo- 
gegen die nach der Mundhöhle gerichtete Seite, an deren Bildung so- 

1) Eine solche Bartenreihe heisst nach Hscuricur Barte, und würde demnach 
jede Barte aus einer Hauptbarte und deren Nebenbarten bestehen. Da diese Benen- 

‘nung indessen für eine histologische Beschreibung der Barten wenig geeignet er- 

scheint, so habe ich vorgezogen für die einzelnen Bartenscheiben die Benennung 

»Barte» und für die Zusammenfassung von Haupt- und Nebenbarten die Bezeichnung 
»Bartenquerreihe» anzuwenden. 

a 
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wohl die Hauptbarte wie alle Nebenbarten (1b,c,d,e,f) Theil nähmen, 
in eine Menge borsten-ähnlicher Haare (11) aufgelöst ist. Diejenigen von 
diesen, welche zu den kleinsten der Nebenbarten gehören, gehen von 
einer verhältnissmässig sehr unbedeutenden Scheibe (1f) aus, und inner- 
halb der kleinsten Nebenbarten kommen Haare ohne jegliche Spur von 
Bartenscheiben vor (1n). Wie bekannt, sind die Barten in den mittelsten 
Theilen der Kiefer am grössten und nehmen von da sowohl nach vorn, 
wie nach hinten an Grösse ab. Die auf Fig. 1 in halber natürlicher 
Grösse abgebildete Querreihe ist wahrscheinlich eine der kleinsten und 
hat gewiss dem vordersten Theile des Kiefers angehört. Wie aus der 
Figur ersichtlich, ist die Scheibe der Hauptbarte (la) kürzer als die läng- 
sten der von derselben ausgehenden Haare, wenig länger als die Scheibe 
der nächsten Nebenbarte (1b) und kaum mehr als dreimal so breit als 
diese. Ganz anders verhalten sich die grossen mehr typischen Quer- 
reihen. Hier ist die Hauptbarte unermesslich grösser als die Neben- 

barten, und ihre Scheibe mehrmals länger als die an ihrem Rande sit- 
zenden Haare. Auf der hier beigefügten Figur, welche zum Theil schema- 
tisch ist, sind die Haare der Deutlichkeit wegen gröber und darum auch 
weniger an Zahl als in der Wirklichkeit. 

Die Bartenscheiben sind an ihrer Basis von einer grau-weissen 
Masse umschlossen, welche da sie auch den Raum zwischen einer jeden 
Nachbarbasis vollständig ausfüllt, wir »Bartenzwischensubstanz» nennen 
können. Nach Escaricar wird der Theil der Mundhöhlenschleimhaut, 

auf welchem die Barten befestigt sind, von zwei erhöhten Falten begrenzt, 
von denen die äusseresbedeutend höher ist und welche beide zusammen 
das sogenannte Kranzband ausmachen. Die Bartenscheiben selbst werden 
von zwei Arten Substanz gebildet, welche Rinde und Mark genannt wor- 
den, die ich aber hier, um Verwechslung mit dem Mark in deu Haaren 
und mit den Marksäulen in der Hornsubstanz zu vermeiden, die äussere 

Schicht der Bartenscheiben oder die »Deckschicht» und die innere oder 
die »Hornréhrenschicht» nennen will Die Hornröhrenschicht (1i, 5b) be- 

steht, wie schon der Name besagt, aus Hornróhren (1k, 5 c) und zwischen 
diesen liegenden Hornzellen (5i) welche vollständig den Zellen ent- 

sprechen, die die Hornróhren in der gewóhnlichen Hornsubstanz verbinden 
und dort »Zwischenhorn» genannt werden. Natürlicherweise sind es die 
freien Enden (11) dieser Hornróhren, welche die haarartigen Franzen am 

inneren Rande der Barte bilden. Diese Hornröhrenschicht wird auswendig 

ganz und gar mit Ausnahme für den die Haare tragenden Rand von der 

Deckschicht (1g, 5 a) umschlossen, welche rund um die Hornröhren eine 
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kompakte Hornschicht bildet und auf diese Weise wesentlich zu deren 
Zusammenhalten beiträgt. Da aber diese Schicht an der Basis der Barte 
(1h) sich weiter in die Zwischensubstanz eindrängt als die Hornröhren- 
schicht, wird die Barte hier hohl, und in die so gebildete Höhle schiebt 
sich ein Fortsatz von dem Bindegewebe (»Bartenkeime», Escuricur) der 
Schleimhaut ein. Diese plattenartigen Fortsätze (1r), welche wir die 
»Bindegewebsplatten» nennen wollen, tragen auf ihrem der Barte zuge- 
wendeten Rande eine Menge fadenförmiger Papillen (1t), eine jede in 
eine Hornröhre einschiessend. Escuricur und REINHARDT konnten nicht 
angeben, wie weit hinein diese sich bei Balaena strecken, doch haben sie 
dieselben bei einer Megaptera so lang gefunden, dass anzunehmen sei, 
dass sie sich ungefähr bis in die halbe Barte hineinziehen. 

Nach diesem kurzen Ueberblick über die Barten im Allgemeinen 

gehe ich zu den mehr speciellen Beobachtungen über, welche ich an in 
Sprit gelegten und zu meiner Verfügung gestellten Stücken ausgewach- 
sener Barten von Balaenoptera sibbaldii gemacht habe. Wenn wir nun 
zunächst die Hornröhrenschicht in den Barten näher untersuchen, so er- 
weist sich dieselbe, wie bereits oben erwähnt, aus dicht an einander lie- 

genden Hornröhren gebildet, welche durch ein spärliches Zwischenhorn 
vereinigt sind, das auch aus verhornten Zellen gebildet ist. Während ein 

grosser Theil dieser Röhren nach aussen zu den Rand der Bartenscheibe 
erreicht und dort haarförmige Franzen bildet, schliesst wenigstens bei den 
grösseren Barten ein Theil innerhalb der Scheibe selbst in längerer oder 
kürzerer Entfernung von dem Rande. Ein Querschnitt durch eine Barte 

(5) zeigt auch stets Hornröhren von sehr verschiedener Dicke, und sind 
natürlicherweise im Allgemeinen diejenigen die dicksten, die zugleich 
die längsten sind. Diese Hornröhren gleichen ihrem Baue nach voll- 
kommen der Rinde bei den gewöhnlichen Haaren und bestehen wie diese 
aus abgeplatteten, concentrisch geordneten Hornzellen ohne deutliche 
Kerne. Diese Zellen enthalten eine Menge kleiner, bräunlicher Pigment- 

körner, welche, nach ihrer Lage zu urtheilen, hauptsächlich um die Kerne 

gruppirt gewesen zu sein scheinen, bevor die Zellen sich verhornten. 
Durch die distalen Theile dieser Röhren streckt sich eine Marksäule 
(1m, 5h), welche wie das Mark im Haar aus unregelmässig geordneten 

Zellen gebildet ist, zwischen denen grössere oder kleinere Zwischenräume 
vorkommen. Wie bekannt, kommt eine derartige Róhrenbildung mit Mark- 

säulen wenigstens in den meisten mächtigeren Hornsubstanzgebilden bei 
den Zäugethieren vor, im Allgemeinen jedoch bei Weitem nicht so aus- 
geprügt wie bei den Walbarten, worin eine der Ursachen begründet ist, 
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dass diese sich an dem Rande in Haare zerspalten lassen. Die Barten 

sind, hinsichtlich ihrer Röhrenbildung mit der Kauscheibe bei Rhytina 

stelleri am besten zu vergleichen, so viel ich aus BRANDTS ausgezeichne- 
ter Untersuchung‘) entnehmen konnte. Auch in der Hornsubstanz des 
Nashornhornes kommen sehr deutliche und regelmässige Röhrenbildun- 
gen vor, indessen weichen diese beiden Bildungen von den Walbarten 

darin ab, dass sie sich nicht fadenweise aus einander ziehen lassen, was 
natürlich grossentheils darauf beruht, dass das Horn bei dem Nashorne 
und die Kauscheibe bei Rhytina nicht dünne Scheiben bilden, sondern 
eine kompakte Masse. Diese stark ausgeprägte Röhrenbildung in der 

Hornröhrenschicht der Walbarten beruht ohne Zweifel auf den enorm 

langen Papillen, und sind auch in den beiden andern obengenannten Horn- 
bildungen die Papillen bedeutend verlängert, obschon sie mit denen 

der Walbarten durchaus keinen Vergleich aushalten. Wie oben gesagt, 
nimmt Escuricut an, dass die Papillen in den Barten von Megaptera sich ' 
wenigstens bis in die Mitte der Barte erstrecken, und ich habe bei meinen 
Untersuchungen gefunden, dass sich dieselben bei Balaenoptera sibbaldii 
in den grösseren Barten noch weiter hinein erstrecken. Diese grösseren 
Barten, welche natürlicherweise getrocknet waren, lassen sich jedoch für 

die histologische Untersuchung nicht gut anwenden; dagegen hatte ich 
zu meiner Verfügung einige der kleinsten, wahrscheinlich vom vorderen 
Theile der Mundhöhle stammenden Barten, welche unversehrt mit dem 

Theile der Schleimhaut, woran sie befestigt sind, in Sprit gelegt waren. 
Eine von diesen ist, wie bereits oben erwähnt, zum Theil schematisch 
in Fig. 1 in halber natürlicher Grösse dargestellt. Die zwischen diesen 
kleinen Barten liegende Substanz erreicht zwischen den Hauptbarten eine 

Höhe von ungefähr 5 cm., der freie Theil der Scheibe dieser Barten ist 

ungefähr 12 em. lang, und die längsten Haare reichen 19 cm. über die 

Spitze der Scheibe hinaus. Der Abstand von der inneren Grenze der 

Zwischensubstanz bis zu den Spitzen der längsten Haare ist somit unge- 

fähr 36 em., und da nun die in die Scheibe einschiessende Bindegewebs- 

platte ungefähr 1,5 cm. hoch ist, so wird die ganze Länge der längsten 

Haare, gerechnet von dem Rande der Bindegewebsplatte bis zu den Haar- 

spitzen, ungefähr 34,; em. Die Nebenbarten sind hier sehr klein und 

tragen sämmtlich wenig Haare, doch erreichen mehrere von diesen in allen 

Fällen eine Länge, welche den längsten in den Hauptbarten nur um einige 

1) J. F. Branpr, Symbole Sirenologicæ. Mém. de l'Acad. des sc. de Saint- 

Pétersbourg 6. Ser. Sc. Math., Phys. et Natur. T. VII. Seconde Partie: Sc. Natur. 

T. V. 4. 1846. 
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wenige cm. nachsteht. Der Längenunterschied zwischen den grössten der 
von dem innersten Theile der Hauptbarte ausgehenden Haaren und den 
grössten von denjenigen, welche von der Spitze der Hauptbarte ausgehen, 
ist ebenfalls wenig bedeutend. Neben diesen längeren Haaren giebt es 
jedoch sowohl auf der Hauptbarte wie auf den Nebenbarten eine Menge 
kürzerer von verschiedener Länge, und innerhalb der Barten, wo die Haare 

(In) direet aus der Zwischensubstanz hervorwachsen, erreichen die läng- 

sten kaum mehr als eine Länge von 10 cm., gerechnet von ihrer in der 

Zwischensubstanz liegenden Basis. Die längste Papille, welche ich in diesen 
kleinen Barten angetroffen habe, gehörte einem Haare im innern Rande der 
Hauptbarte an und erreichte eine Länge von ungefähr 16 em., gerechnet 
von dem Rande der Bindegewebsplatte und endigte ungefähr 15 cm. von 
der Spitze des Haares. Im Übrigen variirte die Länge der Papillen in den 
längsten Haaren zwischen 14 und 15 cm. Diese Papillen, welche na- 
türlich aus Bindegewebe gebildet sind, verschmälern sich allmählich von 
der Basis aus, und der proximale Theil derselben erscheint mit deutlichen, 
längsgehenden Leistchen versehen, ähnlich denen unter den Nägeln des 
Menschen. Die Papillen gehen, wie oben erwähnt, von der in die Basis 
der Barte sich hineinschiebenden Bindegewebsscheibe aus, wobei jedoch 
zu bemerken ist, dass sie auf dieser nicht in gewisser Entfernung von 
einander aufgereiht sitzen, sondern mit der Basis an einander stossen. 
Auch gehen sie nicht von derselben Höhe aus, sondern die Bindegewebs- 
scheibe theilt sich in breitere Fortsätze, welche sich in Papillen zer- 
spalten. Durch diese Papillen (5e,6d) gehen verschiedene, verhältnis- 
mässig grobe, vollkommen gerade fortlaufende Gefässe (5f, 6e), welche 
sich mehr oder weniger central durch die Länge der ganzen Papille er- 
strecken und sich in den von mir untersuchten Papillen stets mit Blut- 
körpern angefüllt gezeigt haben. In der Peripherie der Papillen dagegen 
habe ich ein Netz von viel feineren Gefässen gefunden. Sobald die Papillen 
eine gewisse Länge erreicht haben, werden sie, wie es scheint, in der 
Regel, an der Spitze zerstört. Auf der Grenze zwischen der frischen, 
aus deutlichem Bindegewebe gebildeten Papille uud dem Marke der Horn- 
röhre findet man nämlich stets eine gelb- oder röthliche aus zerstörtem 
Blute gebildete Masse. Eine derartige Masse kann auch versprengt in 
dem Marke selbst vorkommen, was den röthlichen Striemen am nächsten 
zu vergleichen sein dürfte, welche, »Steingallen» genannt, sich im Pferde- 
hufe finden. Die gelbliche Masse, welche an der Spitze der Papille liegt, 
kann zum Theil auch aus ausgepresstem Blute entstanden sein; dass 
aber Theile der Papille selbst hierbei zerstört worden sind, geht mit 
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Sicherheit daraus hervor, dass man oft eine Strecke hinein in diese Masse 
(5g) die Conturen der centralen Gefässe deutlich verfolgen kann. Auch 
an der Basis der Papillen habe ich mitunter eine ähnliche gelbe Masse 
angetroffen, dann aber nur innerhalb der Gefässe, welche sich eine längere 
oder kürzere Strecke mit derselben gefüllt erwiesen. In den Hornröhren 

der oben erwähnten klemen Barten nimmt diese Masse nur einige wenige 
Millimeter ein, scheint aber in den grösseren, getrockneten Barten, welche 

ich untersuchte, eine etwas lüngere Strecke einzunehmen. Es ist jedoch 
schwierig zu entscheiden, wo die Masse aufhórt, und wo die frische 

Papile anfängt, weil hier auch diese durch das Trocknen mehr oder 
weniger zerstört worden ist. Da dieses Problem an frischen Barten mit 
grosser Leichtigkeit gelóst werden kann, so habe ich nicht so viel Zeit 
auf die Lósung verwenden wollen und lasse darum dies bis auf Weiteres 
dahingestellt sein. Nach den Untersuchungen, welche ich hierüber an- 
stellte, scheint indessen anzunehmen zu sein, dass die unverletzte Papille in 

Barten von ungefähr 1 Meter Länge, die Haare und der in die Zwischen- 
substanz eingesenkte Theil einberechnet, eine Länge von circa 60 em. 
erreichten. Dass diese gelbe Substanz wirklich bei Lebzeiten des Thieres 
gebildet wird und nicht nach dem Tode durch das Vertrocknen der 

Barten entsteht, geht daraus hervor, dass diese Substanz in den feineren 
Röhren im Inneren der Bartenscheibe angetroffen wird, während die gröberen 

Rôhren auf gleicher Höhe mit deutlichen Bindegewebspapillen versehen 
sind. Wäre die gelbe Substanz an den Enden der Papillen durch das 
Trocknen der Barten, bevor sie in Sprit gelegt worden, entstanden, so 

.kónnten natürlicherweise keine frischen Papillen in nahe liegenden Róh- 

ren gefunden werden. Noch weniger kónnte eine solche Substanz in 
Gefüssen an der Basis der Papillen vorkommen, welche ein Stück weiter 
aufwürts diese Substanz ganz und gar entbehren. Ich für meinen Theil 

kann nur annehmen, dass diese gelbe Substanz aus Blut entstanden ist, 
und dieselbe gleicht auch vollständig der in den Havers’schen Canälen der 
ausgewachsenen Hörner von cervicornia vorkommenden Substanz, welche 

ohne Zweifel während des Absterbens der Gefässe von Blut gebildet wird. 
Ehe wir die Hornröhren und ihre Papillen verlassen, habe ich 

noch eine bemerkenswerthe Thatsache zu erwähnen, dass nämlich die 
innersten d. h. die der Papille zunächst liegenden Theile der Hornröhre 
(5d,6c) im Gegensatz zur Hauptmasse (5c,6b) der Röhre von Karmin 

und Hæmatoxylin gefärbt werden, wobei die Zellkerne etwas stärker ge- 
färbt werden und also mehr oder weniger deutlich hervortreten. Dem- 
nach sind die in der Nähe der Papille befindlichen Zellen nicht voll- 
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kommen verhornt'). Diese der Papille am nächsten belegene Schicht 
wollen wir »die innere Schicht der Hornröhre» nennen, zum Unterschied 

von dem vollkommen verhornten Theil derselben, welchen mir »die äus- 

sere Schicht der Hornröhre» nennen wollen. Die Grenze zwischen diesen 
beiden Schichten tritt bei Färbung mit Karmin und Hæmatoxylin ziemlich 

scharf hervor, und ist es demnach leicht an einem Schnitte durch die 
Barte beide zu unterscheiden. So viel ich habe finden können, streckt 

sich die innere Schicht nach dem distalen Ende der Röhre eben so weit 
aus als die Papille und geht an der Spitze dieser in das Mark über, 
welches auch von Karmin und Hæmatoxylin sehr deutlich gefärbt wird, 

und in dessen Zellen ich auch Andeutungen von Kernen sehen konnte. 

Gegen das proximale Ende der Hornröhre streckt sich die innere Schicht 
weiter hinein als die äussere, und zwar bis zur Basis der Papillen, wo also 

die verschiedenen inneren Schichten der Hornröhren an einander stossen. 

Die innere Schicht hat hier ihre grösste Mächtigkeit und die Zellen in 

derselben sind wenig abgeplattet und mit grossen, deutlichen Kernen 

versehen. Sehr bald jedoch beginnen die mehr peripherisch liegenden 
Zellen abgeplattet zu werden und schon einige wenige mm. von der 
Bindegewebsscheibe nimmt die äussere verhornte Schicht ihren Anfang; 
zuerst ist sie ganz dünn, verdickt sich aber sehr schnell nach innen zu 
in demselben Verhältniss, wie sich die innere verdünnt. In dem Masse, 
wie sich die innere Schicht verdünnt, platten sich auch ihre Zellen ab, 

und schon lange, bevor die Barte aus der Zwischensubstanz herausgetreten 
ist, zeigt sich diese Schicht von demselben Aussehen wie in den mehr 

distalen Theilen der Barte, d. h. die Zellen in derselben sind stark ab- 

geplattet, und ihre Kerne färben sich nur wenig stärker als_der übrige 
Theil der Zellen und sind also weit weniger deutlich als in demjenigen 
Theile der Schicht, welcher die Basis der Papille umgiebt. Schon beim 

Austritt der Barte aus der Zwischensubstanz ist die innere Schicht sehr 

dünn und wird dann allmählich noch mehr verdünnt. 
Wenn wir nun zur äusseren Schicht der Barten oder der Deck- 

schicht übergehen, so finden wir diese gerade so wie die Hornröhren 

in der inneren, aus abgeplatteten, pigmentführenden Hornzellen gebildet. 

1) Um nun den Verhornungsgrad der Gewebe beurtheilen zu können, nehme 

ich in vorliegender Arbeit ausschliesslich auf die Empfänglichkeit der Zellen und 

besonders der Kerne für Karmin- und Hæmatoxylinfarbe Rücksicht. Zu vollkommen 

verhornten Geweben rechne ich also nur diejenigen, welche von oben genannten 

Farbestoffen gar nicht gefürbt werden. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9 
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Gleichwie die Hornzellen in den Hornréhren um die Papillen gruppirt 

sind, gruppiren sie sich hier in einer Schicht (1g), welche die ganze 
Hornröhrenschicht mit Ausnahme desjenigen Theiles derselben, der in 

Haare ausgefranzt ist, umschliesst. Die Deckschicht dringt aber, wie be- 
reits oben gesagt, weiter in die Zwischensubstanz hinein als die Hornröhren- 
schicht und umschliesst da, wo diese aufhört, mit ihrer Basis (1 h, 2 c) die 

zur Barte gehörende Bindegewebsplatte (lr, 29); und von der Stelle, 
wo die Hornröhrenschicht aufhört, verdünnt sich der verhornte Theil 

der Deckschicht auch mehr und mehr, bis er ganz nahe an der Basis 

der Bindegewebsplatte vollständig verschwindet. Zwischen diesem ver- 

hornten Theile und der Bindegewebsplatte liegt auch eine innere Schicht 
(2d) von ganz derselben Beschaffenheit wie der die Basis der Papillen 

umschliessende Theil der inneren Schicht der Hornröhren, obgleich be- 

deutend mächtiger. Und wie dieser Theil der inneren Schicht der Horn- 
röhren den Herd für ihr Wachsthum bildet, so leitet auch die Deckschicht 

ihren Ursprung von ihrer inneren Schicht her. Diese Schicht ist an der 
Basis am mächtigsten, nimmt von da allmählich an Dicke ab, ganz in dem 

Masse, wie die äussere zunimmt, und geht schliesslich ohne bestimmte 
Grenze in die innere Schicht der Hornröhren (2e) über. Gleich wie die 

Basaltheile der Papillen sind auch die obersten Theile der Bindegewebs- 
platte mit Leistchen (3b) versehen. An der Basis dagegen, wie auch eine 

kurze Strecke an ihren Seiten hinauf, sind sie mit kleinen Papillen besetzt, 
die von derselben Beschaffenheit sind wie diejenigen, welche in die innere 

Schicht der Zwischensubstanz sich einschieben. Hier geht auch die in- 
nere Schicht der Deckschicht ohne jegliche Spur von einer Grenze in 
die innere Schicht der Zwischensubstanz über. 

Die Zwischensubstanz besteht aus einer ungeheuern Zellenmasse, 

in deren innersten Theil, wie eben gesagt, von dem Bindegewebe aus- 

gehende Papillen sich einschieben. Diese Papillen (2m) sind in den- 

jenigen Stücken des vorderen Theiles der Bartenreihe, welche ich zur 
Untersuchung hatte, ziemlich klein und erreichen dort nur eine Länge 
von ungefähr 1 mm., dürften aber in dem mittelsten Theile der Bartenreihe, 
wo die Zwischensubstanz weit dicker ist, länger werden. Obgleich es 
ein eigentliches Stratum corneum auf der Zwischensubstanz nicht giebt, 
so kann man doch eine innere Schleimschicht (2 1) und eine äussere, mehr 

verhornte (2 k) unterscheiden. Beide werden von Hæmatoxylin und Kar- 
min gefärbt, die erstere jedoch stärker; die Grenze zwischen ihnen ist 

ziemlich deutlich. Die innere Schicht erreicht zwischen den kleinen, 

hier oben beschriebenen Darten eine Mächtigkeit von 1 mm., wird aber 
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nach den Barten zu dünner und geht an deren Basis in die innere Lage 

(2d) der Deckschicht über. Die Kerne in den Zellen (9, 10), welche 

diese Schicht bilden, sind gross und deutlich. und werden von Hæma- 
toxylin und Karmin stark gefärbt. In der äusseren Schicht dagegen, 
welche den ganzen übrigen Theil der Zwischensubstanz einnimmt, nimmt 

der gefärbte Theil der Kerne schnell ab, bis nur ein kleiner Theil davon 

übrigbleibt; der ganze übrige Theil der Zelle, welcher in den inneren Zellen 

von dem gefärbten Zellkerne aufgenommen wird, ist hier vollständig unge- 

färbt und erschemt als ein hellerer Flecken in der Zelle (11). Für diese 
Schicht möchte ich auf Grund ihrer Consistenz wie des Aussehens der 
Zellen den Namen »Stratum subcorneum» vorschlagen. Um die lichten 
Flecken in den Zellen dieser Schicht wie auch um den Kern in der in- 
nern Schicht sind die in der Zelle vorkommenden Pigmentkörner haupt- 

sächlich gruppirt. Dieselben gleichen vollständig denen, welche in den 
Barten selbst vorkommen, sind aber in der Zwischensubstanz weit we- 

niger zahlreich ausser in den Theilen derselben, welche an das Binde- 

gewebe stossen. Diese Theile sind dagegen bei Balaenoptera sibbaldii 

stark pigmentirt, weshalb ich hier die Form der inneren Zellenschicht 
nicht deutlich sehen konnte. An einem Schnitte durch die entsprechen- 

den Theile bei Balaenoptera musculus dagegen, wo das Pigment viel 

spärlicher ist, habe ich deutlich gesehen, dass die innersten Zellen weder 
in der Zwischensubstanz noch auf der Aussenseite der Bindegewebs- 
platten und der Papillen aus Cylinderzellen bestehen. Ob diese inner- 
sten Zellen sogenannte »Stachelzellen» sind, habe ich auch nicht wahr- 

nehmen können, dagegen scheint die Hauptmasse der Zwischensubstanz 

aus ganz besonders ausgeprägten Stachelzellen (9—11) zu bestehen. 
Durch diese Masse gehen-von den Enden der Bindegewebspapillen mehr 

oder weniger deutliche Marksäulen (7, Sa) aus, ‚welche sich durch un- 

regelmässige, blasenartige Höhlungen auszeichnen, die zwischen ihren 
Zellen vorkommen. Auf der Grenze dieser Marksäulen kann wohl hin und 
wieder eine Zelle abgeplattet sein, indessen giebt es in der Zwischen 
substanz keine eigentliche Hornröhrenbildung, wenigstens nicht in den- 
jenigen Theilen derselben, welche ich untersucht habe. Diese Marksäulen 
gleichen den in den Bartenanlagen der Embryonen vorkommenden, wor- 

über weiter unten. 
Die Substanz die Ranvier') »Eleidine» nennt und die ausser in der 

Epidermis der Haut beim Menschen und bei einer Menge von Wirbel- 

1) Ranvier, Sur une substance nouvelle de l'épiderme ete. (Compt. rend. 1879, 

T. 88, p. 1361. 
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thieren auch in| verschiedenen andern Hornsubstanzgebilden vorkommen 
soll‘), habe ich nicht finden können, weder in den ausgewachsenen Wal- 
barten noch in den Bartenanlagen der Embryonen; das Material, das zu 
meiner Verfügung stand, mag auch für eine derartige Untersuchung wenig 
geeignet sind. 

Ehe wir die ausgewachsenen Barten verlassen, haben wir noch 

einige Worte über das in denselben vorkommende Pigment hinzuzu- 
fügen. Wie oben erwähnt, tritt dieses in Form von kleinen schwarz- 

braunen Kórnern auf, welche in die Epithelzellen der Barten und dieje- 
nigen der Zwischensubstanz eingestreut sind, sowohl in die noch leben- 
den als in die mehr oder weniger verhornten. Ausserdem kommen noch 

besondere Pigmentzellen vor, welche auf der Grenze zwischen dem Binde- 

gewebe und dem Epithel der Zwischensubstanz angetroffen werden und 
um die kleinen, in die Zwischensubstanz sich einschiebenden Papillen herum 

am deutlichsten sind. In diesen Pigmentzellen (4) ist das Pigment von ganz 
derselben Beschaffenheit wie in den Epithelzellen und besteht also auch 
hier aus kleinen rundlichen schwarzbraunen Kórnern. Die Zellen selbst 
sind mit langen verzweigten Ausläufern und einem mehr oder weniger 
deutliehen Kerne versehen, so viel ich aber sehen konnte, ohne deut- 

liches Membran. Um die distalen gefurchten Theile der Bindegewebs- 
platten herum konate ich solche verzweigte Pigmentzellen nicht entdec- 

ken, dagegen sind hier die innersten Theile des Epithels äusserst stark 

pigmentirt, was auch von den Basaltheilen der Hornröhren gilt. Weiter 

hinaus sind die Hornröhren an der Grenze der Papillen nicht stärker 
pigmentirt als in den mehr peripherischen Theilen. Auch in den Mark- 

säulen der Hornróhren und der Zwischensubstanz kommen Pigmentkörner 
vor, welche hier kleinen Klumpen von unregelmässiger Form bilden. 

Ausser auf der Grenze zwischen dem Bindegewebe und dem Epithel 

giebt es auch hier und da in das Bindegewebe (2h) eingestreute Pig- 

mentzellen. Diese zeigen im Allgemeinen eine sehr unregelmässige Form; 

auch hier besteht das Pigment aus kleinen Körnern, welche den im 
Epithel vorkommenden, wie auch denen in den auf der Grenze dessel- 

ben liegenden Zellen vollkommen gleichen. 

1) In einer soeben erschienenen Arbeit: Untersuchungen über Histogenese der 

Horngebilde ete. (Beitr. z. Anat. u. Embryol. Festgabe Jacor Henig. 1882) hat 

WALDEYER dieser Substanz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

— > 
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DIE BARTENANLAGEN BEI EMBRYONEN. 

Die jüngsten Embryonen von Balaenoptera sibbaldü, bei denen ich 

die Schleimhaut der Kiefer untersuchte, hatten eine Länge von 1,2 m. 

und zeigten keine Spur von einer beginnenden Bartenbildung, wogegen 
bei einem Embryo von 3 m. Länge die Bartenanlage sehr deutlich war. 

Sie zeigt sich da als eine Verdickung des Epithels innerhalb des Ran- 
des: des Oberkiefers, in welche plattenförmige und konische Fortsätze 

von dem darunterliegenden Bindegewebe sich eindrängen. In den oben 

erwähnten Sammlungen befindet sich auch eine fast vollständige Epithel- 
masse der linken Bartenanlage (12, 13), welche sich durch irgend eine 

Macerirung von dem Bindegewebe losgelöst hat. Die von dem Binde- 

gewebe sich in diese Epithelmasse einschiebenden Fortsätze, welche 
hiebei ausgerissen worden sind, haben natürlicherweise in der Epithel- 
masse entsprechende Vertiefungen hinterlassen, und da die Vertiefungen 
in den mittleren und hintere» Theilen schon einige Millimeter erreicht 

hahen, so nehmen sie nach vorn mehr und mehr an Grósse ab, bis sie 

in den vordersten Theilen ganz und gar verschwinden; auf die Weise 
wird es leicht an diesem Präparate die Form und Anordnung dieser 

Fortsütze bei deren erstem Hervortreten zu beobachten. - 
Diese verdickte Epithelmasse, welche auf Figg. 12 und 13 von der 

dem Bindegewebe zugewendeten Seite abgebildet ist, erreicht eme Linge 
von 53 em., und ihre grösste Breite beträgt beinahe 4 cm. Der breiteste 
Theil, der eine Länge von circa 10 cm. erreicht, liegt ein wenig hinter der 

Mitte. Von hier aus wird die Epithelmasse nach vorn und nach hinten 
schmäler, und während dass das hintere Ende (13h) sich ganz plötzlich 

abrundet bei einer Breite von circa 3 cm., so nimmt das vordere (12 a) all- 
mählich bis 8 mm. an Breite ab, erweitert sich wieder ein wenig und schliesst 

bei dem Exemplar, welches ich hier beschreibe, mit einer Breite von 1,4 cm. 

Leider kann man die äusserste Grenze der Bartenanlage nicht sehen, da 
diese gerade hier etwas beschädigt ist. In die ganze Masse aus ver- 

diektem Epithel drängen sich doch nicht Bindegewebsfortsätze ein. Ausser 
in dem vorderen Ende (12a), das bei einer Länge von 4cm. Vertiefungen 
vollständig entbehrt, werden solche auch in dem hintersten Theil (13 h) 
bei einer Länge von l,; cm. vermisst, wie auch in der dem Kieferrande 

zugewendeten Seite (12b, 13b). Die Fortsätze sind also dem inneren 
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Rande der Bartenanlage näher placirt und nehmen eine Strecke von 
47,5 cm. Länge und circa 1,; Breite ein. Die Breite des von den Fort- 
sätzen aufgenommenen Theiles ist in der ganzen Länge beinahe gleich, 
ausgenommen nur das vordere Ende, welches sich schwach zuspitzt. Auf 
der äussern Seite bildet diese Epithelmasse eine in das angrenzende 
Bindegewebe sich etwas einschiebende Falte, welche die Grenze zwischen 

der werdenden Barten und der Lippe bildet. 
Wie man von der Form und der Anordnung der Vertiefungen an 

den Figg. 12 und 13 ersehen kann, besteht die äusserste Reihe der 
obengenannten Bindegewebsfortsätze aus quergestellten vertikalen Binde- 
gewebsplatten, welche in der Epithelmasse quergestellte Vertiefungen 
hinterlassen (12d, 13d). An verschiedenen Stellen der Bartenanlage sind 
diese von verschiedener Länge; die längsten sind 8 mm. Innerhalb dieser 
sind die Fortsätze dagegen, wie man aus den in der Epithelmasse hinterlas- 
senen Vertiefungen (12e, 13e) ersieht, konisch oder wenigstens unbedeu- 
tend abgeplattet. Sie liegen in Reihen geordnet, welche von innen schräg 
nach aussen und nach vorn gehen, wobei jede Reihe dieser konischen 

Fortsätze oder Bindegewebszapfen an eine schwach erhöhte Leiste befestigt 
ist, welcher auf der Epithelmasse eine schwach angedeutete Rinne ent- 
spricht. In dem vorderen Ende der Anlage bilden die Fortsätze ziem- 

lich unregelmässige Erhöhungen; doch sieht man, wie die konischen 
Zapfen sich etwas weiter nach vorn strecken als die quergestellten Plat- 
ten; dabei ‘sieht es aus, als ob diese durch Zusammenschmelzung der 
vorigen enstanden seien. Die Platten vergrössern sich später nach innen 

durch Vereinigung mit neuen konischen Zapfen, und zwar auf die Weise, 

dass zwischen einer Platte und einem neben liegenden Zapfen eine 

Leiste gebildet wird, welche sich später mehr und mehr erhöht, bis sie 

die gleiche Höhe mit der Bindegewebsplatte und dem konischen Zapfen 

erreicht hat. Ohne Zweifel aber vergrössern sich auch die quergestellten 

Platten recht bedeutend nach aussen, da, wie wir später zeigen werden, 

sie in einem späteren Entwicklungsstadium sich beinahe bis dicht an den 

äusseren Rand erstrecken. Während also bei dem nach innen fortge- 

henden Wachsen der querstehenden Platten die vorderen und äusseren 

Enden der durch die konischen Zapfen gebildeten Reihen mit ihnen zu- 

sammenschmelzen, vergrössern sich die inneren und hinteren Enden (12f, 

13f) dieser Reihen allmählich dadurch, dass sie sich mehr und mehr nach 

hinten und nach innen ausstrecken, und gleichzeitig die anfangs unbe- 

deutenden Erhöhungen allmählich an Grösse zunehmen. Die Entstehung 

von neuen Reihen (12 g) konischer Zapfen findet, sobald die Bartenanlage 
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wenigstens eine gewisse Ausbildung erreicht, hauptsächlich in dem vor- 
deren Ende ihres inneren Randes Statt. 

Wie wir bereits gesehen, waren die Barten bei dem ausgewach- 

senen Thiere um die Bindegewebsplatten herum, die in Querreihen auf- 

gestellt sind, gebildet worden. Den eigentlichen Anfang dieser werdenden 
Plattenquerreihen bilden die quergestellten embryonalen Bindegewebsplat- 

ten, die sich auch, wie oben erwähnt, allmählich nach innen erstrecken, 

indem sie nach und nach die innerhalb liegenden konischen Zapfen in 

sich einverleiben. Auf der Oberfläche der Bartenanlage zeigen sich noch 
keine eigentlichen Erhöhungen. An dem Präparate, welches ich dieser 
Beschreibung zu Grunde gelegt habe, kommen jedoch hie und da kleine 
Reihen von äusserst schwach angedeuteten und abgerundeten Anschwel- 

lungen vor, welche den äusseren, gegen die Bindegewebsplatten stos- 
senden Theilen der schrägen Reihen konischer Zapfen auf dem Binde- 
gewebe entsprechen. Möglicher Weise könnte dies aber auch eine Folge 

der Zusammenschrumpfung des Präparates im Spiritus sein. 

Gehen wir hiervon zu dem mikroskopischen Bau der Bartenanlage 
in diesem Stadium über, so finden wir, dass das Epithel aus einer Zell- 

masse besteht, welche mit der Zwischensubstanz der ausgewachsenen 

Barten verwandt ist, in gewissen Fällen aber von dieser abweicht. 
Ein Schnitt durch das vordere Ende der Bartenanlage (14 a) zeigt 

natürlich die ersten Veränderungen der Schleimhaut bei ihrer Ver- 
wandlung in Bartenanlage. Dabei sehen wir, dass diese in einer all- 
mählich entstehenden Verdickung der Epithelmasse besteht und in einer 
dieser Verdickung entsprechenden Verlängerung der Bindegewebspapil- 

len. Sobald sich die Bartenanlage auf diese Weise von der übrigen 
Schleimhaut differenzirt, wird sie nach aussen zu von einer Einsenkung 
(14b) im Bindegewebe (14e) begrenzt, die aber bald ziemlich bedeutend 
wird (15a). Schon auf der unveränderten Schleimhaut (14 f) ist der 

äusserste Theil des Epithels verhornt und bildet folglich ein Stratum 

corneum, welches nicht von Karmin gefärbt wird, nach innen aber auch 
nicht sonderlich scharf markirt ist. Wir können somit auf der unverän- 
derten Schleimhaut eine Hornschicht und eine Art Rete muscosum unter- 
scheiden. Bei der Verdickung des Epithels in der Bartenanlage (14a) wer- 

den beide Schichten (14e und d) verdickt; die Grenze aber zwischen den 

Schichten zeigt sich hierbei noch weniger scharf, und man kann schon 
auf einem Abstand von einigen Centimeter vom vorderen Ende in der 
Bartenanlage drei Schichten unterscheiden. Zwischen der inneren oder 
der Schleimschicht (15 d), welche fortfahrend am stärksten gefärbt wird, 
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und der äusseren verhornten Schicht (15 b) tritt eine Uebergangsschicht 
auf, welche von Karmin schwach gefärbt wird (15 c). Diese Schicht, welche . 
bald die mächtigste wird, ist in Ansehung der Beschaffenheit der Zellen 

von der grössten Ähnlichkeit mit der äusseren Schicht in der Zwischen- 
substanz und dürfte darum gleichwie diese am geeignetsten Stratum sub- 
corneum benannt werden. Stratum corneum ist, wie aus dem Vorherge- 

henden ersichtlich, in der Zwischensubstanz nicht repräsentirt. In der 

inneren Schicht dieses Theiles der Bartenanlage habe ich Höhlungen 
gesehen, welche an die blasenartigen Höhlungen in den Marksäulen der 
Zwischensubstanz wie auch an die Höhlungen in den mehr entwickelten 
Theilen der Bartenanlage erinnern, sie sind doch in den von mir ange- 

fertigten Präparaten vollständig leer, was möglicherweise seine Ursache 
darin haben kann, dass der Inhalt durch die Macerirung, welcher die 

Bartenanlage unterworfen gewesen, zerstört worden ist. Die mittlere 
Schicht ist in diesem Theile der Bartenanlage noch fast ganz gleich- 
mässig über die innere ausgebreitet und dabei ohne Andeutung zur 

Hornröhrenbildung. Ihre Zellen platten sich nach aussen hin, gegen 

die Grenze der äusseren oder der Hornschicht, welche nur aus abge- 
platteten Hornzellen besteht, immer mehr und mehr ab. 

Sobald auf dem unter dem Epithel liegenden Bindegewebsmem- 
bran die Bildung der Fortsätze (16i,k) beginnt und gleichzeitig eine 
bedeutende Verlängerung der Papillen (l) auf diesen Fortsätzen eintritt, 

findet auch in der mittleren Schicht der Epithelmasse eine wichtige Ver- 
änderung Statt, denn nun zeigen sich die ersten Andeutungen zu den 

werdenden Hornröhren, Bartenscheiben und der Zwischensubstanz. Die 

Zellen um die längsten Papillen herum platten sich ab, wodurch Röhren 
(18a) gebildet werden, die sich allmählich über die Papillen vorschieben. 

So wie sie sich vorschieben, werden sie mit Epithelzellen gefüllt, 

welche an der Spitze der Papillen fortwährend neu gebildet werden. 

Da diese aber keinem Druck von den Seiten ausgesetzt sind, so werden 

sie natürlich nicht auf gleiche Weise wie die die Röhren bildenden Zellen 

zusammengedrückt, sondern sie bilden eine Art Marksäulen in den Horn- 

röhren. In diesen kommen jedoch noch keine grossen, blasenartigen 

Ausdehnungen vor. Da diese Röhren, wie oben erwähnt, von den Papil- 

len in den Rändern und Spitzen der Bindegewebsfortsätze ausgehen, 

müssen sie natürlich in der Epithelmasse diesen Fortsätzen entsprechende 

Gruppen (16d, 17b,c) bilden, welche Hornróhrengruppen dann der erste 

Anfang der werdenden Barten sind. In gleicher Weise ist die dazwischen 

liegende Epithelmasse (16 e, 17d) der Anfang der Zwischensubstanz. Zwi- 
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schen den einzelnen Röhren in den Hornröhrengruppen liegt noch eine 
grosse Menge ziemlich unveränderter Zellen, welche eine Art embryonales 
Zwischenhorn sind; die werdende Deckschicht der Barten aber ist 

noch nicht angedeutet, wenn man nicht die den Hornröhrengruppen zu- 
nächst liegenden, aus abgeplatteten Zellen bestehenden Theile der Zwi- 

schensubstanz als solche ansehen will. Wie die um die verlängerten 
Papillen liegenden Zellen abgeplattet werden und Hornröhren bilden, so 

werden nämlich auch die den Hornröhrengruppen zunächst liegenden 

Zellen (18b) mehr oder weniger abgeplattet, während die Zellen in den 
Theilen der Zwischensubstanz, welche mitten zwischen den Bindegewebs- 

fortsätzen und Hornröhrengruppen liegen und also keinem Druck von 
diesen ausgesetzt sind, gar nicht oder doch nur sehr unbedeutend abge- 

plattet werden (18c). 
Eine Andeutung von Säulenbildung zeigt sich auch in den Theilen 

der Epithelmasse, welche in der Nähe des Kieferrandes aussen vor den 
Bindegewebsfortsätzen liegen, und auch hier geht diese Säulenbildung 
von der Spitze der Papillen aus. Diese Säulen (16f, 17e) sind doch nicht 

von deutlichen Hornröhren umgeben, enthalten aber zahlreiche blasen- 
artige Höhlungen. Schon 15 cm. von dem vorderen Ende der Barten- 

anlage zeigen sich diese Säulen und in den breitesten Theilen dieser 
Anlage ist die Region, welche von diesen aufgenommen wird (16f, 17e), 

so breit, dass sie von den äusseren Enden der quergestellten Bindege- 

websplatten bis an den äusseren Rand der Anlage reicht. 
Die Hornschicht, welche in dem vordersten Theile der Barten- 

anlage besonders deutlich war, streckt sich auch über den übrigen mehr 
entwickelten Theil der Anlage (16b), ist aber zweifelsohne hier nicht die 

ursprünglich gebildete. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass diese 

in den ältesten Theilen zerstört und durch eine neue, welche sich all- 

mählich durch Verhornung der äusseren Theile des Stratum subcorneum 

bildet, ersetzt worden ist. 
Ehe wir dieses Stadium der Bartenanlage verlassen, haben wir 

unsere Aufmerksamkeit noch auf das Pigment zu richten. Das Pigment 
in der Mundschleimhaut besteht aus kleinen Körnern von ganz derselben 
Beschaffenheit wie in den Barten und wie dort theils in den Epithel- 
zellen eingelagert, theils, dem Anscheine nach, in besonderen Zellen auf 

der Grenze zwischen dem Epithel und dem Bindegewebe. Zufolge 
der starken Pigmentirung ist es indessen schwierig, die Form dieser 
Pigmentzellen deutlich zu sehen, möglicherweise sind sie auch hier etwas 
verzweigt, die Ausläufer sind dann aber sicherlich sehr unbedeutend. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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Beim Uebergange der Schleimhaut zur Bartenanlage werden diese Zellen 
rund um die Papillen herum immer grösser und deutlicher, wie auch 

mehr von einander geschieden. Bald zeigen sie sich als besonders 
deutliche verzweigte Zellen, ähnlich denen, welche die Papillen der 

Zwischensubstanz bei den ausgewachsenen Thieren umgeben. Gleich wie 
in den ausgewachsenen Barten scheinen auch hier die Pigmentzellen ein 

eigentliches Membran zu entbehren, aber mit einem Kerne versehen zu 
sein, welcher in Folge der starken Pigmentirung doch schwer zu er- 

kennen ist. 
Weit mehr entwickelt ist die Bartenanlage bei einem 4,55 m. 

langen Embryo, da in diesem Entwicklungsstadium die Barten schon 
angefangen haben, sich über die übrige Epithelmasse zu heben. Da ich 

von der Bartenanlage bei diesem Embryo nur Stücke erhalten habe, kann 
ich weder die Länge der Bartenanlage in ihrer Vollständigkeit noch die 

Anzahl der bereits hervorgetretenen Barten angeben. An einem circa 
40 em. langen Stücke, welches das vordere Ende der Bartenanlage 

bildet, konnte ich jedoch die Barten von ihrem ersten Hervortreten auf 

die freie Aussenfläche der Bartenanlage an beobachten. Dieses Stück 

ist wie die oben beschriebene Bartenaulage durch Maceration von dem 

Bindegewebe geschieden und zeigt also auf der inneren Seite deutlich 

die Form und Ausdehnung der Vertiefungen, welche die Bindegewebs- 

fortsätze hinterlassen haben, wie auch ihr Verhältniss zu den auf der 

freien Seite der Epithelmasse hervortretenden jungen Barten. In dem 
vorderen Ende dieses Stückes, welches jedoch nicht der allervorderste 

Theil der Bartenanlage ist, erreicht es eine Breite von 1 em. und eine 

Dicke von cirea 1 mm. Nach hinten nimmt sie allmählich au Breite und 

Dicke zu und ist am hinteren Ende cirea 5 cm. breit und 4 em. diek 

mit Einberechnung der jungen Barten. 

Schon in dem vorigen Entwicklungsstadium war, wie wir Gele- 

genheit zu sehen hatten, der äussere Rand der Bartenanlage in das Binde- 

gewebe eingesenkt, und diese Einsenkung schreitet mit dem Wachsthum 

der Anlage gleichzeitig fort, während der innere Rand mit der Oberfläche 
der Schleimhaut stets auf gleicher Höhe liegt. An dem dickeren Ende 

des obengenannten Stückes ist die Epithelmasse in dem äussern Rande 
bis zu einer Höhe von 1,5 em. in das Bindegewebe eingesenkt (20a). 

Das vordere schmälere Ende des eben genannten Stückes (18a) 
zeigt auf seiner freien Oberfläche keine Spur von Barten, und auf der 
befestigten Seite dieses Theiles (21a) sind nur unbedeutende Vertiefungen 

nach den Bindegewebsfortsätzen sichtbar. Wenige Millimeter nach hinten 
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zeigen sich dagegen schon die ersten Erhöhungen auf der freien Ober- 
fläche der Bartenanlage. 

Die Erhöhungen auf der Oberfläche zeigen (19, 20), wie auch zu 
erwarten war, ganz dieselbe Form und Anordnung wie die Fortsätze des 
unterliegenden Bindegewebes und treten folglich am äusseren Rande der 

Bartenanlage als quergestellte Platten (19c, 20b) und innerhalb dieses als 

von innen schräg nach aussen und nach vorn laufende Reihen konischer 

Zapfen (19d, 20c) auf. Hierbei ist doch zu bemerken, dass die letztgenann- 

ten hier von viel deutlicheren und mehr erhabenen Leisten ausgehen. Wo 
die ersten Erhöhungen auf der Oberfläche der Bartenanlage entstehen, 

kann ich selbstverständlich nicht sagen, da ich keine Bartenanlage in diesem 

Entwicklungsstadium untersucht habe. Nach dem Umstande aber zu ur- 

theilen, dass die Erhöhungen des Bindegewebes in dem oben beschriebenen 

zeitigeren Stadium über einen grossen Theil der Anlage eine beinahe 
gleiche Entwicklung erreicht haben, dürfte die Bildung der oberfläch- 

lichen Erhöhungen beinahe gleichzeitig auf einer grossen Strecke be- 
ginnen. Nach vorn wird sie dann dadurch fortgesetzt, dass neue Reihen 

konischer Zapfen (19f) in dem inneren Rande des vorderen Endes von der 

Region gebildet werden, welche von den schon gebildeten Erhöhungen 

aufgenommen wird. Während der weiteren Entwicklung der Anlage er- 

strecken sich diese Reihen, ebenso wie die auf dem Bindegewebe, stän- 

dig weiter nach hinten und nach innen (20e), je nachdem der innere Rand 

durch das Wachsthum der Anlage weiter nach inneu verrückt wird. 

Da natürlicherweise die jüngsten Theile dieser Reihen die nied- 
rigsten sind und die ältesten die höchsten, so ist es klar, dass die ko- 
nischen Zapfen von dem inneren Rande der Bartenanlage, welche bei 

einer Breite von ungefähr 5 mm. noch vollständig eben ist, sich all- 

mählich vergrössern bis zu der Stelle, wo sie an die quergestellten 

Platten grenzen. Diese Zapfen, deren Form auf den Figuren 19 und 20 
am besten zu erkennen ist, ordnen sich wie die ihnen vorausgehenden 

Bindegewebszapfen allmählich auch in Querreihen, um sich nach einan- 
der mit den quergestellten Platten zu vereinigen auf ganz dieselbe Weise 
wie sich die Bindegewebszapfen mit den Bindegewebsplatten vereinigen. 

Die oberflächlichen Querplatten, welche die Anfänge zu den werdenden 

Hauptbarten sind, erheben sich sehr bald, fast von ihrem ersten Auftreten 
an, über die konischen Zapfen. Diese schnellere Erhebung der Platten 

entsteht theils durch die kräftigere Entwicklung der ganzen Epithelmasse 
in dem äusseren Theile der Bartenanlage, theils durch ihr eigenes 
schnelleres Vorschieben. An dem diekeren Ende des obengenannten Stückes 
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sind die oberflächlichen Platten längs dem inneren Rande 1,5 cm. und längs 

dem äusseren Rande 1,2 cm. hoch mit Einberechnung des in Haare zer- 
spaltenen Theiles, während die grössten konischen Zapfen auch mit Ein- 
berechnung der Haare nur eine Höhe von 6 mm. erreichen. 

Die nächste Erscheinung, welche wir nun zu beobachten haben, 
ist das Auflösen der oberflächlichen Zapfen und Platten in Bartenhaare. 
Hierbei zeigt sich das eigenthümliche Verhältniss, dass obgleich die 

Platten viel grösser sind und schon angefangen haben, die scheibenartige 
Form der werdenden Barte anzunehmen, sie sich doch nicht früher als 

die konischen Zapfen theilen, sondern vielmehr später. Einer solchen 

Theilung sind jedoch noch nur die grössten Zapfen d. h. diejenigen, 
welche den Platten am nächsten liegen, unterworfen. 

Was die innere, dem Bindegewebe zugewendete Seite der Epi- 

thelmasse in diesem Entwicklungsstadium (21, 22) betrifft, so zeigt sich 

diese auch hier mit Gruben versehen, welche von den Fortsätzen des 

Bindegewebes herrühren und im Hauptsächlichen auf dieselbe Weise ge- 
ordnet sind wie die Gruben der inneren Seite der oben beschriebenen 
jüngeren Bartenanlage. Diese Gruben werden natürlich tiefer und wei- 
ter, je nachdem die Bartenanlage wächst, und ist besonders zu bemer- 

ken, dass die quergestellten Bindegewebsplatten, je nachdem die ihnen 

entsprechenden oberflächlichen Platten auf der freien Seite der An- 
lage hervortreten, so auswachsen, dass sie den äusseren Rand der 

Anlage erreichen, weshalb auch die ihnen entsprechenden Vertiefungen 

(22d) auf der befestigten Seite der Epithelmasse in diesem Stadium 

sich bis zum äussern Rande derselben hinaus erstrecken. Nur am vor- 
deren, möglicherweise auch am hinteren Ende, wo den Bindegewebs- 

platten die entsprechenden Erhöhungen auf der freien Oberfläche noch 

fehlen, zeigt die Epithelmasse ausserhalb der quergestellten Gruben noch 
einen ziemlich breiten, ungefurchten Rand (21b), wie er ausserhalb der 
ganzen Reihe der quergestellten Gruben auf der Bartenanlage in dem 

oben beschriebenen zeitigeren Stadium vorkommt. Hinsichtlich der quer- 
gestellten Bindegewebsplatten ist weiter zu bemerken, dass sie, wenn 
sie mehr ausgewachsen sind, nicht ganz gerade verlaufen, sondern eine 

schwach S-förmige Biegung annehmen. 
Was den histologischen Bau betrifft, so gleicht der vorderste Theil 

der Bartenanlage in diesem Stadium dem frühern; sowie aber die Ent- 
wicklung weiter fortschreitet, treten auch Veränderungen in dem histo- 

logischen Baue ein. Diese Veränderungen- bestehen hauptsächlich in 
einer stärkeren Entwicklung der Fortsätze des Bindegewebes, beson- 

| 
| 
| 
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ders der quergestellten Bindegewebsplatten, in Verlängerung der in 

dem distalen Rande dieser Platten und am Ende der konischen Zapfen 
sitzenden Papillen, in einer hiermit zusammenhängenden bedeutenderen 

Differenzirung der mittleren Schicht (Stratum subcorneum) und in dem 

successiven Abstossen der äusseren Hornschicht. Um diese Veränderungen 
zu veranschaulichen, dürfte es genügend sein, wenn über den Bau des 
am meisten entwickelten Theiles der Bartenanlage in diesem Stadium 
berichtet wird. 

Die grossen Bindegewebsplatten (23d, 25h) erreichen hier eine 
Höhe von 4 mm., die konischen Zapfen (25k) eine Höhe von 3 mm. Die 

längsten Papillen in dem Rande der Bindegewebsplatten erreichen die im 

Verhältniss zur Dicke der ganzen Epithelmasse schon ausserordentliche 

Länge von 1,; cm. und nehmen dann nach beiden Seiten hin ab, nach 

innen zu schnell und nach aussen langsam. Hierbei ist jedoch zu be- 

obachten, dass überall zwischen den längeren Papillen auch kürzere 

vorkommen, ein Umstand, der mit dem Verhalten in der ausgewachsenen 

Barte vollends übereinstimmt, wo, wie oben gesagt, längere und kürzere 

Bartenhaare mit einander abwechseln. Die Papillen auf den konischen 

Bindegewebszapfen sind weit kleiner als die oben genannten und er- 

reichen auf dem der Platte am nächsten liegenden Zapfen eine Länge 

von 1 em. Auf den innerhalb liegenden nehmen sie allmählich ab, bis 

sie auf dem innersten nur wenig höher sind als die von dem Bindege- 

webe zwischen den Fortsätzen ausgehenden Papillen. Diese letzeren sind 

in diesem Stadium nicht hóher als in dem vorhergehenden, wie ja auch 

die ihnen entsprechenden Papillen in der Zwischensubstanz bei dem 

ausgewachsenen Thiere keine bedeutendere Grösse erreichen. So klein 

jedoch verbleiben nur die im Grunde der Furchen zwischen den Fort- 
sützen liegenden Papillen. An den Seiten der Fortsätze verlängern sich 
die Papillen allmáhlich von der Basis des Fortsatzes gegen den distalen 

Theil zu, wo die oben erwähnten, bedeutend verlängerten Papillen anheben. 

Auf der dem Kieferrande zugewandten Seite der Bartenanlage, wo diese 

in das Bindegewebe eingesenkt ist (25b), giebt es auch Papillen, von 

denen die innersten von ziemlich bedeutender Grösse sind, aber die 

äusseren sehr klein. Auch nach dem inneren’ Rande der Bartenanlage 
zu nehmen die Papillen ab, bis sie an der Grenze in die Papillen der 
Schleimhaut übergehen. 

Hier wie in dem früheren Stadium kann man in der Epithel- 

masse drei Schichten unterscheiden. Die innerste oder die Schleimschicht 

(23b, 25e), welche von Karmin und Hæmatoxylin am stärksten gefärbt 
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wird füllt, zwischen den Fortsätzen und auf deren Seiten die Zwischen- 
räume der Papillen ganz aus, streckt sich aber auch über die distalen 

Theile der Fortsätze, wo die so viel verlängerten Papillen befestigt sind. 
Hier sind es jedoch nur die Zwischenräume zwischen den Basaltheilen 
der Papillen, welche von dieser Schicht ausgefüllt werden. Dagegen 
kann man sagen, dass dies sich über die verlängerten Papillen hinaus 

weiter fortsetzt und diese bis zu ihren Spitzen wie ein dünnes Membran 
(24g, 25n) umschliesst. Die Schleimschicht der Bartenanlage in diesem 

Stadium entspricht demnach vollständig: der inneren Schicht der Zwischen- 
substanz, der inneren Schicht der Deckschicht und der inneren Schicht 

der Hornröhren bei den ausgewachsenen Barten. Auf dem äusseren ein- 
gesenkten Rande der Anlage nimmt die Schleimschicht in demselben 
Masse an Dicke ab, wie die Papillen abnehmen was auch in dem inneren 

Rande geschieht. Die äussere Schicht (Stratum corneum) fehlt vollstän- 

dig auf dein Theile der Oberfläche der Bartenanlage, wo die Querplatten 

und diejenigen von den konischen Zapfen sich befinden, welche sich in 

Haare zu spalten schon angefangen haben. An einem Schnitt durch den 

meist entwickelten Theil der Anlage kann man darum nur in dem innern 

Rande eine solche (25c) beobachten, und es scheinen auch hier die äus- 

seren Theile derselben im Begriff zu sein, sich abzulösen. Diese Schicht, 

welche nicht von Karmin und Hematoxylin gefärbt wird, bekleidet nun 

sowohl die neugebildeten Erhöhungen, wie die zwischen ihnen liegenden 

Theile. Es ist somit klar, dass sie bei ihrem Hervortreten an die Ober- 

fläche diese Schicht nicht durchbrechen. 
Die mittelste und mächtigste Schicht (23a, 25d) in der Epithelmasse 

der Bartenanlage ist, wie erwähnt, hier bedeutend mehr differenzirt als 

in dem vorangegangenen Stadium. Hier haben wir zunächst die Horn- 

röhren selbst zu beobachten (23e, 24d,e, 251, 26a, 27a, 28a, 29a). Wie 

wir sahen, waren diese schon in dem vorigen Stadium angedeutet, sind 
aber hier ganz bedeutend mehr entwickelt. Sie umgeben hier die ver- 

längerten Papillen (23h, 24f, 250, 26d, 28c, 29c), und schon wenige 
Millimeter von ihrer Basis, d. h. da, wo die eigentliche Schleimschicht 

schliesst, kann man den Anfang zur Róhrenbildung sehen (23, 25). Die 

Zellen sind hier jedoch noch unbedeutend verhornt und werden von Kar- 

min und Hæmatoxylin ziemlich stark gefärbt. Weiter hinaus verhornen 

sie sich immer mehr, und in demselben Masse wird ihre Färbung immer 
schwächer. Mit ihrer Basis stossen diese Hornröhren demnach gegen die 
Schleimschicht, und zwischen ihnen und der Papille liegt die oben erwähnte 

Fortsetzung der Schleimschicht oder »die innere Schicht der Röhre» (23g, 
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240, 25n, 26c, 28b, 29b), bestehend aus weniger abgeplatteten Epithel- 

zellen, welche intensiv gefärbt werden z. B. von Karmin. Ausserhalb des 
Papillenendes wird die Röhre von einer Marksäule ausgefüllt (231, 25p, 

28e, 29d), in welcher Epithelzellen von gewöhnlicher Grösse und mit 

deutlichen Kernen versehen und grosse blasenartige Höhlungen mit fein- 
körnigem Inhalt, in denen ich einen deutlichen Kern nicht sehen konnte 

(28, 29) mit einander abwechseln. Hier hat man die allerbeste Gele- 

genheit zu sehen, dass die Markbildungen in den Bartenhaaren der 

Walbarten nicht von den Papillen ausgehen, sondern von dem an den 
Enden der Papillen liegenden Epithel. Denn wie diese Hornröhren nun 

der Anfang zu den werdenden Bartenhaaren sind, so sind die m den 

Hornröhren eingeschlossenen Zellensäulen nichts Anderes als der Anfang 

zu dem Markstrange in dem werdenden Bartenhaare, und es istan dünnen 

Schnitten durch die Bartenanlage in diesem Stadium (28) sehr leicht zu 

sehen, dass diese Marksäulen sich nicht von der Papille herleiten, was 
auch aus ihrem eanzen Bau ersichtlich ist. Diese Hornröhren innerhalb 2 
der Epithelmasse sind natürlicher Weise eine Fortsetzung der in dem 

früheren Stadium vorkommenden, obgleich diese weit weniger entwickelt 

waren, dünnere Wände und keine grossen blasenartigen Höhlungen in 
dem Marke hatten. 

Wie in dem Vorstehenden angedeutet ist, gehören diese Röhren 

nur zu den Theilen der mittleren Schicht, welche den äussersten Theilen 

der Bindegewebsfortsätze entsprechen, da nur von hier die verlängerten 

Papillen ausgehen und gerade um diese die Hornröhren gebildet werden. 
Die Hornröhren werden selbstverständlich hier wie in dem früheren Sta- 
dium von einer Art »Zwischenhorn» (26g, 28f, 29e) vereinigt. Die dieses 

Zwischenhorn bildenden Zellen sind jetzt schon wenig zahlreich, so dass 

die Röhren im Allgemeinen nahe an einander liegen. Die Zerspaltung 

in Haare der auf die Oberfläche der Bartenanlage sich hervordrängenden 
Fortsätze beruht natürlich darauf, dass dieses Zwischenhorn nach und 

nach zerstórt wird, wobei die Spitzen der Hornróhren von einander frei 

werden (23f, 25 m). Dass die Haare wirklich bei ihrem ersten Auftreten 
an die Oberfliche vereinigt sind und dann auf die oben genannte Weise 
sich von einander trennen und nicht wie gewóhnliche Haare oder wie die 

an der Basis der ausgewachsenen Barten hervortretenden Bartenhaare 
ein jedes für sich aus dem Epithelium hervorkommen, ist dadurch er- 
wiesen, dass sie in dem hier bezüglichen Stadium noch zusammenhängen, 

nachdem sie schon eine gute Strecke aus der Epithelmasse hervorge- 
kommen, und noch klarer wird dies dadurch, dass man auf einigen der 
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neugebildeten Barten findet, dass die Haare ein Stück innerhalb der 
Spitzen sich von einander zu lösen angefangen haben, während sie in 

der Nähe der Spitzen noch von zwischenliegenden Zellen zusammenge- 

halten werden. Auch sind die neugebildeten Haare in Folge der hängen 
gebliebenen, halblosgelösten Bindezellen noch ganz uneben. 

Ehe wir die Hornröhrengruppe verlassen, haben wir unsere Auf- 

merksamkeit noch auf etwas zu richten, dass nämlich die verlängerten 

Papillen auf den Theilen der Bindegewebsplatten, welche dem äusseren 
Rande der Bartenanlage am nächsten liegen, dicker sind als diejenigen, 

welche von den weiter hinein liegenden Theilen der Platten ausgehen 

(25). Die sie umgebenden Hornröhren (25q, 30a) sind in Folge davon 
bedeutend weiter als die mehr nach innen liegenden. Auch sind diese 

Hornröhren mit dünneren Wänden und viel grösseren blasenartigen Höh- 

lungen versehen. 

Wenn wir hiervon zu der zwischen den Hornröhrengruppen lie- 

genden Zellenmasse der mittleren Schicht übergehen, so finden wir diese 

hier bedeutend mehr entwickelt als in dem vorhergehenden Stadium und 

weit mehr differenzirt. Da diese Zellenmasse dem Stratum subcorneum 

der Zwischensubstanz der ausgewachsenen Barten am nächsten entspricht, 

dürfte es angemessen sein diese nebst den unterliegenden Theilen der 
Schleimschicht «die embryonale Zwischensubstanz» zu nennen. Die Schleim- 

schicht habe ich doch im Vorhergenden behandelt und wir haben es da- 

rum hier nur mit dem Stratum subcorneum dieser Substanz zu thun. 
Gleichwie in der mittleren Schicht von der Zwischensubstanz der 

ausgewachsenen Barten sind auch hier die Kerne der Zellen zu kleinen 

rundlichen Körpern von ungefähr gleichem Aussehen mit einem Kernkör- 

perchen redueirt. Irgend eine Stachelbekleidung dieser Zellen habe ich 
doch nicht deutlich sehen können. Die Zellen zeigen sich in den Theilen, 
welche den Hornróhrengruppen am nächsten liegen, von den Seiten aus 

etwas zusammengedrückt (27d, 30d), während die Zellen in den mitten 

zwischen den Hornröhrengruppen liegenden Theilen (27e) nicht zusam- 
mengedrückt, sondern ungefähr eben so hoch als breit sind, ganz auf 

dieselbe Weise wie in dem vorhergehenden Stadium; während aber dort 

nur in den innern Theilen die erste Andeutung zu einer solchen Bildung 

sich vorzeigte, ist diese hier sehr deutlich und erstreckt sich bis an die 

Oberfläche. Der ganze mehr entwickelte Theil der Bartenanlage theilt 

sich folglich so zu sagen in eine Menge Fächer, geschieden durch 

vertikale Scheidewände (23k, 25u, 27e), welche von diesen, mitten 

zwischen den Bindegewebsfortsätzen und den Hornröhrengruppen lie- 
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genden, nicht zusammengedrückten Zellen gebildet werden. Und da diese 

Zellen schwächer gefärbt werden als die zusammengedrückten, welche 

an den Seiten von jenen liegen, so bilden sie auf Horizontalschnitten, 

gefärbt mit Pikrokarmin und gut abgespült, einen hellen, ziemlich deut- 

lichen Streifen (24k) zwischen den Abtheilungen der Bartenanlage, die 

von den Hornróhrengruppen (24b, c) und von den dieselben nächst um- 
gebenden abgeplatteten Zellen (241) gebildet werden. Sowohl diese aus 

mehr abgeplatteten Zellen bestehenden Seitentheile als der mittelste 

Theil enthalten eine Andeutung von Sáulenbildung (241, 27 f, 30e), von den 

Enden der darunter in der Schleimschicht liegenden Papillen ausgehend. 

Die Zellen in diesen Säulen sind doch wenig abweichend von den diese 
umgebenden, und diese Säulen karakterisiren sich hauptsächlich dadurch, 

dass grössere und kleinere Pigmentklumpen in ihnen vorkommen, und 

das ihre Zellen etwas intensiver gefärbt werden als das sie umgebende 

Gewebe. In der Zwischensubstanz zeigt sich nur auf der Grenze nach 
den Hornröhrengruppen eine Andeutung von Röhrenbildung. Am wenig- 

sten deutlich sind die Säulen in den mitten zwischen den Hornröhren- 

gruppen liegenden Theilen. 
In dieser Zwischensubstanz zeigen sich hier und da in sparsamer 

Vertheilung blasenartige Höhlungen, welche den Höhlungen innerhalb der 

Marksäulen der Hornröhren gleichen. In dem Theile dieser Zellenmasse 

aber, welcher den äusseren Enden der von den quergestellten Bindegewebs- 

platten ausgehenden Hornröhrengruppen zunächst liegt, finden sich dagegen 

grosse Mengen von solchen blasenartigen, in Säulen (24m, 25r) geordneten 

Höhlungen, welche gleich den Marksäulen von den darunter liegenden 

Bindegewebspapillen ausgehen. Wir haben -also auch in diesem Stadium 

eine Region blasenartiger Höhlungen, obgleich sie viel schmäler ist als 
in dem jüngeren Stadium. Ausserhalb dieser Region liegt dagegen eine 

andere noch schmälere Abtheilung (24n, 25s), welche gar keine blasen- 

förmigen Höhlungen enthält und nur eine undeutliche Säulenbildung zeigt. 
Diese wird mit aller Sicherheit über dem Bindegewebe gebildet, welches 
den äusseren Rand der Bartenanlage begrenzt und dessen innerer Theil, 
wie oben erwähnt, mit ziemlich grossen Papillen besetzt ist. 

In diesem Entwicklungsstadium zeigt sich noch keine eigentliche 
Andeutung zur Bildung der Deckschicht, natürlich aber wird diese aus 
dem den Hornröhrengruppen am nächsten .ligenden Theile der embryo- 

nalen Zwischensubstanz gebildet. 
Um die Bindegewebspapillen herum kommt das Pigment auch in 

diesem Stadium in grossen verzweigten Zellen vor, doch sind diese hier 

Nova Acta’Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4 
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grösser und mehr verzweigt als in dem vorhergehenden Stadium, und 
ihre Ausläufer laufen zu einem förmlichen Netze zusammen. Ausserhalb 
der Spitze einer jeden Papille kommt auch hier eine Sammlung von 
Pigmentklumpen vor und finden sich solche, wie schon erwähnt, auch 
zerstreut. in den von den Papillenspitzen ausgehenden Marksäulen, sowohl 
in denjenigen, welche blasenartige Höhlen enthalten, als in den übrigen. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Nachdem ich nun über den Bau der ausgewachsenen Barte bei 
Balaenoptera sibbaldii berichtet, wie auch über denjenigen von Barten 
aus den zwei Entwicklungsstadien, welche zu untersuchen ich Gelegen- 

heit hatte, will ich die Schlussfolgerungen hinsichtlich der Entstehung 
und Entwicklung der Barten, wozu diese Untersuchungen geführt haben, 

kurz zusammenfassen. Die erste Veränderung, welche in der Schleimhaut 
des Oberkiefers zu bemerken ist, ist die, dass innerhalb der Ränder 

dieses Kiefers das Epithel verdickt wird und die Bindegewebspapillen 
verlängert werden, und dass dieser verdickte Theil nach aussen von einer 
Falte in der Schleimhaut begrenzt wird. Diese Veränderung, welche be- 
ginnen dürfte, wenn der Embryo ungefähr 2 m. lang ist, geht wahrschein- 

lich von den mittelsten Theilen des Kieferrandes aus und breitet sich 
von da nach hinten und vorn aus. Hierbei wird die äussere Schicht der 

Schleimhaut in eine dünnere, ganz und gar verhornte Schicht und in 
eine innerhalb dieser liegende halb verhornte Schicht differenzirt, welche 

mehr und mer an Dicke zunimmt. Die Schleimschicht dagegen verdickt 

sich langsamer. Allmählich erhebt sich das unter dem Epithel liegende 

Bindegewebe zu schräg längsgehenden Reihen kleiner konischer Fortsätze 

an schwach erhabenen Leisten. Dazu ordnen sich diese Fortsätze in 
den äusseren und vorderen Enden dieser Reihen allmählich zu Quer- 

reihen, und da nun die äussersten Fortsätze in diesen Querreihen sich 

durch Erhebung des zwischenliegenden Bindegewebes mit einander ver- 
einigen, entstehen quergehende Leisten, die die erste Andeutung zu den 
quergestellten Bindegewebsplatten bilden. Auf den Rändern dieser Plat- 
ten wie auch auf den Spitzen der innerhalb dieser liegenden konischen 

Fortsätze werden die Papillen allmählich länger, und da bei der Ver- 
mehrung der um diese herumliegenden Zellen und dem Wachsthum der 

Papillen eine Pressung der ausserhalb dieser liegenden Zellen entsteht, 
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so werden die letzteren abgeplattet, wodurch Röhren entstehen, welche 

Anfangs undeutlich, je nach dem Wachsthum der Papillen, mehr markirt 

werden. 
Diese Röhren, welche um die Papille herum gebildet werden, 

schieben sich natürlich beim Wachsthum der Epithelmasse über diese auf 
dieselbe Weise, wie die Epithelmasse in gewöhnlichem Horn sich über 

die Papillen schiebt; und sowie die Hornröhren sich vorschieben, werden 

sie von Zellen gefüllt, welche an der Spitze der Papille durch Theilung 
dort liegender Epithelzellen gebildet werden müssen. Diese Zellen plat- 

ten sich nicht ab, es entsteht aber zwischen ihnen eime Anzahl grös- 
serer Lücken, angefüllt von einem feinkörnigen Inhalt. Eine Pressung, 

ähnlich der um die Papillen herum, findet auch rund um die grösseren 
Bindegewebsfortsätze Statt, und platten sich auch hier die Zellen mehr 
und mehr ab, während die mitten zwischen den Fortsätzen liegenden 

Zellen, wie auch die, welche ausserhalb der von den Fortsätzen ge- 

bildeten Region liegen, von der Pressung beinahe unberührt sind. So 
schreitet die Entwicklung weiter fort, bis die Epithelmasse eine ge- 

wisse Dicke erreicht hat, da auch auf der Oberfläche der Bartenanlage 

sich eine Andeutung zu Erhöhungen zu zeigen beginnt, welche den 

Bindegewebsfortsätzen entsprechen und so wie diese geordnet sind. Der 

erste Anfang zu diesen Erhöhungen wird jedoch nicht auf die Weise 

gebildet, dass die über den Bindegewebsfortsätzen liegenden mehr diffe- 
renzirten Theile des Epithels die übrige Masse durchbrechen, sondern nur 
so dass diese Masse ausgebuchtet wird, was daraus ersichtlich, dass sie 

anfänglich von der Hornschicht bekleidet sind. Während eines fortge- 

setzten stärkeren Wachsthums der Papillen auf den Rändern der Binde- 
gewebsfortsätze und des um diese herumliegenden Epithels erreichen 
die von den Papillen ausgegangenen Röhren so allmählich die Oberfläche 
der Bartenanlage. Dies dürfte theils dadurch geschehen, dass die über 

den Röhrengruppen liegende Epithelmasse abgestossen wird, theils da- 
durch, dass sie von den vordringenden festeren Röhrengruppen zur Seite 
gedrängt wird. Während dessen werden die obengenannten Papillen 
ganz bedeutend länger und dringen ein gutes Stück in die mittelste 
Schicht ein; jetzt fangen die um sie herum gebildeten Röhren an, sich 

zu verhornen. Sowie nun diese Röhrengruppen unter der Form von 
quergestellten Platten, oder konischen Zapfen sich über die Epithelmasse 
erheben, so lösen sich die Röhren selbst allmählich von einander durch 

Zerstörung der zwischenliegenden Zellen, und der erste Anfang zu Haar- 
fransen zeigt sich auf den neugebildeten kleinen Barten. Die Bartenanlage 
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ist also zu dieser Zeit in mehr oder weniger weit vorgeschrittene, von 
den Bindegewebsfortsätzen ausgehende Röhrengruppen und in eine sie 
umgebende Zellenmasse, die embryonale Zwischensubstanz, eingetheilt. 

Das nun nächst folgende Stadium der Entwicklung habe ich, wie 
aus dem Vorangegangenen hervorgeht, mangelnder Gelegenheit wegen 

nicht untersuchen kénnen, doch ist es durchaus nicht schwer, von dem, 

was wic von den zeitigeren Stadien und der ausgewachsenen Barte wis- 
sen, auf die meisten der Veränderungen zu schliessen, welche jetzt ein- 
treten sollen. So wie die Zellenröhren um die Papillen herum schon ange- 
fangen haben sich zu verhornen, entsteht auch in den die Bmdegewebs- 
fortsätze und die Hornröhrengruppen umgebenden schon etwas abge- 
platteten Zellen eine Verhornung. Bei einem ungeborenen aber beinahe 

ausgetragenen Jungen von Balaena mysticetus hat Escuricut faktisch einen 

dünnen Hornüberzug über die Hauptbarten gefunden. Möglicherweise 
sind jedoch die von den Seiten der Bindegewebsfortsätze ausgehenden 

Papillen schon vorher verschwunden und von den bei dem entwickelten 
Thiere hier vorkommenden Leisten ersetzt, möglicherweise hat aber die 

Verhornung auch schon früher begonnen. Da die Papillen hier verschwin- 

den, hören natürlich die von ihnen ausgehenden, mehr oder weniger 

deutlichen Marksäulen auf und die jetzt die Bindegewebsfortsätze und 

die Hornröhrengruppen umschliessende verhornte Schicht wird mehr 

homogen wie die Deckschicht der ausgewachsenen Barte. Da nun je 
nach dem Wachsthum des Thieres die von Anfang an mit ihrer Basis 
beinahe zusammenstossenden Bindegewebsfortsätze sich von einander 

entfernen, so wird der Raum zwischen ihnen von Zwischensubstanz aus- 

gefüllt; und da es in diesem Zwischenraum fortfahrend Papillen giebt, 

so wird die sie ausfüllende Zellenmasse wie die embryonale Zwischen- 

substanz von mehr oder weniger deutlichen, von den Papillenspitzen 
ausgehenden Marksäulen durchzogen. 

Während die ‚Entwicklung so fortschreitet, verlängern sich auch 

die in der Basis der Hornröhren eingeschlossenen Papillen mehr und mehr, 
während die ausserhalb der Epithelmasse hervorgeschossenen Theile dieser 

Röhren sich mehr und mehr verhärten. Hierbei ist es klar, dass die Papille, 
wenn sie ein Stück aus der Zwischensubstanz herausgekommen ist, von 

einer festen Hornröhre. umgeben wird; und von diesem Augenblicke an 

dürfte kaum irgend welche Verschiebung zwischen der Papille und der 
Hornröhre in Frage kommen, sondern muss nach alledem, was ich finden 

konnte, die Papille in ihrer Entwicklung alsdann mit dem Haare gleichen 
Schritt halten. Gewissermassen ist es wahr, dass die Papille auch in 

s SZ SS 
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den Hornróhren der ausgewachsenen Barte zunächst von einer Schicht 

von Zellen umgeben wird, welche nicht in gleichem Masse verhornt sind, 

wie in der üusseren Schicht der Hornróhre, doch sind jene auf jeden Fall 
in dem Grade verhornt, dass man sich schwerlich denken kann, hier könne 

irgend welche Zellenvermehrung stattfinden und würde wohl eine solche 

in dieser so langen, fast gleichdicken Róhre kaum vorkommen kónnen, 

ohne dass dieselbe gesprengt würde. Schwerlich kann man sich auch eine 

Vorschiebung der Hornröhre über die Papille hinaus anders denken als in 
Verbindung mit einer Zellenvermehrung über die Oberflüche der ganzen 

Papille. Würde sich die Róhre dennoch über die Papillenoberflüche her- 

vorschieben können, so müsste natürlicherweise an der Spitze der Papille 

eine Neubildung von Markzellen stattfinden, oder es würde sich dort ein 

grosser Hohlraum bilden. Einen derartigen grösseren Hohlraum giebt 

es an der Spitze nicht, denn die kleinen Höhlungen, welche dort mit- 

unter vorkommen, sind allzu klein und unregelmässig, um auf diese 

Weise entstanden zu sein, und eine Neubildung von Markzellen ist ganz 

und gar undenkbar, da die Spitze der Papille, wie oben gezeigt worden, 

regelmässig zerstört ist. Wohl könnte man nun einwenden, dass gerade 

dieses zerstörte Blut, welches an der Spitze der Papille liegt, diesen 

Zwischenraum ausfülle; obgleich ich nicht bestimmt sagen kann, wie 

lange Strecke diese gelbe Substanz in den längsten Haaren aufnimmt, 

so scheint diese Strecke jedenfalls allzu unbedeutend zu sein, um diesen 

Zwischenraum, der bei einer Verschiebung zwischen Röhre und Papille 

entstehen würde, ausfüllen zu können. Würde nämlich eine solche Vor- 

schiebung nach Verhärtung der Röhre vorkommen, so müsste sie natür- 

licherweise während des ganzen Wachthums der Röhre geschehen, und 

somit würde sich diese ein recht bedeutendes Stück vorschieben können. 

Es ist klar, dass die Papillen in den Walbarten sehr lang sein 

und sich weit in die Hornróhren hinein erstrecken müssen, um die 

langen und schweren Bartenscheiben sicher befestigen zu kónnen, wel- 
che übrigens nur durch die verhältnissmässig kurzen Bindegewebs- 

platten, durch die Kranzbänder und die Zwischensubstanz angeheftet 

sind. Wenn die Papillen kurz und konisch und nur von einer weichen 
Zellschicht umgeben wären, wie es sich z. B. in den Hörnern bei Cavi- 
cornia verhält, so würden diese weichen Zellen, welche auf diese Weise 

das festere Horngewebe mit den Papillen allein verbanden, nicht stark 
genug sein, um die Barten zu befestigen. 

Escuricut hat die Beobachtung gemacht, dass die Anzahl der 
Barten bei einem neugeborenen Jungen von Balaena mysticetus dieselbe 
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ist wie bei den älteren und dass die Barten also nach der Geburt nicht 
an Zahl zunehmen, und ebenso scheint es sich bei Balaenoptera sibbaldii 
zu verhalten, da die Bindegewebsplatten in dem oben beschriebenen jün- 
geren Stadium schon zu der beträchtlichen Anzahl von ungefähr 240 Stück 

gingen, und dazu fehlten einem recht bedeutenden Theile der Barten- 

anlage ähnliche Bindegewebsplatten. Dagegen dürften die Barten während 
des ganzen Lebens des Thieres, wie EscHrRicHT auch annimmt, zu wächsen 

fortsetzen theils durch das Bilden neuer Theile an der Basis der Barten- 
scheiben, theils durch eine fortgesetzte Bildung neuer Nebenbarten an dem 

inneren Rande der Bartenquerreihe. Die Hauptbarten nehmen dabei an 
Breite dadurch zu, dass sie, wie EscHRICHT auch bewiesen hat, neue Neben- 

barten in sich einverleiben, welche Erscheinung ich bestätigen kann. Dies 

geschieht natürlich auf die gleiche Weise, wie die kleinen Bindegewebsplatten 
beim Embryo mit sich die konischen Bindegewebsfortsätze vereinen, näm- 
lich so, dass das Bindegewebe zwischen den Bindegewebsplatten einer 
Hauptbarte und ihrer nächsten Nebenbarte sich zu einer Erhöhung er- 
hebt, welche die beiden verbindet, während sie gleichzeitig an einander 

herankommen. Um ein vollständiges Bild von dieser Annäherung geben 

zu können, muss man jedoch Gelegenheit gehabt haben, eine grössere 

Anzahl frischer oder in Sprit gelegter Barten zu sehen, als es mir mög- 
lich war. Nachdem die Barten dicht an einander gekommen, wird keine 

Zwischensubstanz zwischen ihnen mehr gebildet, und wenn die die beiden 

Bindegewebsplatten zusammenbindende Erhöhung sich zu gleicher Höhe 

mit ihnen erhoben hat, hört auch die Bildung von der Deckschicht 

zwischen den Barten auf; sie schmelzen auf diese Weise zu einer ein- 

zigen Barte zusammen, welche doch selbstverständlich in dem distalen 
Theile noch getheilt ist, bis durch fortgesetzte Zerspaltung der nicht 

zusammengewachsenen Theile die ganze ursprüngliche Nebenbarte in 
Haare aufgelöst wird. Denn wie die Barte von der Basis aus beständig 

weiter wächst, so wird sie sicherlich in dem inneren Rande stets zer- 

spaltet. Die Haare dürften sonst durch Abnutzung zerstört werden und 

bei älteren Thieren sehr kurz sein, was ich aber nirgends angegeben 

gefunden habe. 
Mit dem allem sei jedoch nicht gesagt, dass das Wachsthum bei 

älteren Thieren nicht allmählich an Stärke abnehmen und bei sehr alten 

möglicherweise fast ganz aufhören könne. 
Bei einem Vergleiche zwischen den Walbarten und den übrigen 

Hornbildungen innerhalb der Klasse der Säugethiere erweisen sich die 

erstgenannten abweichend von allen diesen nicht nur durch ihre Form, 
* 
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sondern auch durch ihre Zerspaltung in Haare an dem inneren Rande, 

durch die Deckschicht, welche die Hornröhrenschicht wie ein Mantel 

umgiebt, durch die unerhört verlängerten Papillen, durch die in die Basis 
der Scheibe eindringenden Bindegewebsplatten und endlich durch die 
eigenthümliche zwischen den Basaltheilen der Bartenscheiben liegende 
Substanz. Die ausgeprägte Röhrenbildung haben sie, wie oben gesagt, 

gemeinsam mit der Kauscheibe bei Rhytina und mit dem Horne des 
Nashornes. Die äussere Deckschicht gleicht ihrem Bau nach am meisten 

den Nägeln und den Klauen, weil ihr Marksäulen fehlen. 

In morphologischer Hinsicht sind die Barten den Schwielen im 

Gaumen gewisser Säugethiere z. B. der Wiederkäuer am nächsten ver- 

wandt, trotzdem sie im ausgebildeten Zustande sehr von ihnen abweichen. 

In dem Stadium wo die Erhöhungen auf die Oberfläche der Bartenanlage 

hervorzutreten beginnen, gleichen die Barten auch in auffallender Weise 
oben genannten Bildungen, obgleich die Epithelmasse bei den Barten- 
anlagen um ein ganz Bedeutendes dicker ist. In beiden Fällen haben wir 

erhöhte Bindegewebsfortsätze mit Gruppen von verlängerten Papillen 
und in beiden Fällen entsprechen die Bindegewebsfortsätze auch den 
Erhöhungen auf der Oberfläche der Schleimhaut, während aber diese Er- 

höhungen bei den Wiederkäuern in diesem Stadium verbleiben, setzt sich 
die Entwicklung der Barten auf die Weise weiter fort, wie ich oben 

darlegte. 
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ERKLÄRUNG DER FIGUREN. 

NAT ale 

Ausgewachsene Barte. 

Schematischer Schnitt durch eine quergehende Bartenreihe wahrscheinlich vom vor- 

deren Theile der Mundhöhle in halber natürlicher Grösse. Bartenhaare, der Deut- 

lichkeit wegen, dicker und weniger als in der Wirklichkeit. «a: Hauptbarte; 5, c, 

d, e, f: Nebenbarten, von welchen die grósste im Begriff ist, sich mit der Haupt- 

barte zu vereinen; g: die Deckschicht der Hauptbarte; Ah: der untere die Binde- 

gewebsplatte umfassende Theil dieser Schicht; 4: die Hornröhrenschicht der Haupt- 

barte; k: Hornróhre; /; die freien Theile der Hornróhren d. h. die Bartenhaare; 

m: die Marksäule einer Hornróhre; n: freistehende Bartenhaare am inneren Rande 

der Bartenquerreihe; o: die Zwischensubstanz; p: ihre Grenzlinie; g: Bindegewebe; 

r: in die Basis der Barten eindringende Bindegewebsplatten, von welchen zwei, 

nämlich die der Hauptbarte und der nächsten Nebenbarte, bei s sich zu vereinigen 

beginnen; ¢: Hornróhrenpapillen. 

Vertikal-Schnitt durch die Basis zweier Barten. a, 5: die beiden Barten: c: An- 

fang zu der äusseren Lage der Deckschicht; d: die innere weiche Lage der Deck- 

schicht, nach oben in die innere Schicht e der Hornróhre übergehend; f: Horn- 

röhrenpapille; g: Bindegewebsplatten; Ah: Pigment ‘im Bindegewebe; i: Zwischen- 

substanz; k: die äussere Schicht der Zwischensubstanz d. h. Stratum subcorneum; 

!: die innere Schicht der Zwischensubstanz, Stratum mucosum, an der Basis der 

Bindegewebsplatten in die innere Schicht der Deckschicht übergehend; m: Papillen, 

in Stratum mucosum eindringend; 7: die Vertikale Streifung in der Zwischen- 

substanz, verursacht durch Marksäulen, welche von den Spitzen der Papillen des 

Stratum mucosum ausgehen. 

Horizontalschnitt durch ein Stück des distalen Theils einer Bindegewebsplatte mit 

umgebenden Theilen. a: die Bindegewebsplatte; b: quergeschnittene Leisten auf 

derselben; c: die innere weiche Lage der Deckschicht; d: die Hornlage der Deck- 

schicht; e: die Zwischensubstanz. 

Verzweigte Pigmentzellen an der Grenze der in die Zwischensubstanz einschiebenden 

Papillen. a: Kerne. 

ne EEE o à 
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Vig. 

Fig. 
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Par Il: 

Ausgewachsene Barte. 

5. Querschnitt durch ein Stück von einer Barte. a: die Deckschicht; 6: die Horn- 

róhrensehicht; c: Hornröhren; d: innere Schicht der Hornróhren; e; Papillen; 

f: Blutgefässe der Papillen; g: zerstörte Papillenenden; Ah: Marksáulen; i: Zwi- 

schenhorn. 

6. Längssehnitt durch eine Barte, winkelrecht gegen die Scheibe. a: die Deckschicht; 

b: die äussere Schicht einer Hornróhre; e: die innere Schicht dieser Hornröhre; 

d: Papille; e: Blutgefässe. 

7. Horizontalschnitt dureh Stratum subeorneum der Zwischensubstanz. a: Marksäule. 

8. Vertikalschuitt durch Stratum subeorneum der Zwischensubstanz. a: Marksäule. 

9. Horizontalschnitt durch Stratum mucosum der Zwischensubstanz, stark vergrössert. 

10. Vertikalschnitt durch Stratum mucosum der Zwischensubstanz, stark vergrössert. 

11. Vertikalschnitt dureh Stratum subeorneum der Zwischensubstanz, stark vergrössert. 

Tat. DET. 

Bartenanlage von einem 3 m. langen Embryo. 

12. Der vordere Theil der Bartenanlage, abgebildet in halber natürlicher Grösse, von der 

dem Bindegewebe zugewendeten Seite aus. a: das vordere, Vertiefungen entbehrende 

Ende; 5: der äussere Rand; e: der innere Rand; d: transverselle Vertiefungen nach 

den quergestellten Bindegewebsplatten; e: Reihen von Vertiefungen nach den koni- 

schen Bindegewebsfortsätzen; /: die inneren Enden dieser Reihen; g: Anfang zu 

ähnlichen Reihen. 

13. Der hintere Theil der Bartenanlage — Hälfte der natürlichen Grösse — gesehen von 

der dem Bindegewebe zugewendeten Seite; 5,c,d, e, f: wie auf der vorhergehenden 

Figur; 4: das hintere Ende der Bartenanlage, ebenso wie das vordere ohne Gruben 

nach Bindegewebsfortsätzen. 

14. Vertikaler Querschnitt durch das vorderste Ende der Bartenanlage und ein Stück 

von der unveränderten Schleimhaut. a: die Bartenanlage; 6: ihr äusserer, in die 

Schleimhaut übergehender Rand; e: Stratum corneum; d: Stratum mucosum: e: Bin- 

degewebe mit Papillen; f: unveränderte Schleimhaut. 

15. Vertikaler Querschnitt durch die Bartenanlage circa 5 cm. vom vorderen Ende. 

a: der äussere in das Bindegewebe eindringande Rand der Bartenanlage; 6: Stra- 

tum corneum; e: Stratum subeorneum; d: Stratum mucosum; e: Bindegewebe; 

f: verlängerte‘ Bindegewebspapillen. 

16. Vertikaler Querschnitt durch den am meisten entwickelten "Theil der Bartenanlage. 

a: der äussere Rand der Bartenanlage; 5: Stratum corneum; c: Stratum sub- 

corneum; d: Hornrohren; e: embryonale Zwischensubstanz; f: Säulen von blasen- 

artigen Zellen; g: Stratum mucosum; A: Bindegewebe; i: eine der äusseren quer- 

gestellten Bindegewebsplatteu; 4: konische Bindegewebsfortsätze; J: verlängerte 

Papillen. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5 



Fig. 17 

Fig. 18. 

he ale), 

Fig. 20 

Fig. 21 

Fig. 22. 

Fig.{23. 

Tvcuo TULLBERG, 

Horizontalschnitt durch denselben Theil der Bartenaulage. a: der äussere Rand; 

b: Gruppen von Hornróhren, von den quergestellten Bindegewebsplatten ausgehend; 

c: Gruppen von Hornröhren, von den konischen Bindegewebsfortsätzen ausgehend; 

d: die embryonale Zwischensubstanz; e: blasenartige Höhlungen. 

Stück vom vorigen Schnitt stärker vergróssert. a: Hornröhren; 6: die Hornröhren- 

gruppen umgebende, aus ein wenig abgeplatteten Zellen bestehende Theile der em- 

bryonalen Zwischensubstanz; c: die centralen Theile dieser Zwischensubstanz. 

ate D 

Bartenanlage von einem 4,55 m. langen Embryo. 

Der vorderste Theil der Bartenanlage in doppelter natürlicher Grösse. «a: vorderes 

Ende ohne Erhöhungen auf der Oberfläche; 5: der äussere in das Bindegewebe 

eingesenkte Rand; c: quergestellte Platten an der Oberfläche, Anfang zu den Haupt- 

barten; d: Leisten mit konischen Erhöhungen; e: konische Erhöhungen, an der 

Spitze schon in Haare aufgelöst; /: Anfang von Leisten mit Erhöhungen; g: Höhle 

nach einer Bindegewabsplatte; h: Höhlen nach konischen Bindegewebsfortsätzen. 

Ein mehr entwickelter Theil der Bartenanlage in doppelter natürlicher Grösse. 

a: der äussere in das Bindegewebe eingesenkte Rand; 5: embıyonale Hauptbarten; 

e: Leisten mit konischen Zapfen; d: an den Spitzen in Haare aufgelöste konische 

Zapfen; e: die inneren jüngsten Theile der Leisten; f: Bindegewebe. 

Bat ve 

Bartenanlage von einem 4,55 m. langen Embryo. 

Ein Stück von dem vorderen Theile der Bartenanlage dem auf Fig. 19 aufgezeich- 

neten Theile entsprechend und von der dem Bindegewebe zugewendeten Seite ge- 

sehen — in natürlicher Grösse. a: das vordere Ende dieses Stückes; 5: der äus- 

sere Rand; c; der innere Rand; d: Vertiefungen nach den Bindegewebsplatten; 

e: Vertiefungen nach den konischen Bindegewebszapfen. 

Ein mehr entwickelter Theil der Anlage, dem auf Fig. 20 aufgezeichneten Theile 

entsprechend und von der dem Bindegewebe zugewendeten Seite gesehen — natür- 

liche Grósse. Buchstaben wie in der vorigen Figur. 

Longitudinaler Vertikalschnitt durch drei Anlagen zu Hauptbarten in vorerwühntem 

Theile der Bartenanlage; ungefähr viermal vergrössert. «a: Stratum subcorneum 

(Stratum corneum auf diesem Theile schon verschwunden); b: Stratum mucosum; 

c: Anlage zu Bartenscheiben; d: die ihnen entsprechenden Bindegewebsplatten; 

e: Hornróhren, der Deutlichkeit wegen proportionsweise viel dicker und weniger 

als in der Wirklichkeit; 7: ihre äusseren freien Theile, die ersten Bartenhaare; 

g: innere weichere Schicht der Hornróhren; A: verlängerte Bindegewebspapillen (die 

längsten Papillen sind hier ebenso wie auf der Fig. 25 zu lang gezeichnet); 2: Mark- 

säulen; b; der centrale Theil der embryonalen Zwischensubstanz; /: ihre den Horn- 

róhrengruppen am nächsten ligenden aus mehr zusammengedrückten Zellen gebilde- 

ten Theile; m: Papillen in der Schleimschicht. 
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Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 97. 

Fig. 28. 

Horizontalsehnitt durch ein Stück desselben Theiles — ungefähr viermal vergrós- 

sert. a: der äussere Rand; 5: Homröhrengruppen von den Bindegewebsplatten aus- 

gehend; e: Hornróhrengruppen, von den konischen Bindegewebszapfen ausgehend; 

d: festere Hornröhren, ausserhalb der Spitzen der Papillen durchschuitten; e: festere 

Hornróhren innerhalb der Spitzen der Papillen durchschnitten; /: die Papillen; 

g: die innere Schicht dieser Röhren; 4: schwach entwickelte aber weitere Horn- 

róhren mit sehr grossen blasenartigen Hôhlungen: 7: die aus zusammengedrückten 

Zellen bestehenden Theile der embryonalen Zwischensubstanz; A: die aus nicht zu- 

sammengedrückten Zellen bestehenden Theile der Zwischensubstanz; J: Marksäulen 

in der Zwischensubstanz; m: querdurchschnittene Säulen von blasenartigen Höh- 

lungen; n: der an das Bindegewebe grenzende Theil des äusseren Randes der 

Bartenanlage. 

ats VE 

Bartenanlage von einem 4,55 m. langen Embryo. 

Vertikaler Querschnitt durch den am meisten entwickelten Theil der Bartenanlage — 

ungefähr viermal vergrössert. a: der äussere Rand davon; 5: der in das Bindegewebe 

eingesenkte Theil des äusseren Randes; c: Rest des Stratum corneum; d: Stratum 

subcorneum; e: Stratum mucosum; /: Bindegewebe; g: Anlage einer Hauptbarte; 

fi: die derselben entsprechende Bindegewebsplatte; 7: Anlage zu Nebenbarten; 

k: ihnen entsprechende konische Bindegewebsfortsätze; /: Hornróhren, proportions- 

weise dicker und viel weniger an Anzahl als in der Wirklichkeit; m: die freien 

Spitzen der Hornróhren; 2: die innere weiche Schicht der Hornröhren; o: ver- 

längerte Bindegewebspapillen; p: Marksäulen; 4: grössere Hornröhren mit sehr 

grossen blasenartigen Höhlungen in der Marksäule; r: Säulen von blasenartigen 

Höhlungen ohne deutliche Hornröhren; s: der festere an dem Kieferrande gren- 

zende Theil der Bartenanlage; :: Seitentheile der embryonalen Zwischensubstanz ; 

u: centrale Theile dieser Substanz. 

Horizontalsehnitt durch ein Stück der Bartenanlage mit. gut entwickelten Horn- 

rohren; — stärkere Vergrösserung. «a: grôbere Hornröhren innerhalb der Spitzen 

der Papillen durchschnitten; D: ihre äussere verhornte Schicht; c: ihre innere 

weiche Schicht; d: Papillen; e: kleinere Hornröhren ausserhalb der Spitzen der 

Papillen durchschnitten; f: Marksäulen; g: Zwischenhorn. 

Vertikalschnitt durch Hornröhren und Zwischensubstanz; — stärkere Vergrösserung, 

a: Hornróhren; 4: Marksäulen; e: Zwischenhorn; d: die aus abgeplatteten Zellen 

bestehenden Seitentheile der Zwischensubstanz; e: ihr centraler Theil. 

Par Wie 

Bartenanlage von einem 4,55 m. langen Embryo. g y 

Längsschnitt durch Hornröhren mit dünneren Wänden als die Fig. 26 in Quer- 

schnitt abgebildeten. a: die Hornróhren; D: ihre innere weichere Schicht; c: Pa- 

pillen; d: Pigmentzellen; e: Marksäulen mit grossen blasenartigen  Hóhlungen ; 

f: embryonales Zwischenhorn. 



36 

Fig. 29. 

Fig. 30. 

TycHo TULLBERG, BAU UND ENTWICKLUNG ETC. 

Horizontalschnitt von ungefähr derselben Stelle der Bartenanlage wie im vorigem 

Schnitte; zwei von den Hornröhren innerhalb der Spitzen der Papillen, die übrigen 

ausserhalb der Papillenspitzen geschnitten. a: die äussere Schicht der Hornröhren; 

b: die innere Schicht; c: Papillen; d: Marksäulen mit blasenartigen Hohlungen; 

e: Zwischenüorn. 

Horizontalschnitt durch die grossen dünnen Hornróhren am äusseren Ende einer 

Bindegewebsplatte und durch einen Theil der embryonalen Zwischensubstanz. 

a: Hornröhren; 6: Marksäulen; e: Zwischenhorn; d: Zwischensubstanz; e: Mark- 

säulen in der Zwischensubstanz. 

8. 9, Z. 4 v. u. Nach Arbeit add. ausser auf den Verhärtungsgrad. 
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ZUR THEORIE 

DER LINEAREN PARTIELLEN 

DIFFERENTIALGLEICHUNGEN ZWEITER ORDNUNG. \ 

MIT ZWEI UNABHÄNGIGEN VERÄNDERLICHEN 

ERNST PFANNENSTIEL. 

(UEBERLIEFERT DER K. SOCIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU UPSALA D. 7 SEPTEMBER 1882). 

UPSALA 1883, 

DRUCK DER AKADEMISCHEN BUCHDRUCKEREI, 
EDY. BERLING. 





7 

ERSTE ABTHEILUNG. VON TRANSFORMATIONEN. 

Cap. I. Von der Substitution z= g(a, y}. 

Es sei 

(1) I, D*2 + FD: + RR DLFP, Dr FD z+ Fz —0 

die gegebene Gleichung, deren Coefficienten constante Zahlen oder 

Functionen der unabhängigen Veränderlichen x und y sind; einige dieser 

Coefficienten können auch den Werth 0 haben, nur muss wenigstens 
einer der drei ersten Coefficienten einen von 0 verschiedenen Werth 
besitzen. 

Wir setzen zuerst voraus, dass der Werth von F, = 1 ist. 

Durch die Substitution 

(2) z= gn y) C 

geht die gegebene Gleichung über in 

MED Po De Ce, DE to. Der DD ao: 0, 

wo die Coefficienten folgende Werthe haben 

(4) ®, =F, ,0, = F0 — ER + Det Dy, 

DR D 
g 

F 
ir F, Sr mum "B 

= = = D + an: m t€ Dig + “Day + “D TÉ. 

Wie man sieht, erleiden durch die angeführte MOM die 

Coefficienten der Differentialquotienten zweiter Ordnung keine Aende- 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 



2 ERNST PFANNENSTIEL, 

rung. Unsere Aufgabe ist jetzt zu zeigen, wie man durch Elimination 

der Function y noch zwei andere von A ,F, .... gebildete Ausdrücke 

darstellen kann, die ebenfalls ungeändert bleiben, wenn die ursprünglichen 

Coefficienten F, .... gegen die neuen 4, .... getauscht werden. 

Um diess zu zeigen, benutzen wir folgende Bezeichnungen: 

R=YF’—-AFR,=Y®°’—40,=-R, 

F +R D, + À 
(5) P,=D,+ DOT D,+F,, P,= D, +95 D, + a, 

Bene u == De D, + o, 

und setzen anfänglich voraus, dass À Z0 ist. 

Dann gelten folgende Identitäten: 

Q,—R . Q,—R 

(6) Rodi Re E are 
ee = R, in R, 

TT TE IE E —— FIP. E CIA 

= Fee 2, LE ve 

und 

= Ce P + 

Es ist nämlich 

ph _ ER 
5) Se 2 2 

2 F, 
um MEC re 

woraus 



PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. 3 

0,—R, _ Mehr: 
er NES LEE, 

"E > A eae RO all 
À; h 9 29 

und 

BS e POSTÉE, | +R ; EN) = er Ey) 1 Dig . P + R, + R A OR = vg 

Ferner kann der Werth von @, folgenderweise geschrieben werden 

-AER[ID «| = = (D) — er: one l(D,gy 

1 3 Dig Dig TE 0795 + Dis. 

Werden diese Werthe in die linke Seite der Gleichung (6) ein- 
geführt und dabei die Gleichung F,” — 4F, = A? angewendet, gelangt man 
ohne Schwierigkeit zur Identität (6). 

Auf demselben Wege kommt man auch zur Gleichung (7), wenn 
man nur überall das Zeichen von À ändert. 

Da (6) und (7) zwei verschiedene Beziehungen zwischen den Coef- 
ficienten der beiden Gleichungen (1) und (3) ausdrücken und überhaupt 
nur zwei solche von den drei letzten Gleichungen des Systems (4) durch 

Elimination von g gebildet werden können, erhellt unmittelbar die Gül- 
tigkeit des folgenden Satzes. 

Wenn zwei Differentialgleichungen (1) und (3) so beschaffen sind, 
dass ihre Coefficienten die Bedingungen (6) und (7) erfüllen und aus- 
serdem 

By =@, , 2 0, 

so findet zwischen ihren Integralen folgende Beziehung statt 

2 = gx, y}, 

wo g durch die Gleichungen 

$9, = K+ = Dig + P D = FE Do “Dig 

oder durch das System 



4 ERNST PFANNENSTIEL, 

0,0,—20,0, FF—2RF, x En a 0,0,—20, .FPF-2F, 1 
R° FR: gu ’ R? n m" uf 

gegeben ist. 

Damit dieses System integrirt werden könne, muss die Bedingung 

D ES [EEE] p. 2,0,—20,]| [AF,—2F, 
y R? n = Tor R 

befriedigt sein. 

Diese Bedingung ist jedoch nur eine Conseqvenz der beiden 

Gleichungen (6) und (7), und zwar kann sie dadurch hergestellt werden, 

dass man die eine dieser Gleichungen von der anderen subtrahirt und 

das Resultat mittelst der Gleichungen 

F, = F, =D; 

vereinfacht. 
Wir bezeichnen im Folgenden durch S$, und S_ die in den Glei- 

chungen (6) u. (7) enthaltenen Functionen von Æ, ,F, .... derart, dass 

rec cR er 
Go Cum pmo x 

"tees Rese 2 2 eee NEM = 

Hat die gegebene Gleichung folgende Form 

(10) DE Dez IE D RATE VT Tes 08 

so kann man sie als Grenzfall von 

kD*,z + Duc + F,D'iz + Dez + FD + Fiz = 

betrachten, wo lim k=0. 

Berechnet man für die letzte Differentialgleichung die Functionen 

S, und S , so erhält man nach Uebergang zur Grenze 

| lim(RS ) = Js ar (D, p HF) (CD; RI Es) F—Hj 

(11) im) = B= (Das HD BER 
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Diese beiden Ausdrücke haben für Gl. (10) dieselbe Bedeutung, 
wie die vorher gefundenen S, , S für Gl. (1). 

Bisher haben wir immer R20 angenommen. Wir schreiten jetzt 

zur Herleitung derjenigen Ausdrücke, die S und S_ jedesmal, wenn 

R — 0 ist, ersetzen sollen, Legen wir dann der Function R einen con- 

stanten Werth bei, so können wir S, folgendermassen entwickeln 

S 1 1 Ik F. il Ji 
B. =, RDA+ FE 5 D,B+|D.+ D+ +3 D, EU 

(12) 
| 1 F, BER 

+7] P+ DH DB + 

wo 

A=1D,R— PUB on EE 

Wird der vorherstehende Ausdruck für S, durch R? multiplicirt, 

ergiebt sich durch Uebergang zur Grenze für R = 0 

Ian SLA = len SRE PE : 

woraus 

(13) lim AVS = (D, - 2D, + m) _ 

Wir erhalten auf diese Weise nur den einen der beiden gesuchten Aus- 

drücke. Um auch den zweiten zu finden, werden wir folgenden Weg 
einschlagen. Das System (4) giebt für @’—4@, = 0 

F, 1[2 BAR 2(@,—F,) — D(o,—F) — 3 DF) = SE Do Ds] 

"o | AD + RD | - D] DR +S DE 

= #41 Def AR DR nk]. 5 2 

Demnach wird 
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(14) (40,42D,o, + ©,D,0;+ 6) — (—4F, + 2D,F,4+ FD,F,+ F?) 

= ; Dag .lim AVS 

oder, wenn man 

(15) Lp E en iu Ene e e TD JIA ce Jot 

setzt, 

Mar is ET RES 
Iim(Ryd), | Ines, 9 757 

woraus ferner 

0,4 2 "v 4 
Dp ee = A m == ap - 
| : | | zs. | 9 a 

Folglich muss man haben 

Die ee na er 
scs] | * 8lim(RyS), 

dr FA DI FE up TE eee 
ers; | | : en, 

oder 

(16) Is Pin, 

wenn die Bezeichnung 

4 Fi4 
17 qucm plc ER ae 

ELO i és] | ; ae 

eingefiihrt wird. 

Im Falle 

lim RYS =) 

wird 

(18) WELT 
wie man sowohl aus (12) als aus (14) unmittelbar ersieht. 

Sind gleichzeitig F, und A — 0, so muss ebenfalls F, = 0 sein. 
Dann können wir dem Coefficienten F, den Werth 1 beilegen. Durch 
Permutation der beiden unabhängigen Veränderlichen x, y entsteht eine 
Gleichung, auf welche die Formeln (13), (16) und (18) anwendbar sind. 
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Als das Resultat der vorigen Analysis geht hervor, dass man aus 
den Coefficienten einer gegebenen linearen partiellen Differentialgleichung 
der Form (1) immer vier verschiedene Ausdrücke bilden kann, welche 
die Eigenschaft haben, dass sie, als Functionen der unabhängigen Ver- 

ünderlichen betrachtet, unveründerlich dieselben bleiben, wenn man sie 
berechnet mittelst der Coefficienten der gegebenen Gleichung oder mit- 

telst derjenigen, die in einer anderen aus der vorigen durch die Substi- 
tution z = (x, y) gebildeten Gleichung enthalten sind. 

Diese Ausdrücke sind ausser den Coefficienten A, und F,: 

1. S, und S ,wenn F,—1,Rz0 

2. lim &S, und lim £S. , wenn # 20, /, 21, REZO 

3. lim RyS und 7, wenn , =1,R=0,lim RysZ0 

4. lim Zys und 4, wenn F, = 1, R =0,lim RyS = 0. 

No te. 

Aus den Werthen von S, und S erhält man 

P ZZ FPS 
Ss, —S_=|P,+ , R 

PRIE F, pith y 

NP 2 is 2 

R R 

oder, wenn man 

QE prep 
setzt, 

pe ne un 
S LÀ 5 = 

wg R di R 

p. En p ER oy 

+ F; F + = ze 
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5 P. een ne m 

Rp 2 = 2 
prre R h 

Bi em) Be og pedcs pp qut NNI 
Js I xis R R Y: 

Nun ist aber 

See 8S 
e 2 @ 

R R a: 
wo 

C=) pcc id) 

Dann wird 

R + R Du Mis oe 
woraus 

Se PT : 
$,—8-e(0— 5) ae 

eine Formel, welehe im Folgenden zur Anwendung kommt. 

Cap. IL Von den Substitutionen 

& = (2,9), = gn y). 

In diesem Capitel stellen wir uns die Aufgabe vor zu unter- 
suchen, auf welche Weise die im  Vorigen gefundenen Ausdrücke 
S,,S_, lim &,, lim &S , lim ZyS sich ändern, wenn statt der ur- 

sprünglichen dub neu en Veränderlichen 2 und y, zwei neue & und y 

mittelst der Substitutionen 

5 = f(x, y) y = le, y) 
eingeführt werden. 
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Durch die genannten Substitutionen erhält die Gleichung (1) des 
vorigen Capitels folgende Form = 

(1) D= (DS)? QUU ES DS eH (D) 5) 

+ Diz. 12. DS DEF (DS Dun + DE Dp) - b 9 TD. Sc Dan] 

De. [F UD. + FD. Din + F(D,8)'] 

5970 9 e Dis QA p on p USER D Mc CT NS] 

Dre. DE PD EEE D EME DRE EE D TEE 0: 

Wir setzen anfänglich RZ0 und A,= 1 voraus und führen die Be- 

zeichnungen 

un X, = (D. + Den y 

(2) 
JU EE 

Fiona uxo — Dj , Y, = (Di + zer x Dy)y 

ein. 

Ist weder X, noch X, — 0, kann die Gleichung (1) folgenderweise 

geschrieben werden 
En copo 

Dip 2|+ Dr. =. + LE dx XE BE Zl tara? Ay CX, 

À FR I APE ee EE Pi 7 (3) + De] P, x nap “5 Fl ee 
ey ®) Y 

+ Dr. F,=D,n[P, BA -& LE TIED) Y 

oder kürzer 

Dis + DiDi + OD) 2 + (Dg + @,D,z + 0,2 = 0. 

*) Der in der Klammer stehende Ausdruck kann auch so geschrieben werden: 

4 F +R ; PDP ^r]. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. bo 
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Setzen wir dann 

—R Ry neun MUN ana one pM 

so ergiebt sich zuerst 

+ RDS. Dj — DE. Da] 
Ry, = 1 X, X, 

oder, wenn wir das Zeichen + wählen, 

RD, E Din — D, : Da] 

XL X, | 
(4) Ji = 

Daraus folgt ferner 

(5) DE en Se 
2 P ESTO KG = 

Ist allgemein v eine Function von x und y, gelten bekanntlich 
die Formeln 

Dy = Dw. DE + Dove . Da 

Dy = Div. DE + Dw. Dy, 
woraus 

DD Py eI DED) ED 6 D E vl 1 vl a D, per as y y x 

( ) : D. : D, — Dye c D 5 D,5D,1 — DE Dn 

und folglich 

D | ER PU e (7) Da Beep, Be = Im = 

Ai ES 

Demnach wird 

D Rn D—R PF 

(Dic ET D, +0) wos + X À; 4142 

PELA der = 5 

X, 

pO p "LP, SS | 

Ped AS 
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P.—-BEQ,PQXQY, PR, XiDa- YD Mur = Aa + 2 y us P 1 E 

| X, om Dd E X x x == xe x | -— 9 F, | 

eh XP, —F;) Y,—V~P,—F,) xX, " Y,P_X,—X,P, Vii 

X,X;" Rn: 

D, à DD: 5 D Ji. — IB 7 

ui XX? E E 

D, Da D, Da al = =e (ee = -R) 

d. h 

B" o, —R, DE o, D ith —R am 

R, 
XR 

Werden die beiden fär Gl. (1) berechneten 

=, und = bezeichnet, erhält man für D oA 

S-functionen durch 

ai, folgenden Werth 

3 
AX 

A. FR DI nen 

TE GR XR 
oder 

F — f 7 YT 

E A^ zu P. c —F, 
53 I = += X, T SERES i ae] R 

p Dal r. Ni | 
+ Pes X 

peu p p REN p MM, ne ea EE 
XR XR aaa qe 
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Weil der linke Faktor des letzten Gliedes identisch Null wird, erhält 

man die einfache Formel 

E Ac 
12 

Auf ganz ühnlichem Wege gelangt man auch zur Gleichung 

(9) DM ==; 

Wir setzen jetzt in der Gleichung (1) F, = 0, F, = 1 und betrach- 
ten jene Gleichung unter dieser Voraussetzung als Grenzfall von 

kDiz + Diz + Die + FD + FD: + Foz =0 , lime 0 

Vor dem Uebergang zur Grenze gelten natiirlich die beiden Gleichungen 

5 HOD ON NN. A PCR 
ToO UM 

»x 
- 

XX EXC 

Bei verschwindenden £ ergeben sich folgende Grenzwerthe 

lim £X, = De , lim X, = De + F, DE 

und demnach 

(10) lim 3, = WS _ 44+ + A] UD, + FJ) 

(o oret DAHD:+ RDA] D Dé + FD: : 

(11) lim x lim ES  — EF, — (+ F,D, 4- FF, 

0 DD, + FD] D&D 4 FD C 
Um jetzt den Fall zu behandeln, wo die eine der Functionen X,, 

X, verschwindet, sei 

(12) DST DEEE D IR T DE DZ ED NEN 

die gegebene Gleichung und 

(13) Diz-F BD}: + 9,Dg + OD,2 + 0,2 = 0 

die Form, welche dieselbe durch Einführung neuer Veränderlichen an- 
nimmt, wenn die eine & derselben durch die Gleichung 
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DE = 0 (14) X, 20 oder D; + Age 

bestimmt ist. 

Wie wir soeben bewiesen haben, gelten dann die Gleichungen 

lim £x, A lim £x, à 
- Y. = s. I Y. E , 

(15) Daal Der en Y. De | Dy Dis zi Y Dye] 
Zr ug 

wenn S, u. S aus der Gleichung (12) und lim kr, , lim kx aus (13) 

berechnet werden. : 
Durch Anwendung der Transformationsformeln (6) und mit be- 

höriger Rücksicht der Bedingung (14) kann man ohne Schwierigkeit den 
letztgefundenen Gleichungen folgende Form geben 

; m : S 
(16) lim (Kx) = XF, ‚lim (kx ) = XE! 

Setzt man in den vorigen Formeln —R statt À, erhält man für Y, = 0 

S : S 
lines ES > (17) lim (kx. ) = XE 

Bisher haben wir immer R20 angenommen. Setzen wir jetzt 

R=0, so wird nach Formel (4) ebenfalls R, = 0. Unsere Aufgabe ist 
dann, den Zusammenhang darzustellen zwischen der für die ursprüng- 

liche Gleichung berechneten Function lim RyS und der entsprechenden 
lim A,yX, welche aus den Coefficienten der durch Einführung von & und » 
umgeformten Gleichung gebildet wird. 

Um diess zu thun, bilden wir aus (4) und (8) folgende Gleichung 

RVS ED. . Din — DE. Dr] 
EOS » 37, la 

2 

Bei verschwindenden À nähern sich X, u. X, der gemeinsamen Grenze 

EET 
D, ZEN NE: . 5 + 548 

Die Grenzwerthe von RyS, und Ry, sind schon vorher gefun- 
den. Auf diese Weise ergiebt sich 
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lim RyS, . [D;g£Dyg — Dis. Dan] 

(18) (D, 4 F, D) 
9 
z 

lima AV 

Der vorhergehenden Entwickelung gemäss können wir die sämmt- 

lichen linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit 2 
unabhängigen Veränderlichen in vier grosse Gruppen vertheilen. Diese 

Gruppen werden folgendermassen bestimmt: 

* Erste Gruppe, R20; S, u. S_ (bez. lim &S, , lim &S )z0 

Zweite Gruppe, À = 0; lim Zysz0 

Dritte Gruppe, R20; wenigstens eine der Functionen S, , S. — 0 

Vierte Gruppe, À = 0; lim Rys = 0 

Aus dem vorigen erhellt, dass eine zu irgend einer dieser Gruppen 

gehörige Gleichung durch Einführung neuer Veränderlichen in eine an- 

dere Gruppe nicht hinübergehen kann. Wie wir später zeigen werdeu, sind PI D o I 

die zur dritten Gruppe gehörigen Gleichungen und nur diese mittelst 

der Monge’schen Integrationsmethode integrabel. Durch die Substitutions- [e] o 

methode von Laplace uud Legendre kann man bisweilen eine Gleichung 

der ersten Gruppe derart umbilden, dass eine andere entsteht, die zur 

dritten Gruppe gehórt, und umgekehrt. 

Cap. III. Ueber die Möglchkeit eine partielle Differentialgleichung 
derart umzuformen, dass die Coefficienten der Endgleichung 

nur die eine unabhängige Veranderliche enthalten. 

Als eine sehr wichtige Anwendung der vorigen Theorie wollen wir 

jetzt die Bedingungen suchen, unter welchen unsere Differentialgleichung 

2, "Wo a 2 P. A (IE TIDER SER D ey ED Den DZ Ns il ce (QI 

durch Austausch der Veränderlichen mittelst der Substitutionen 

2= 90g) tium e ng) s to que, y) 
derart umgeformt werde, dass die Coefficienten der Endgleichung nur 
die eine unabhängige Veränderliche (w) enthalten. . 

Dabei setzen wir anfänglich R=0,F, = 1 voraus. 
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Wäre die Aufgabe gewesen, nur die Coefficienten der Differential- 

quotienten zweiter Ordnung von der einen unabhängigen Veränderlichen 
zu befreien, so wäre diese Aufgabe am einfachsten dadurch gelöst wor- 

den, dass man als neue Veränderlichen £ und „ erwählt hätte unter den 

Bedingungen 

SUR: F—R (2) De C Dj —0 , Da © Dy = 0. 

Durch Einführung dieser Veränderlichen geht nämlich die gege- 

bene Gleichung über in 

(3) 22+ BDz W,D,z 4+ Bz = 0. 

Wir nehmen jetzt ftir einen Augenblick an, dass die gegebene Glei- 

chung durch die genannten Substitutionen auf die Form (3) gebracht 
worden sei, und stellen uns die Aufgabe, die allgemeine Form der- 
jenigen Substitutionen 

dh ems f, n) ) d m g (E; n) 

zu bestimmen, durch welche man fortwährend Gleichungen erhalte, in 

denen die Coefficienten der Differentialquotienten zweiter Ordnung nur 
Functionen von u seien. 

Durch Einführung von w und v in die Gleichung (3) erhält man 
allgemein 

(4) Diz . [Dgu . Dsu] + Di c[Dgu . Div + Dw . Du] 

+ Diz. Dy. Dy +us.w.=0. 

Damit nach Division der Gleichung durch den ersten nicht verschwinden- 
den Coefficienten diejenigen der Differentialquotienten zweiter Ordnung 
von v unabhängig seien, wird erforderlich, dass entweder 

Du=0 , Dy = Ku)D,u 

oder 
Dyu = 0 ; Dy = F(u)Dgu 

oder endlich 

Div = F(u)Diu , Div = Fi(u)Dsu 

d. h. es müssen die neuen Veränderlichen uw, v durch eines der drei 

folgenden Systeme bestimmt werden 
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1. u= g(y), v = alu) + fG 

(5) |. u=fle) > v = du) + g(y) 

3 = Fer) +fE) , v = EC) + 9). 

Werden die beiden S-functionen der Gleichung (1) durch Si US 

diejenigen der Gleichung (4) durch x, ,= bezeichnet, so gelten 

dem vorigen Capitel die Formeln 

s S 
MX LEUR Se 
BOSSE, Dus ER 

welche Formeln für X, = 0 durch 

hm kz; = ——— link = 3 
d ACE e XR 

und für X, — 0 durch 

lim £x, = = limo hs = iS 
SENE DN Ei, 

zu ersetzen sind. Dabei haben X,, X; ... folgende Werthe 

D, Dar EE Vi D tt en); 

Mit behöriger Rücksicht der Gleichungen 

N, Diy + PE Dy = 0 I 

zieht man hieraus folgende Conseqvenzen: 

nach 

Dem ersten oder zweiten der Substitutionssysteme (5) entspre- 

chend erhält man für lim kx, und lim kx die Werthe 

s 
6 lim kx E 
oo) Dee EET DENTS 

wird das dritte System benutzt, ergeben sich für x, und 3 die Werthe 
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(7) UT 5 
ET RO DE Din’ 

Hieraus zieht man unmittelbar folgendes Theorem: 
Die nothwendige und hinreichende Bedingung, unter welcher die 

gegebene Gleichung durch Einführung der neuen Veränderlichen w und v 
und durch Austausch der abhängigen z mittelst einer Substitution der 

Form z = g(«, y)t derart umgebildet werden kann, dass die Coefficien- que y , 

ten der Endgleichung sämmtlich von v unabhängig werden, ist, dass [2] 5 I 1 

gleichzeitig =, und x — bez. lim ks, und lim £x  — nach Elimina- 

tion von z, y, & y sich als Functionen der einzigen Veränderlichen v 

darstellen lassen. Diess aber trifft nur ein, wenn sowohl S, als S_ 
folgende Form haben 

(8) Rod + em (G)9 Q2 D,£Dy 5 

wo d, auch einen constanten Werth haben oder nur als Function der 
einen der Veränderlichen z, „ erscheinen mag, wobei jedoch zu bemer- 
ken ist, dass in diesem letzten Falle nothwendig S, :S = F(s) oder 7(;) 
sein muss. 

Aus dieser Bedingung folgt, dass jedesmal, wenn die Aufgabe 

möglich ist und wenn nicht der Quotient S, : S einen constanten Werth 

hat, die neuen Veränderlichen durch die Gleichungen 

S 
u = (=) , v= d(u) + g(q) 

oder, wenn E 

, S : S. = gi) 

ist, durch das System 

w= F(R) = 0 +10. 

bestimmt sind. Dabei sind F, e, f willkiirliche Functionsformen, wo- 

gegen g eine von dem Quotienten S_:S_ völlig bestimmte ist, die fol- 
gendermassen gefunden werden kann. 

Aus 

on 7 
emm o, (FE) + en) 

folgt 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3 
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RER ANS z^ Dg = — 0. ORD, 
RSS > 
E D,\+ = d',g/ (5) RD , (D,+ y S [bonae us 

demnach 

ERIS 
Us dE 2 a Djs: LA EUM 

(2. nn bye JE) DE 

aus welcher Formel man die Formen der Functionen g und f ermitteln 
kann. 

Ist S, : S = Fe), erhält man g(y) unmittelbar aus der Gleichung 

— Ra, Ep CD ED : C 

Weil Wir werden uns jetzt mit dem Falle À = 0 beschäftigen 
die Formeln unter dieser Voraussetzung bedeutend complicirter werden, 
wollen wir der Einfachheit wegen die gegebene Differentialgleichung 
durch vorausgegangene Transformationen auf die Form 

(9) Diz + F,D,z + Fz —0 ; 

reducirt annehmen, wo F, und F, gewisse Functionen von + und y 
Fiir diese Gleichung haben wir dann 

|: as ree pl 

Diess vorausgesetzt, sei unsere erste Aufgabe die gegebene Glei- 

seien. 

i wa 

chung durch Einführung neuer Veründerlichen auf die Form 

Diz + 4,D,z + 52 —0 (10) 

i » dass $,,4, nur & zu bringen unter der Bedingung, 

Dann müssen & und „7 durch die Gleichungen 

enthalten werden. 

EDS Day Deel _ 7G) (Cap uate 
an: 

„ woraus 

1 = OY) 7 5 = | fV Po’ dr]. 

bestimmt werden 

(11) 
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Durch diese Substitutionen geht die Gleichung (9) über in 

(12) Die + De] ©, AL fran | 
DVD + gy 

F. 
ID. i 7 — 0, 

=F 7 CAE =F Foo 

wo 

L = D,[ VEds — D. > 
4 

Für diese Gleichung gilt zunächst 

: = 1 hun Ry Si] — eS: 
(a) 

Mit Rücksicht der Formel 

| Py Fey) 

zieht man ferner 

AOS Al 2D, qi L 
inb on pop = Wy Fd 

F, (YO wy Foy) IP aye t yr nor {VF i: 4 

p L D 
ar aye a3 Io rap’ [Fat 

oder 
A 2p, qj q^ weet CU 18) F, (wo TV Fa) (my uz 

Dre 

3 qo (yy Fle te 2o p s JF 

L e MET pad 
"TP = ae J | Pie = iem D ü CAT is V Fate 

29” 

ray 

, L4 2 [Fe CRE Su yo)” (&)V® 
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29° L D qa 
+ (q^ ES + ER

 (p "Ka casas VF. dz 

(a 
res Du eoe 

oder schliesslich 

1 = 2 

vel a ia V eor + aya VP 

RER Sco a Fanum | | Var | + Fe) 

— wo F(z) aus dem zweiten und dritten Glied der rechten Seite von (13) 

gebildet ist — . 

Folglich wird 

7 2 = ^ 

AF 2D,L Eu 5| E A BR: 1 : 
E 7L — uoce a 
lim AyS = o E F, VE, 

2 
— op 

Se eee al. fi Ve | £n. 
pose 

Aus der Gleichung 

; 4 2p" — 2L D" e 
ep aD, = a p ie m | | mac a e Vae] 

folgt 

"ues d AD a LE ATS re (qs E 

p-9 pt RE duds ee 
; | F, VE, a "n da TC LA ü || 

Mittelst der leicht zu beweisenden Formeln 

5 [Va D fV Ede + N Ada] 
Dra LEGES AME TD 

" yd q' (a) VF, 

erhält man hieraus 
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T= FE) + —— : m JA pum P De er 
qj'(q») VF, VF, 

Für F,(z) findet man den Werth 

2 
\ 

F,(&) = bj- (a 42D: ap? Sr Fal : 

Setzen wir jetzt der Kürze wegen 

pif 25 je 
De AD 2 D,L + PN Ede. D.L 

VE ; VF, 
oder 

Dee 2 

= ER aD (14) y E WERE 

erhalten wir endlich folgende Formel 

SEE Hee ae map 
JVF,a'de — (ayfyF,de — (OY (SY 

(15) 

Damit 7 eine Function von & einsam werde, ist es nothwendig und 
hinreichend, dass die rechte Seite der letzten Gleichung eine solche 
Function sei. Dann muss 

oder 

ebenso eine Function von & einsam sein, woraus 

(16) [Ds D, Ds. Dl ,=0, 
G 
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wenn man 

(17) gc ues] 
VE SVE dz 

setzt. 

Jedesmal, wenn die Aufgabe möglich ist, erhält man ohne Schwie- 
rigkeit aus der Gleichung (16) den Werth der Function &»'. 

Hiermit ist das vorgelegte Problem völlig gelöst. In der An- 
wendung scheint die obige Methode oftmals mit grossen Schwierigkeiten 
verbunden zu sein. Bisweilen ist es dann zweckmässiger so zu ver- 
fahren, wie folgendes Beispiel zeigen soll. 

Es sei 

Doce s Ye due Dear c 0 

die gegebene Gleichung, für welche 

lim (RyS) = y + pe + e 

gefunden wird. 

Die Veränderlichen z, y, welche eingeführt werden sollen, damit 
die Coefficienten der umgeformten Gleichung von ; unabhängig werden, 
sind demnach durch die Gleichungen 

& — af N yye—e a dx] 

= Wy) T 
= 

bestimmt. 

Setzen wir fiir einen Augenblick in der ersten dieser Gleichungen 

ye =e 
so ergiebt sich 

= pa fa E = Vo (y E Val 

T x : 1 
Wir können dann Versuchsweise q'(y)— = annehmen, wodurch 

Y 
& als irgend eine Function von v oder ye” erscheint. Da # willkürlich 
ist, können wir ganz einfach 

S G en = log y 

setzen. Ferner ergiebt sich 
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y = A 
Vy? 

wo F, eine gewisse Function von & bezeichnet, und die rechte Seite 

der Gleichung (15) erscheint als eine Function von & einsam. Folglich 
haben wir eine richtige Wahl der neuen Veränderlichen getroffen. In 
der That erhält man durch Einführung von £,; unmittelbar eine Glei- 

chung, deren Coefficienten sämmtlich von „ unabhängig sind. Wenn 
diess nicht der Fall gewesen wäre, so hätte man auch endlich die 
abhingige Veränderliche austauschen müssen. 

Endlich wollen wir die Bedingung suchen, unter welcher die 
Gleichung (9) auf die Form 

1 

(18) Diz + ,Dsz + 0,2 = 0 

geführt werde, wo ®,, @®, unabhängig von ¢ seien. 

Die neuen Veränderlichen £, y müssen dann durch die Gleichungen 

D, = OY VF, , Day —0 
oder 

(19) n=Y » = OY)/V Fide 
bestimmt werden. 

Durch eine der obigen ganz ähnliche aber viel einfachere Ent- 
wickelung findet man für die 7-function der umgeformten Gleichung 
folgenden Werth 

M T- EG) a6 = 2/V Fda RID» = : 

wo NM dieselbe Bedeutung hat, wie zuvor. Damit die Aufgabe möglich 
sei, müssen die zwei letzten Glieder der rechten Seite dieser Gleichung 

eine von & unabhängige Function bilden. Weil 

& = e(y)[VF, da 
ist, muss man demnach 

bla — 2,5. |- 0 

haben, woraus 
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Don 2 "n 
d. h 

el OD. 
OVE, nq: 

oder einfacher 

lo. JAM d 
20 Di Elgin () (20) nos SVE ‘à 

Die gesuchte Bedingung ist demnach 

E _0 

4 

und wenn diese Bedingung befriedigt ist, giebt die Gleichung (20) 
den Werth von q. 

Cap. IV. Über die Substitutionsmethode von Laplace und Legendre. 

In den »Memoires de Mathématique et de Physique de l’Acadé- 
mie Francaise» des Jahres 1783 veröffentlichte Laplace eine neue Me- 
thode zur Integration der linearen partiellen Differentialgleichungen er- 
ster und zweiter Ordnung, welche Methode nach dem Verfasser den 
doppelten Vortheil leisten sollte, dass sie immer zur Kenntniss des voll- 

ständigen Integrales der Gleichung führte, wenn es überhaupt ein sol- 
ches gäbe, und dass man im entgegengesetzten Falle durch dieselbe 

sich von der Unmöglichkeit der Integration unmittelbar überzeugen 
kónnte. Was besonders die partielle Gleichung zweiter Ordnung betrifft, 
wurde diese immer als unter der Form 

JD FIT MEIST D E DET D STE RD, RS Ia 0 

gegeben vorausgesetzt. 

Die Methode von Laplace wurde nachher von Legendre derart 
umgearbeitet, dass sie unmittelbar auf die Gleichung 

Diz + FD + F.Dis + FD. + FD. + Bz = 0 
anwendbar wurde. Eine Darstellung derselben in ihrer umgearbeiteten 

Gestalt findet man in Lacroix »Traité du Caleul Différentiel et Integral». 

Tome II. 
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Hier ist nicht der Ort, eme erschöpfende Auseinandersetzung 
der genanuten Methode zu geben. Wir wollen desswegen nur die all- 
gemeinen Grundzüge derselben darstellen und die Bedingungen auf- 
suchen, unter welchen sie als eine selbstständige Integrationsmethode 
angewandt werden könne. 

Es sei 

(1) Dia BoD. NA IE D CRE D ACTES TET Nr IA a) 

die gegebene Differentialgleichung; sei ferner für diese Gleichung die 
Bedingung A0 erfüllt. Wir setzen dann mit Legendre 

(2) D MID ZU UN Se, 

wo M,N nachher zu bestimmende Functionen von z und y bedeuten. 
Durch partielle Ableitungen ergiebt sich 

(3) ez eM 12,21. N Daze MOD SEN S ups 

(4) DEU DZ (ON be olv ADR IU Zee 

Werden die Gleichungen (2), (3), (4) summirt, nachdem man die erste 
derselben mit n, die letzte mit m multiplieirt hat, und wird ferner von 

dem Resultat die Gl. (1) gezogen, so erhält man 

6) Dit) mD,¢4 nt = (M+ m—E)Dis + (Mm—F) D2 

4 (N 4+ n— E) De + [ML 4 m(M, + N)+nM_F)]D; 

a EV EN EN cae 

Werden nun m,n, M,N auf die Weise bestimmt, dass 

(6) Mm=E,mM=R,N+n=F,,M,+m(M, + N)--nM = F,, 

so ergiebt sich mit Anwendung der Bezeichnungen der vorigen Capitel 

3E INM EET 

und 

NEN, N Pers 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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Es wird folglich 

p ER 
A ea 5 

(7) IDG + Auen D, R + "s C = — 5,7 . 

Für S,=0 wird aus dieser Gleichung eine lineare partielle erster 
Ordnung. Durch Integration derselben erhält man den Werth von &£, 

wonach die Gl. (2) zuletzt den Werth von z giebt. Wird in den obigen 
Formeln überall das Zeichen von A geändert, erhält man eine Gleichung 

l:ster Ordnung, welche integrabel wird, wenn S_— 0 ist. Daraus folgt, 

dass eine Gleichung, für welche entweder S, oder S den Werth 0 hat, 

immer durch die Substitutionsmethode von Laplace und Legendre in- 
tegrabel ist. 

Wenn nicht 5, — O ist, ergiebt sich durch Elimination von z 
aus Gl. (2) mittelst (7) 

(8) Dit + F, Dii + #, Die + [F,—Blog5, ] Dt 

P FR Ben; P F—R ? 

- M 4 En oe 
ES 8, +|B— p — Blogs > +h c=0, 

wenn wir der Kürze wegen 

ni > i Te > 

B psp Heec pue qoM Np De 

setzen. 

Wir haben auf diese Weise eine neue Gleichung derselben Form, 
wie die ursprüngliche, erhalten. Wenn wir, von dieser letzten Gleichung 

ausgehend, denselben Process nochmals wiederholen u. s. w., entsteht 

eine ganze Folge neuer Differentialgleichungen. Wenn nun für irgend 
eine derselben S, — 0 wird, so lässt sich diese Gleichung integriren, 
wonach man mittelst der vorhergehenden Gleichungen das Integrale der 
ursprünglichen berechnen kann. Die umständliche Verfahrungsweise ist 

in der oben angeführten Abhandlung gegeben. Werden die betreffenden 

S-funetionen der Gl. (8) durch 3, und x bezeichnet, ergiebt sich 
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= =S, + |^. qs dE eC goes 

JE Fin jj m ‘ 

epo ren Ses On 
oder, mit Rücksicht der Note am Ende des l:ten Capitels, 

TER, Ri (D: Y 
Blog; (9) a ee (D, os Dee 

ia, ep. SE um ae 

Ohne Schwierigkeit findet man auch 

(10) SES 

Durch die Formeln (9) und (10) lassen sich nach einander die S-func- 
tionen sämmtlicher derjenigen Gleichungen berechnen, welche aus der 

gegebenen durch wiederholte Anwendung der Substitutionsmethode ge- 
bildet werden. Es ist nicht schwer einzusehen, dass im Allgemeinen diese 

Functionen sehr complicirte Formen annehmen müssen. Setzen wir 
dagegen S, als unter der Form 

(11) S, = R'e,[f(9) + 90) P ey DAD 

gegeben voraus, erhalten wir für zx, einen sehr einfachen Ausdruck. 
Unter dieser Voraussetzung kann nämlich das Glied 

(pease + # p, _ ©) Blogs, 

oder 
(D: 

lO ONS 
(4 rd ies 

Wo 

appen D 

folgenderweise geschrieben werden: 
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(4 — 7) Blog LG) + «(21 + (4 — 5) Blogs) + (4 — à) Blogg) R te) e > qui R eJ AS R GY 

Oy pios. LEN a Ju (4 a =) Blog(RD,g) + (4 aM 7) Blog(RD,). 

Das erste Glied dieser Entwickelung wird 

(4 OL UE + e] Bou. 
=(4 sre ®,[7® + 00 ft ORD] (4 7) LEE) H- G2) FORD. 

= Vw LG) +) RP Or MPD - 

Mit Rücksicht der leicht zu beweisenden Formel 

n p v - (B— 9) A.v, 
Us 

wo v irgend eine Function von x und y bezeichnet, erhält man aus dem 
zweiten Glied 

C 7 
(B — =) Alog^Q) - 

Weil 

Alogf() = Blogg'(y) = 0, 
verschwinden folglich das zweite und dritte Glied der obigen Entwicke- 
lung. Dem vierten kann man die Gestalt 

[B Alog D, 
R 

geben. Da 

Alog RD, = Blog RD» = 
eol C 

ist, wird folelich aus dem vierten Glied 

und aus dem fünften 
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Es ist demnach 

2 C | ee 
(D. as 2% E D, — 7) BlogS, = «'f(5) + enr. (9g MDE. Dy 

iue —— JJ e 

und 

12) 5, = 28,—S_+ (FE) + eG) Pf" Ge (n) DE. Dy. 

Damit x, — 0 werde, muss nothwendig S von derselben Form 
wie S, sein, obgleich diese Bedingung nicht hinreichend ist. Sind S 
und S von derselben Form (11), so werden auch = und x diese Form 
annehmen. Bezeichnen Y, , Y die beiden S-functionen derjenigen Glei- 
chung, welche durch eine nochmalige Wiederholung des Processes ent- 
steht, so erhalten auch diese Functionen die genannte Form u. s. w. 

Dass die Laplace-Legendre’sche Substitutionsmethode auch in an- 
deren Fällen anwendbar sei, daran ist nicht zu zweifeln, es ist aber 
ebenso sicher, dass sie in solchen Füllen im Allgemeinen sehr unbe- 
quem vorkommt. 

Ist & — 0, wird für die Anwendbarkeit der Methode erforderlich, 
dass 

lim Ry S = 

wie aus den Gleichungen (6) unmittelbar erhellt. 

Ist diese Bedingung erfüllt, fällt die vierte dieser Gleichungen 
weg, und wenn N und n durch die Formeln 

(13) ALS ON RE INNE JPN tages 

bestimmt werden, verschwindet die rechte Seite der Gleichung (7), 

welche dadurch integrabel wird. Die Bestimmung von N ist aber ebenso 
schwierig wie die Integration der ursprünglichen Gleichung. Wie es 
leicht zu zeigen ist, hängt die Integration der ersten der Gleichungen 
(13) von der Integration einer gewissen ordinären und linearen Diffe- 

rentialgleichung "zweiter Ordnung mit einer einzigen unabhängigen Ver- 
änderlichen ab. Setzen wir nämlich der Einfachheit wegen F, = 0 voraus, 

und bezeichnen wir = F,—N durch D, log y, lässt sich die genannte Glei- 

chung, wie bekannt, auf die Form 
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führen. [Vergl. Boole Diff. equ. Ch. VI, Art 11]. 

Die Formel (12) giebt uns ein Mittel, die Lösung der an der 

Seite (17) behandelten Aufgabe zu verbessern. Für die vollständige Lö- 
sung dieser Aufgabe blieb übrig zu zeigen, auf welche Weise die Form 

der Function g(y) zu finden sei, wenn der Quotient S, : 5 einen con- 
stanten Werth hat. 

Setzen wir 

S = Af) + on (e G) DgDj , S, = kS_, 

so ergiebt sich 

ja 

ae [n Ton 
| FOG MELDE

D > 

/ L" 

wo DE die Abgeleitete der Function = hinsichtlich der Summe 

fl) + y(n) bedeutet. 

Wenn nicht 

(2k1) F_ p= 
F = 

einen constanten Werth hat, wird demnach 

+ = of + e) 

eine solche Function von x und y, mittelst welcher man nach der an 

der Seite (17) gegebenen Methode g(4) bestimmen kann. 

Endlich wollen wir auch folgendes Theorem beweisen. Wenn in 
der ursprünglichen Gleichung die unabhängigen Veränderlichen gegen 
neue zuerst getauscht werden und nachher die Legendre'sche Substitu- 
tionsmethode angewandt wird, oder wenn diese beiden Arten der Trans- 

formation einander in umgekehrter Ordnung folgen, erhält die Endglei- 

chungen in beiden Fällen dieselben Werthe der Functionen *, und x . 

Was = , betrifft ist diess aus der Gleichung (10) unmittelbar ersicht- 
lich. Um dasselbe für x, zu beweisen, lassen wir den Austausch der 
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Veränderlichen vorausgegangen sein. Wenn S$',4,,H,,C, und B, für 
die durch diesen Austausch umgeformte Gleichung dieselbe Bedeu- 
tung haben, wie S,,/,,R,C und B für die ursprüngliche, gelten fol- 
gende leicht zu beweisende Formeln. 

CRC CO CB LCD CREDE 
FOIE RR 711027 XE OS MAC ET 

TUR à IB DR STR 
(p tp, ep OF IR x) 

© 2 TE Ra 

x, oxen 

In diesen Formeln sind &, die beliebig gewählten neuen Ver- 

änderlichen und F eine beliebige Function. Endlich haben Y, X, dieselbe 
Bedeutung wie im zweiten Capitel. 

Erstens ıst dann 

R C. ; D +R C\ B S ms o, + LY 9 eA Ds sue [OI 1 1 f), M lo + 

pp. 3) dogs (shina ns ET x. 
1 2 

JH SE Lär C : Lu (2. ieee T DE 5) Bog 5, — log X, X,) 

Ti ORG 
Ferner ergiebt sich 

__9 b SD "c C 6 _ I^ D: MSIE y 1D». a Gi Cm 155 d Ja res CS (e 

(D+ 5 Di — pp [BE M La Ec umi 

d |^: inclu 
| 

2 ; HR, 

GOAT 
ERU. Xe 

nr GUTRCPULCB S DD. 
Ys |^ ET a ‘lex. Dene 2 R, 

oder, mit Riicksicht der obigen Formeln, 
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E | 2 D) | Ê Blog X,| 

(0.4 tn, 9 uomo edu NORA s ENS (2. Ro: xx g- B+ RD log X,| 

F ac DEDE Gee 
m ctum ee D, — x) Blog Xs 

XX, ER 

Den = (B+ RD,)lgX, 

XU 

Wenn nun Z2, die S -function derjenigen Gleichung bedeutet, 

welche dadurch gebildet wird, dass man in die gegebene zuerst die 

Veründerlichen 2,4 einführt und nachher die resultirende Gleichung 
durch die Laplace-Legendre’sche Substitution umformt, so wird 

Y 25 - D+R C, No C MATE NUN TE e p, ——\ Bi lor S, — 2( D245 UD S RR 
RNIT, = + (2, T | = : ( dno xil 

oder, wenn man die obigen Werthe des zweiten und dritten Gliedes der 
rechten Seite einführt, sehr einfach 

N 
- , + 

= SSS 9 

RN 
l4 

wodurch das aufgestellte Theorem bewiesen ist. 

Da folglich alles, was wir oben dargestellt, eben so gut für die 
Laplace’sche als für die Legendre’sche Substitutionsmethode gelten muss, 

ist es überflüssig eine specielle Untersuchung über die vorige zu machen. 
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Cap. V. Ueber de Integrationsmethode von Monge. 

In ihrer Anwendung auf die lineare partielle Differentialeleichung 
zweiter Ordnung zeigt sich die Monge'sche Integrationsmethode weit 
weniger generell als die vorige, wenn sie auch jene Methode darin über- 

trifft, dass sie sich ebensogut auf die nichtlinearen Gleichungen als auf 

die linearen anwenden lüsst. Wie die folgende Analysis zeigen wird, 

beschränkt sich nämlich die Anwendbarkeit der Monge'schen Methode auf 
die einzelnen Fälle S, oder S = 0. 

Es sei 

(1) + Es+Bt+ NE NE a 
die gegebene Gleichung, wo 

NE Dz AS — Dig > aS DE » D = Dz , q E D,z . 

Bekanntlich setzt die Monge'sche Methode die Existenz einer oder 
zweier Differentialgleichungen der Form 

(2) 92,702, 2 e CD Jn (name) 

voraus, aus welchen man durch partielle Ableitungen und durch Elimi- 

nation der willkürlichen Functionsform F die gegebene Gleichung bil- 
den kann. 

Wird die folgende Bezeichnung eingeführt 

(x , A) = D,gD, o — D,yD,®, 

so erhält man aus der Gl. (2) durch partielle Ableitungen und durch 

Elimination von F folgende partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung 

(3) Pe + (CP, + 90 > + [IN + 94,2) + Gr, p) 

+ PC, p)ls + (x, 9) +r, DE + (> ypt+@,2q+@,y) = 0. 

Aus den identischen Gleichungen 

Dior Ar) Da (Le, x) Do. (A, p = 0,6. A) — HE 

ergiebt sich 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5 
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D,&.(p,y)+D,5.(x,p) + D, By , 2) = 0 

D.#.(p,)+ Dab. (v, p) + Db. (2,2) = 0 
Di .(2, p) + Db (y, 2) + D: .(p,y) — 0, 

woraus ferner 

(4 — D.[(p,y) 4- q(p, 2] 4- Dyj8 -[(o, p) + pG  »)] 

+ D.plqle , p) + pCp ,y)] + D$ - [(y 2) + ge, + py , 22) = 0- 

Durch Vergleichung von (1) und (3) findet man zuerst 

(p,q)— 0, 

woraus, mit Rücksicht der Identitäten 

D,0.(9,2)- D2.p,D + D2.@,2)=0 

D, Bq , y) + D,&(p, 9) + D,&.(y,p) =0 

D, (a , 9) + DB (p, 2) + D,4(q,p) =0, 

die Gültigkeit der Formeln 

Do D, 
(q ; y) Da P 90 ; CRC Oo 

His ADD 
(a , q) = D,u (CB 5J0) 

hervorgeht. Hieraus ergiebt sich ferner 

(q » y) + 44,2) = D (Cp , y) + «Cp > 2)] 

(D p sd) = p esp +PE 9 

Man kann folglich der Gleichung (3) die Form 

[Cp ,y) + a(p , er + (psy) + 4p 2] oe =P t S He : 
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1 Gp Dp ae) Z,y)p L Ze v E s Imo cs. EE t+Z,y)pt@,2)9+(@,y)=0 

geben. 

Durch Vergleichung dieses Ausdrucks mit (1) erhält man 

[R= IK ui D,® FER = (@,P)+P@,P) 

2 D, ^ 2 (py) + «(p ,2) 

Is GM PE Ta E Ct eels Ao PG 
ar CEC 

wodurch die Gleichung (4) in 

(5 D.w+D,x. een) " | n AFA p» e[F.p 4 Fg Fe] 

übergeht. 

Aus der Formel 

Dip AR 
DA RR 2 u 

erhellt, dass & die Form 

3 

qi — uL + sie D a y d 

annehmen muss. Hieraus folgt, dass, wenn man in die Gleichung (5) 

eine neue Veründerliche v einführt, die folgendermassen bestimmt wird 

JEL IRs 
"EE ede 

jene Gleichung nachher weder jy noch 4 enthalten kann, denn sonst 
könnte sie nicht durch die gefundene #-function befriedigt werden 
Durch die genannte Substitution erhalten die Differentialquotienten D,q 

D,&, D.», D,«w folgende Werthe 

E Dog Die 2 zu ate ae DD 

D,» = D,p.q.D, pum D,% = D, 
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woselbst die an den rechten Seiten geschriebenen Differentialquotienten 
D,q , D,® im Betreff der Veränderlichen » und y als nicht in v einge- 

hend genommen sind. 
Durch Einführung dieser Werthe in die Gleichung (5) und durch 

Elimination von p mittelst der Formel 

ergiebt sich 

Du + TET pw opas (Pe + BoD, — 0. 

Weil diese Gleichung unabhängig von 4 sein soll, muss man getrennt 

LE 
=> 

a 

(6) Dew. |n. = + RD,» = 0 

() — Dau PET Dw 4 Dw — (o + F,)D,m = 0 

haben. Aus der ersten dieser Gleichungen folgt 

FR 
on Oum ii, 

p—F Ks CD cO nq 

weil der Ausdruck 

JR — i 
je +5 SH, 

R 

die Veränderliche z nicht enthält. 

Setzen wir dann 

Her 
IR 1 OS um 

t=vV = Za 
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so ergiebt sich 

PER, 
Dip = FINN DE Gore a + D, 

p ie Sr 
oe: 

IDE = INTRA D, Teer + D,ÿ 

p ER p 
Eu 

Dp == DD. vuoi i D, 8 = D, 

wo die an den rechten Seiten stehenden Differentialquotienten D,#, 
D,® im Betreff der Veränderlichen z, y als nicht in ¢ enthalten genom- 

men sind. Durch Einführung in die Gleichung (7) der neuen Veränder- 
lichen £ erhält man 

ee ß EAR På a em 

mou o Dee To D,p-t 3 IDEE, 

Damit diese Gleichung unabhängig von z sei, muss 

und 

sein. 

Ist S,=0, erhält man aus der letzten Gleichung ohne weitere 

Bedingung die Form der Function #. 
Hätten wir anfänglich 

Dw F+R 

DEIN G2 

statt 
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Da FR 
DIT RS) p 

gesetzt, so würen wir zur Bedingung 

gekommen. 

Ist R=0, zeigt die Gleichung (6), dass für die Anwendbarkeit 
der Monge'schen Methode 

E Le = ; oder lim RyS = 0 
a 

erforderlich wird, wodurch # mittelst der Gleichung 

D,u + FD + wD.» — (Fo + Fx) Dti = 0 
zu bestimmen ist. 

Nehmen wir der Einfachheit wegen an, dass die Veränderlichen 

ursprünglich so gewählt worden sind, dass man F, = 0 habe, so er- 
scheint die gegebene Gleichung in der Form _ 

Diz + F,D,z + F,z = 

und statt (7) hat man 

D, + v Dai — (Fo + F,z)D,w = 0. 

Versuchen wir diese Gleichung mittelst der Methode von Lagrange zu 
integriren, ergiebt sich zuerst 

dz dz dv di 

woraus 

Durch Elimination von v erhalten wir 

D3z + F,D,z + Fz = 0 

oder dieselbe Gleichung, von der wir soeben ausgingen, d. h. die Me- 

thode von Monge ist im vorliegenden Falle illusorisch. 
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ZWEITE ABTHEILUNG. UEBER EINIGE OPERATIONSSYMBOLE. 

Wie in der vorigen Abtheilung betrachten wir D oder D, als 

Zeichen der Ableitung und folglich D" als Zeichen einer m-maligen 
Wiederholung dieser Operation. 

Durch D^ wird die umgekehrte Operation zu D, d. h. diejenige 

Operation angedeutet, durch welche das erste Integrale einer gegebenen 
Function erhalten wird. Weil eine Function unendlich viele Integrale 

erster Ordnung hat, deren jedes einem bestimmten Werth der willkür- 
lichen Integrationsconstanten entspricht, so ist folglich D^' als ein un- 

endlich vieldeutiges Operationssymbol zu betrachten. Diess geschieht, 
wenn wir die Gleichung 

^y (^u 

D^) = | fandy = | o: 

als Definition des Symbols D^! benutzen. In dieser Gleichung ist näm- 

lich die willkürliche Integrationsconstante durch die ebenfalls willkürliche 

untere Integrationsgrenze y, ersetzt. 

Die m-malige Wiederholung der Operation D™ wird durch D" 
bezeichnet, wobei genau zu beachten ist, dass die bei einer jeden der 

durch D™ angedeuteten Operationen einzuführende untere Grenze y, 

immer denselben Werth bekomme, denn sonst würde die Identitüt des 

Symbols D aufgegeben. 
Aus diesen Definitionen folgt 

1:0) Dae) E DS P) - Dan) 

und ; 

2:0) D" Dirty) = D'D'j(y) = Dry, 
aus welchen Sätzen die Anwendbarkeit der Symbole D", D^" in der 

Operationsrechnung unmittelbar erhellt. 

Man kann das Symbol D-" auch durch die Gleichung 

ms? P3 13 uj y—Z m—1 ? zydz (1) DID) = say J 0276 

definiren, und dass diese Definition mit der vorigen zusammenfällt, ist 
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nicht schwer einzusehen. Durch theilweise Integration ergiebt sich 
nämlich für m > 1 

m—1 

1 m—1 x 1 uy a 

Tn). n un i Qs = sok z)dzD | fide 
v^ de 

INL aO ve 1 NA ra - sog] 9-9 [Rode + pO. N (m—1)(y—z2) def ade, 
Un 

oder einfacher 

m-2 nz 

Rony) WO 0 = gc |D Ef FA, Uf 

folglich auch 

as Neffe = ff frm MAN y, Sägs Sgt DER 

1 de ; 2Ym—1 f, To RC —m Jg ponti y) ode = DA) 

nach der ersten Definition. 

Wird in der Formel (1) m gegen eine beliebige positive Grösse 

g vertauscht, erhält man . 

(2) Di) = roS. [a 

welche Formel als Definition eines Differentialquotienten von gebroche- 

ner negativer Ordnung dienen kann. Diese Definition ist, meines Wis- 
sens, zuerst von Professor Holmgren in seiner Abhandlung über die 

Differentialrechnung mit beliebigem Index gegeben. Wie in jener Ab- 

handlung gezeigt wird, folgt aus der genannten Definition 

(3) D" D^f(y) = D-"D-"f(y) = Dry). 
Dass das allgemeine Symbol D zur Aufnahme in die Opera- 

tionsrechnung geeignet ist, geht unmittelbar aus den Formeln (3) hervor. 

Anders verhält es sich mit dem Symbol D". Nach dem nothwendigen 
Zusammenhang, welcher zwischen den beiden Symbolen D" und D™ 
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stattfinden muss, ist durch die Definition von D“ auch die Bedeutung 

von D" gegeben. Die durch D" zu bezeichnende Operation muss näm- 

lich die umgekehrte der Operation D-" sein, woraus die Gleichung 

DD (y) = IY) 

folgt. Dann wird aber, wenn » eine ganze Zahl bezeichnet, 

DY DE" DGG) uu) — DD): nu 

oder, wenn D "f(y) durch g(y) bezeichnet wird, 

D'g(y) = D'D'"g(y), n2 

dureh welche Forme as alleemeine Symb “von Prof. Holmeren lurel Iche F l das allg Symbol D' g 

definirt wird. Aus dieser Definition folet, wie man in der angeführten 
tee» 5 

Abhandlung findet, dass man nur unter gewissen Bedingungen im Betreff 3 , { gung 

der Function g( 5) 

D" D'g(y) = D'D'g(y) = D" *"gCy) 

hat — es muss nämlich die untere Integrationsgrenze zu D“” ein ge- 

meinsamer Nullpunkt der Function g(y) und ihrer Differentialquotienten 

bis auf eine gewisse Ordnung sein, deren Zahl durch die Grösse der 

Summe u+v bestimmt wird. Dieser Beschränkung zufolge zeigt sich 
das Symbol D“ nicht gut geeignet, in die Operationsrechnung ein- 

geführt zu werden. 

(D+) ist das Zeichen derjenigen ‘Operation, welche auf /(y) 

bewerkstelligt das Resultat f”(y) + kf(y) giebt. Die m-malige Wieder- 
holung derselben Operation wird durch (D + E)" bezeichnet. 

Unmittelbar erhellt die Gültigkeit der Entwickelung 

m m )ymn—1 — m—2].2 WESEL Drum ia nn Bj ee SEN 

Damit übereinstimmend definiren wir das Symbol (D + hk)“ durch die 
Gleichung 

NH — un; QUIA HE) ganze (DD = D" une FI porti oss 

Aus dieser Definition folet danu 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6 
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( QD 5-9 = al | i-o ties — fo 
T() 

Ar = CEE 'f(z)lz — ete..... | : 
OCT 

Unter der Voraussetzung, dass /(z) für alle Werthe von z zwischen 
y, und y endlich bleibt, können wir schreiben 

js (ya +" +if(2)de = vf Cae 6: — | oly MOT 

— -y—|[Y, mo (v—y,)] for 2) vae z)dz 3 0<e<l, 

woraus 

[Pre le gj tn ty ): c | ( IE gt" (s z)dz ZN. 

CE GED Duo m 
Die Reihe an der rechten Seite von (4) ist folglich convergent. 

Demnach wird 

NET NUM 
DEI p e ye "om oma | dz 

oder 

(5) (Dag a (yz ref. 

Hieraus folgt 

(D +) fy) = e "D"LDf(yye"] 
und 

(D + Ey "CD + D" = (D + "(D Ej ̂  = D + Ky. 

Der Gleichung (5) kann man auch folgende Gestalt geben 

Ex 

(6) D+ MD = zc TO. 
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Als Definition des Symbols 

[a+ p] ( : Jag 
D+r 

e oder e 

benutzen wir die Gleichung 

[ao sey] _ en: DEALS. ts Ded Del "I etes ss. 
€ 

Nach einem bekannten Sats aus der Theorie der bestimmten Inte- 

grale gilt die Gleichung 

AB Br Bm—1 : à 
- m—1 ou 2 Im UL 

(7) |. bua, vm tly SE 2 dada; ds 
t * i= i= A A 4 t=1 i=1 

r(» m à En T = DE r(» zl == ry= Ve 
= | G—) Ae» n+ —1 dh 

Fon — ts zn | ve 

i—1 

B, = y—y, , Bi = 9—4—5 2 

unter der Voraussetzung, dass f(z) zwischen den Grenzen 0 und y—y, 

stetig und endlich bleibt. 

Offenbar ist die rechte Seite der Gleichung (7) 

= r(» ar =) En iE = biti Tr = a Den fly) 
am m 

oder einfacher 
m—1 1 m=1 : mc ACA Dem = 

110 CERN SRE ei — mm: (27) m oe 7 IW ; 

) < > 1 (m—1)n 7 

Durch Multiplication mit — m"" ereiebt sich 
mn! ie 

m—1 eh _m—l 

(Dm el) 5 a (m—1)n £ \ A a 1 
m^ ul: IY) 

- —1 

as D imn ide fa Meg = NEM. | en u Zi ui (v -Xa) dat dz s. 
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1 ., und werden 

44 

Setzen wir in dieser Formel nach einander n= 0 , 1, 2 
erhaltenen Gleichungen summirt, so wird nach Uebergang alle die so 

zur Grenze die Summe der linken Seiten 

m—1 

ID 
am? E jene 

im 

und die Summe der rechten Seiten 

1 Bi Ami i 
A t ml ——1 =F m—1 m 

= lime ie | Hz a" | »( 11 2] 
: Som UNE ( x a) lz l 0 — Y — = 2,)d2 dm» 

(mn)! / SENE Gt + 
r=o 0%, 

Wenn ferner die Wurzeln der Gleichung 

gue = 0 

durch e, 2, ,.... 4, bezeichnet werden und 5$,, 5, .... folgende Bedeutung 

haben 

Si = HA gy Oy = NA ,S,—Xam, 
1 1 1 

so ist im Allgemeinen 

DE 
aber 3 

Sn = Sem = Say = = M. 

Daraus folgt die Gültigkeit der Formel 

a,b a,b CA 

2 +e +e ee je, 

m! 2m! m 
(8) 

Mittelst dieser Formel gelangen wir zur Gleichung 

m—1 

FÖ EO [5 2 (9) m* ? (am) 

£i Ba Bi i jm. m—1 4 
sem y EET en EE aa m an I 2; m pen, 5 1; 

= = RETZ oe NOS em Ay 2, dz,c. tz 
= c V. i=1 i=1 

1%, n 
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i—1 

8, = Hay 4 B, = ee 0 
r=1 

, d 3 Å , : m—1 

Wird in der rechten Seite der vorigen Gleichung f(y—= a) gegen 
D 

i=1 

m—1 

==" = Zi in—1 

e = 2 vertauscht, so wird diese Seite ein Ausdruck für das 
i=1 

Symbol 

m—1 a m—1 m—1 

mi(27) * e D+) CDE ET OR (o 

Unter der Voraussetzung, dass /(y) eine willkürliche Function 

bedeutet und dass r eine von a unabhängige Constante ist, lässt sich 

die linke Seite dieser Gleichung bedeutend vereinfachen. Es ist näm- 

lich dann auch 

m—1 m—1 

mi(27)* (D-Er) * fly) 

eine willkürliche Function, die durch g(y) kürzlich bezeichnet werden 

kann. Wir kénnen folglich die linke Seite der Gl. (9) gegen den Aus- 

druck 
a\m—1 

D) y 
vertauschen. 

Um jetzt schon eine Anwendung der Formel (9) zu finden, stel- 

len wir uns die Aufgabe, die Gleichung 

S azz : \ 
(10) eS Da 20 

dædy" 

zu integriren. 
Ji —1 

Wenn wir nach der Methode der Operationsrechnung me oder 
dy 

D"— als eine constante Quantität betrachten, erhält ihr Integrale die Form 

(Di: 
m Ze gay 

wo F(y) eine willkürliche Function bedeutet. 
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Nach unserer Definition ist nun 

TNm—1 

(5) 
e 

a. 2(m—1) 

D UN 
und gegen diese Definition ist nichts einzuwenden. Es frägt sich aber, 
ob die Methode, durch welche wir zur Gleichung (11) gelangen, ganz 

vorwurfsfrei sei. Um jedenfalls von der Gültigkeit der genannten Glei- 
chung überzeugt zu werden, müssen wir direct prüfen, ob 

Ca AKo-z() Ant. 

wirklich die gegebene Gleichung befriedige. 

Damit diess der Fall sei, muss erstens die Reihe (12) convergiren. 

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn wir voraussetzen, dass 2, y, y, end- 

liche Werthe haben und dass Fly) zwischen y, und y stetig und endlich 

bleibt. Wird nun für z in der Gleichung (10) das r +1“ Glied der Reihe 
(12) substituirt, erhält die linke Seite dieser Gleichung statt Null den Werth 

gin —1)-—1 D-* —1)(n—1y 7 rt +1) (m—1)—1 pm) 

C—D! uo red | . jo (n1) 

welcher Ausdruck, als Function von r betrachtet, die Form 

Fel) — Fin) 

hat. Führt man also .statt z in die Gleichung (10) die r +1 ersten Glie- 

der des Ausdrucks (12) ein, ergiebt sich, weil F(0) = 0 ist, als Resultat 
der Substitution 

—R(). 
Nun ist aber 

lim Æ(r) = 0. 
7 — 00 

Folglich wird die Gl. (10) von dem oben gefundenen Werth (12) 

der veränderlichen z befriedigt. Dass dieser Werth mit demjenigen der 

rechten Seite der Gl. (9) zusammenfällt, ist aus der vorigen Entwicke- 

lung unmittelbar ersichtlich. 
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Setzen wir in der Formel (9) m — 2, erhalten wir 

: DET 1 2V az —9Y az 
uo QUII E e. +? fe ; 

welche Gleichung später zur Anwendung kommen wird. 

Das Symbol 
a"(D ae m 

e 

wird durch die Gleichung 

a"(D + v" D DEE 
e fo) In + *X deii gu Eu LUE IY ++ 

oder 

QUE "seam a ry 
(14) : fly) = 3. COR qty 

definirt. 

Unter der Voraussetzung, dass /(y) und die sämmtlichen Diffe- 

rentialquotienten dieser Function endlich sind, wird die Reihe auf der 
rechten Seite der Gl. (14) convergent. Diese Gleichung kann auch 

folgendergestalt geschrieben werden: 

il 2 m—l\ 3 
m Vän T = T ka m n / 2 

Mer Ne (n2) (2) (n+ m ig pun f e ER = (amCD +)" fCy) 

oder 

ao oc 

m—1 * 

ds T E: 7L =— mn 

mi (FR) fam +) fy dt, … di 
4 (2T am my i= i mn! i 

Durch die Substitutionen 

ergiebt sich hieraus 
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m—1 a"(D + n)" 

=. e FY) se 
0 

(f(y + 2au) + f(y—2au)] du , 

(275 : 2 : 
wo 257 f(y kürzlich = Fy) geschrieben ist. 

(27) * e FY) 

os rae u m, n=» [ ml —Wi 71 — 9 mn 1 + mn am(D+r 5 spores 
n=0v, vial (mn)! | 

-oder mit Anwendung der Formel (8) 

m inn 

= ai —U, _\izm 9H u. am(D + 7) : = Ae ; 
= gii ie) Il Né u, ES NO M ei fy) du, due 

c s=1 t=1 EH 
ü 0 

Weil allgemein 

BED) k 

e My) =e ju +0) 

ist, erhält man endlich 

m—1 " = ; 1 m T A (CD ae 2 

m7) e f(y) 
m“ 5 

m m—1 

E | —U, 3 ) t=m e, i u; 0 amr m—1 

= lt d : I Ne u, se i=1 ily + a, Il U;. am) du, St. aom = 

D e gel 1-1 : i=1 
0 [U 

Durch diese Formel kann man beispielsweise die Gleichung 

dz = pn d"z 

dx dy" 

integriren. 

Als einen später zu benutzenden Specialfall erhält man für 
m=2,r=0, 

d D} el 
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DRITTE ABTHEILUNG. ANWENDUNG DER VORIGEN THEORIE ZUR 

INTEGRATION DER PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNG 

0, D:z + OJO + ©,.Diz + 0,D.z + ©, D,z + 9,2 = 0. 

Cap. 1. Differentialgleichungen der ersten Gruppe. 

RIO SU us 08 

Der Specialfall S, : S. = K&) oder Fr) , S, = RFO (3) D,ED,n- 

Es sei 

DRE D DE ED Poe Dc tee 

eine gegebene zur ersten Gruppe gehörige Gleichung, deren Coef- 
ficienten d, , ®,..., welche übrigens beliebige Functionen von w und y 

sein kónnen, folgenden Bedingungen unterworfen sind: 

D : S — F(n) ; (SIR — CP )g' QD, : Jiu. 

wobei 

og se Sp EU Deer) COUR 
2 2 

Mittelst der Substitutionen 

- 

ucq,v-f() 

geht diese Differentialgleichung über in 

Diz 4-8, Dz 0, Dz oz — 0, 

deren S-functionen — lim #5, ‚lim £x — durch die Formeln 

lim £z, :lim kz — :S,— À , lim kx = — g() 
"Or UN) É 

(Formel 17, Seite 13) bestimmt sind. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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Durch eine neue Substitution der Form 

A= X 5 Ga 

wo x eine passend zu erwählende Function von a und y bezeichnet, er- 
hält man wieder aus der letztgefundenen Gleichung die folgende 

ae JA D reste EEG = 0 

mit denselben Werthen der Functionen lim ke, ‚lim £5 , wie die vorige. 

Diesem Umstande zufolge ist es leicht, die Werthe von F, und Æ zu 

finden. Man erhält nämlich sehr einfach 

Fy lim kx = A g(a) 

F, = f[lim kx, — lim £X ]dy = fly (y) — y: (m)]dy , 11, Seite 4. 

Nach der Formel 3, Seite 9, erhält man fiir #, und #, die Werthe 

o, —H 
fem 2 c 

— 9 D, — = 

Rf (D)D,;E ; RD 

o, 4- K puces 
qu = 

Zur Bestimmung der Function y dient (Formel 4, Seite 1) das System 

der Gleichungen 

P. = v, + Da 

3 1 
Eve Dore 

In der auf diese Weise gebildeten Differentialgleichung 

(1) Dt EP, D ER 0 

sind ‘die Coefficienten #, und #, nur von der einen Veränderlichen u 

oder 7 abhängig. Setzen wir dann 

t= Bau, DZ, D = D, 

und bewerkstelligen wir diese Substitution so, als wäre D eine constante 

Grösse, erhalten wir ein Resultat, das wir folgenderweise schreiben können: 
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pu, D.D2Z + F,D,Z] + [CD + Fs, (u, D) + Feu, DJZ=0, 

welche Gleichung befriedigt wird, wenn wir getrennt 

DFE DZ 0, (D Fal, Dy. How, D) 0 uv 

setzen. Hieraus ergiebt sich 

F,du 

A fe? "a Quytu Aw) pu pes alors 
c 

und folglich 

£—e IE fe glade Jt Feo) , 

wo g und F willkürliche Functionsformen bedeuten. 

Das erste Integrale 

—Í 2s MAC 
C=e Jis le " g(u)du 

unterwerfen wir folgendem Umbildungsprocesse 

Jess A, 

3.7 su DEEE —F;(t).v 

gene. ale "ylu)du = e BE e 1" e(f)dt 
€ Ÿ Up 

^u ^ Fyu)du. Fit). 
t = NE e D+ F, alu) 9 g(t)dt 

u 

oder, unter der Annahme, dass das Gesetz 

(2) De = Kaye 
auch hier Geltung hat, 

^ Pyu)du — Tu 

(3) (3 = fre DW Oe ea 

Mittelst der Fourierschen Doppelintegrale kann man dem zweiten 
Integrale 
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F,du 

e wb Fv) 

die Form 

ale Fsdu = : » 

a a day Zus, | Cos tv . dt | Cos t9.F(9)d9 

oder 

fu Fu. PY. —ivi ^b 

EA CH RETE | Zee | Cos t9 F'(9)d9 
vo POLE va 

a = 

oeben. Der Formel (2) gemäss erhält man hieraus DS e 

Fs(u)du Fs(u)du ^p 

ge fte we CET He Lo +) a Cost9 F(9)d9 
wu 4 

oder 

Yo = Fs(u)F,(u)du oy - = 4 

= | e J trees Zr | Um m n | Costa F(9)d9 
2 e Uo 3 U = z Ja 

d.h: 

ar u Fy(u)Fy(u)du F S 
a =), een 7 "u F-(u)du ; 

(4) c= i e Je [FE + t Cos| t | Ue m vt | qj (t)dt , 
x L ww Un NE J 

wenn die willkürliche Function 

^p z 

jl Cost9.F(9)d9 

kürzlich durch #(t) bezeichnet wird. 

Weil gegen die obige Deduction der beiden Integrale (3) und (4) 

viele Einwürfe gemacht werden können, sind wir am Ende genöthigt, 
durch eine directe Prüfung dieser Integrale die Bedingungen aufzu- 
suchen, unter welchen sie thatsüchlich die gegebene Gleichung (1) be- 
friedigen. Wir setzen dann voraus, dass die sämmtlichen Functionen 
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F,, F,, ® und # stetig und endlich sind, die drei ersten zwischen u, 
und u und 4 zwischen 0 und o. Nehmen wir ferner an, dass F,: Fy 

zwischen u, und u beständig negativ ist, so ist es erlaubt, das Integrale (3) 
unter dem Integrationszeichen zu differenziren. Wollen wir aber dieselbe 
Operation mit dem Integrale (4) anstellen, ist es hingegen nothwendig, 
dass der Quotient F,: PF; zwischen den angeführten Grenzen beständig 
positiv bleibt. Die Prüfung, welche keine Schwierigkeiten darbietet und 

desshalb hier weggelassen werden kann, zeigt in der That, dass unter 
den gemachten Voraussetzungen das eine oder andere Integrale nach 

der Beschaffenheit des Quotienten F.. 7, die gegebene Diflerentialglei- 
chung (1) befriedigt. Im Falle, wo der Quotient F,: F,’ einen constan- 
ten Werth Æ annimmt, ist es möglich, einen sowohl einfacheren als voll- 

ständigeren Ausdruck der beiden Integrale zu erhalten. 
Für positives & ergiebt sich nämlich 

— pkPYdu Un 
r= e J5* AFv) = (D + F) Fio) 

7 
Hi) E 

e v 

RUE 

k—1 F,. 
(v—1t) e Ftdt, nr 

und für negatives k: 

Fy (u)du 
que bi —— — F. D 

= | e | Fr MO“ (edt 
u 

oder 

c= | URQ)— FO] 6" pdt . 
P», 

Um in den beiden Fällen noch ein Integrale zu bekommen, nehmen 
wir zuerst k positiv an. 

Durch die Substitution 

u, = F;(u) 

geht die Gleichung (1) über in 

(5) Disc u, DE GO) ERE 
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Wird. diese Gleichung nach der Leibnitz’schen Methode —n Mal 

differenzirt im Betreff der Veränderlichen w,, erhält man 

DD RD VD = 0 

Setzen wir dann 

nis Tyne RE. 

wird 

& L^ Qu, = ie ei g(t, dt, 

oder, nach der Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen, 

i [rz] J eo Eye" g(a. F 

Für positives k haben wir demnach das Integrale 

(6) t=e a (Der) re | Fd + | | Tu [F(u)—Ft)]" eg (Oat - 

Setzen wir jetzt k negativ voraus, erhalten wir aus der Gl. (1) 

durch die Substitutionen 

UU) — e T5 

eine neue Differentialgleichung 

JEU PAD vDE, + (k—1)e, = 0 äs 

Wird diese Gleichung — » Mal im Betreff der Veränderlichen v 

differenzirt und nachher 

Dr to 
me 1>0 = Dee 

gesetzt, so ergiebt sich 

&- | e-07 7 "yi 

oder nach Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen 
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tae D, | We gat. 
SJ Vv 

Es ist demnach fär negatives k 

px | LEO me PO ee De IE g (t)dt . 
u uo 

Bisher haben wir immer vorausgesetzt, dass F, keinen constanten 

Werth hat. Wir werden uns jetzt mit dem Falle beschäftigen, wo F, 

eine constante Quantität — k ist, Statt der Gleichung (1) haben wir dann 

Dt pp cene 

Durch die Substitutionen 

ee —kv., F (3 t=e 6 ,u, = | F,du 

Mmmt diese Gleichung die einfache Form 

Dre + & — 0 

an. Hieraus ergiebt sich 

= S 
pe  f@)4e oa) 

oder mittelst der Formel (13, ID) 

ü- | tt Cos 2Vu,tf(v—tdt + J t: Cos2 Vut g(u, —t)dt 

und folglich 

u 
Fydu 

k 

= p Tes Cos9V f F,du . t f(v—t)dt +] {=} Cos 2Vut y @ du) dt 
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Zur Erläuterung des Vorigen diene folgendes Beispiel. 

Es soll die Gleichung 

Diz + 3 Diz + 2.Diz + By + 22) Dz + (Sy + 22)D,2 + (2? + 4ay)z 0 

Man hat dann integrirt werden. 

pee a 5 gnum qm 
2 2 

R=1, = = 2y, ay? = — y—2x 

SECO USE 3 

Aus den Gleichungen 

CD, -2.D)g = 0 , (D, + D,)n = 9 

g—«q—£,y-—2q—Et. E=y—2@ ,y=y-2. 

a TEN "(VP CD p) e DI 
8, > ls FG) ’ S,=—4=f®g (0) D,é- Din, S_=- 3=f OH SPP 

4 

ergiebt sich 

Also kann man setzen 

i T 

j m 1, g' Qi) =—4, Fo 

wodurch man erhält 

F,=3=lim kz, , lim kz_ — 

US, VE Me) E 

D) = DE agn 

Endlich ist 

—9y = 25 — An = 2v — du , u =y+22= 4 — 35 = Au — dv, qp, = 

EM 2C = Al) + Da , 0 = 4u — 3v ne 

—29u?-4-39uv—v* —ıy 
= (2 "X ¥— 6 
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Weil hier F;: Fy = — 3 ist, erhält man 

Ü 

= e"D; | (v—t)e-" F(t)dt LE (u—tye"g(t)dt 

p c t(D, + Dy | (22-06 9 9 Fendt | ya De (Hdi 
und 

Anmerkung. Es verdient bemerkt zu werden, dass die Gleichung 
(5) nur unter der Annahme eines ganzzahligen Werthes von £ mittelst 
der Substitutionsmethode von Laplace integrabel ist. 

Cap. II. Differentialgleichungen. der ersten Gruppe 

AO eS URSS 0 

Der allgemeinere Fall 

8,:8 = e,[f(5) + ob, S, = RFC) + eQDf Oe Q)D,&Da . 

Wir nehmen jetzt an, dass die beiden S-functionen der gegebenen 
Differentialgleichung folgende Formen haben 

S, —— FG) MR G0 @) DE DAS. ——FACG)H- 9G) RF (G)g Q) DED mn, 
‘ 3 =O : 6 : 

wo & , auf dieselbe Weise bestimmt sind, wie zuvor. 

Durch Einführung der neuen Veränderlichen ¢, u, v, welche mit- 

telst der Gleichungen 

£— x 6, u— DE) J-g(q))-, v = Blu) + (y) 

bestimmt sind, wobei y eine passend zu erwählende Function von «, y 
bezeichnet, erhält man aus der gegebenen Differentialgleichung eine neue, 
deren Coefficienten von v unabhängig sind. Werden diese Coefficienten 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 8 
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in der Ordnung durch 44, ®, u. s. w. und die zugehörigen S-functionen 
durch *, , x bezeichnet, so hat man 

MT PI En Ss d$ F 
(1) 9,2% «ad —* |" Fg] aa 14 (oy: , M o (ay 

Nach der Note am Ende des ersten Capitels erster Abtheilung ist 

(2) Ss SI RD, E à ae = 0 | 
A} 

Demnach wird 

> D =) (Bea gu Decem — 20 
2! 

wobei die an die linke Seite einzuführende Integrationsconstante belie- 

big erwählt werden kann. Ferner ist 

JE E | CD, + 9.) P, KD, + 0,) 25 à, 
ES 53. mm» D, -- o, = once [20;] + + ®; + R, R, 

D, (D, Sr D,) 2 fae ur = Wh CD, är ®;) = ee = 
o, 

JE D AS Pa RERO EL FORTS A | RENE = + D, + = n TE 

Ohne Schwierigkeit zieht man hieraus 

x. es an = Do ejt D,)®i 2200 PP] 

= F 9 9 u 

2 R, RR, 2|. R, 

oder 

E * D 2 1 z,—2 : DR, 1 DR; : (3) 3, 42 2 D, Ea | i dul D] a Il 5 | 

Wenn durch 44, &, ... die Coefficienten derjenigen Gleichung be- 

zeichnet werden, die aus der gegebenen durch Einführung der neuen 

unabhängigen Veränderlichen, di mit Beibehaltung der ursprünglichen 
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abhängigen, gebildet wird, so kann man die Function x mittelst der 
Gleichung 

en PRE sy RS SMALL er 
Ry Tus X LR Ry Ry 

bis auf einen Factor bestimmen, der nur von u abhängt. 

Der umgeformten Differentialgleichung können wir nun folgende 
Gestalt geben 

(5 Dig+ (D:D + 0) Dic -- (OD + 0D + 9); —0 ; D — D,. 

Wird in dieser Gleichung D als eine constante Quantität betrach- 
tet, so haben wir offenbar mit einer gewóhnlichen Differentialgleichung 
zweiter Ordnung zu schaffen. 

Weil jede Gleichung dieser Gattung natürlich als ein Specialfall 

der allgemeinen partiellen Gleichung derselben Ordnung zu betrachten 
ist, so können wir folglich auf eine solche die allgemeine Theorie der 

letztgenannten Gleichungen übertragen. Thun wir diess, so finden wir 

für jede lineare Differentialgleichung mit einer einzigen unabhängigen 
Veründerlichen w 

R20 lime V.S 0 A= fu). 

Die ordinären Gleichungen zweiter Ordnung bilden also eine Spe- 
cialklasse der partiellen der vierten Gruppe. 

Daraus erhellt unmittelbar, dass, wenn zwei Gleichungen 

DIS ph) 21020 

Dit + OD + 9,0 = 0 

denselben Werth der Function A geben, zwischen ihren vollständigen 
Integralen z und ¢ die Gleichung gilt 

AA alba 

wobei 
2 

o, = nep 

oder 

LE — Fı)du 
p=e 
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Berechnet man nun die A-function der Gleichung (5), indem man 
sie als eine ordinäre betrachtet, ergiebt sich 

A = (DD P D.) "E 2D,(®,D xs D) Fr 4(@, D* Bi o, D = D.) 

oder 

A (D = 40) EE (DD, = 99], 7 Din) Dep EPP D; oe 

Mit Anwendung der Formeln (2) und (3) erhält man hieraus 

XY 

N) 

i3 a 

+ (6) A = RID 28? | 
uy 

"=, —Z UR DENS DAR ; + — E 9 utly 2 (3 SS 
+ je) a dul + PES — 2 D, m — À ( + AF =) 

Wir werden jetzt beweisen, dass, wenn zwei Differentialgleichungen 

(7) DD, INHD) ET TR Oa (IDES TID IE IA = 0 

D=D, 
(8 ^ Dig + (OD + 0D, + (ED + OD + 0, = 0, 

deren Coefficienten F,, F,.... ®&,®,... nur von u abhängen, denselben 

Werth der durch die Gleichung (6) definirten A-function geben, ihre 

Integrale, z und ¢, durch die Gleichung 

d iffa, — F)du 4f(@, — F)du. D 
2 LUC € i 

verbunden sind, oder, was dasselbe ist, dass unter dieser Annahme 
die zweite der Gleichungen (7, 8) aus der ersten durch die Substitutionen 

(D; — F)du 
z=e Cow VAE — du, DD 

hergeleitet werden kann. 

Bewerkstelligen wir diese Substitutionen, erhalten wir nämlich ein 

Resultat, weiches wir folgenderweise schreiben können 

a: Di + (D + 9) Di + (0,D + BD + Jt 8-7 pp 
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wo Ag , A, die betreffenden A-funetionen der beiden Gleichungen (7) 

und (8) bezeichnen. Zufolge der Identität 

IN Gb = Ar 

verschwinden die beiden letzten Glieder der letzten Gleichung, wodurch 

diese mit der Gleichung (8) zusammenfällt. Es verdient bemerkt. zu 
werden, dass dieser Sats auch dann gilt, wenn F,, F,, F,, ®,, Vi, @, 

sowohl w als v enthalten, nur müssen 74, F,, ®,, P; von v unabhängig sein. 

Die allgemeine Verfahrungsweise, welche bei der Integration einer 

gegebenen Differentialgleichung der fraglichen Gruppe befolgt werden 
soll. wird nach dem Vorigen die, dass man zuerst irgend eine einfachere E] e 1 e 

Form der Functionen ® und & erwühlt und mittelst dieser Formen die 

Functionen 4,, @,, R,, ¥,, X und A berechnet. Erscheint dann A un- 

ter einer solchen Form, die einer bekannten Gruppe von inteerablen ? 

Gleichungen entspricht, so wird irgend eine von den zu dieser Gruppe oe- 8 l , S8 3 
hörigen Gleichungen construirt, wobei diejenige am bequemsten zu er- 

wählen ist, deren Inteerale man am leichtesten finden kann. Ferner führt 
1 e 

man in die gegebene Gleichung die neuen Veränderlichen « und v ein, 

und bestimmt mittelst der Formel (4) die Function x bis auf einen 

Factor, der nur von u abhänet, und welcher bei dieser Bestimmune: I Sic) j e 

gleich 1 gesetzt werden kann. Mittelst der Substitution 

wird dann die ursprüngliche Gleichung umgeformt, wobei zu bemerken 
ist, dass man nur nóthig hat, die Coefficienten der Differentialquotienten 

JDA 
lich diese Gleichung mit der construirten gemeinsamen Werth der Func- 
tion A hat, gelangt man endlich durch die Formel (9) zur vollständi- 

gen Kenntniss der Beziehung zwischen dem Integrale der gegebenen 
und dem der construirten Gleichung. 

Um wieder solche zu integrabelen Gleichungen gehörigen /\-func- 
tionen aufzufinden, wollen wir folgenden Weg einschlagen. Wir suchen 
die Gleichung (5) zu integriren, als wenn sie ordinär wäre und D eine 

constante Grösse bezeichnete, wonach wir die auf diese Weise in sym- 
bolischer Form erhaltenen Integrale in gewöhnliche Formen zu übersetzen 
haben. Weil man bisher nur eine beziehungsweise sehr geringe Anzahl 
ordinärer Gleichungen zweiter Ordnung zu integriren vermocht, kann 
schon aus diesem Grunde von einer generellen Integrationsmethode hier 

t und D,¢ dieser umgeformten Gleichung zu berechnen. Weil näm- 
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nicht die Frage sein. Wir können desshalb unsere Aufgabe noch 
mehr beschränken indem wir unter den integrablen ordinären Gleichun- 
gen nur eine oder andere Classe von grösserer Bedeutung auswählen, 
deren Theorie wir zum Grunde legen wollen bei der Integration der par- 
tiellen Gleichungen von ähnlicher Form. 

Unter den ordinären und linearen Differentialgleichungen zweiter 
Ordnung ist besonders eine hervorzuheben, nämlich die Gleichung 

(bee, D (aeneo yy I Br 05 

für welche wir wegen der Untersuchungen von Holmgren, Spitzer u. a. 

eine vollständige Integrationsmethode kennen. Die Gleichung ist durch 
die Formel 

aa? + Bz y 

(a, + box + Coa")? 

charakterisirt. 
Die Methode, nach welcher Professor Holmgren diese Gleichung 

integrirt, wird durch folgendes Theorem begriindet. 
Wenn in der Gleichung 

q, Ds är ga D,2 + Ue = 0 

g und y, ganze rationale Functionen von x, jene höchstens vom zwei- 

ten, diese höchstens vom ersten Grade sind und ®, eine Constante be- 

zeichnet, so ist 

z— p. e) = | ey f(t)dt 

ein Integrale, vorausgesetzt, dass » die Gleichung 

==] —9 / 

LR ne) qu + (#—l)g, + ps = 0 

befriedigt und dass f(t), +, durch die Gleichungen 

Dig) + [es (0) + (4—2)9, OO — 0 , gro) fo) = 0 

bestimmt sind. Ausserdem muss 4 positiv oder imaginär von der Form 

a+ bi sein, wo a>o, und f(t), f'(), f'(t) zwischen x, und z stetig und 

endlich bleiben. 
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Um dieses Theorem verallgemeinern und auf die partiellen Glei- 
chungen anwendbar machen zu können, sind wir genöthigt, zuerst ein 
Paar Hülfsformeln zu deduciren. 

Zunächst gilt offenbar die Identität 

a ya 
A m 

Je "(ym toga , dt = ED. e [1679 aw(y—mloge—t) dy 
n 

va 

——ÁÓ—— m om fa de fem m mp, (ve Mn log(x—t), t)dy 

unter der Annahme, dass ® und @/ stetig und endlich bleiben. 4 be- 

deutet hier den Differentialquotienten der Function ® im Betreff von t 

insofern genommen, als diese Quantität zum Ausdrucke y—m log(a—t) 

nicht gehört. Ist a positiv und 2, <2—-6<x oder 4% 72—9 724, ergiebt 

sich hieraus 

a ya n "r—6$ ya 

(9) (2-1)  a(y—m log(a—t) , t)dt = 3 em | e ™@(y-—mlogd , x—d)dy 
m u 

Gen) fr ere Fe de en dar 
neu em | e ™@(y—mlog(a—xp) , VN — — e d (z—t) dt | je " dy. 

m Ü m 1. 

Wird diese Gleichung im Betreff von x differenzirt, so erhält man 

Dus ya a —à Tj ya 

D.| Gear di 9 Qn J e mp, (y—mlogs , x—d)dy 
m u Ti 

EL ay t em “fe = o(? y—m log(a—ip) » sty} — m Je Ge t)*dt Jove Sa 

«f. (Sor dt . 

Weil das erste und dritte Glied gegen einander verschwinden, 
wird hieraus 

r—s Px—s 

(10) Dye [eo = | (at) od + (2—_x,) ay 07 ae 

Durch nochmalige Ableitung ergiebt sich 
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Pr—6 2 

a1) Di | (e—0 ^0 . dt = (aaa) ̂  ay —m leg(z—2) , 9 

—m(a—a) D,@(y—mlog(a—ay) , xo) 

a—ó5 

db { (a1) edt + (a) @,(y—m log(z—a4) + Xo) - 

Mittelst dieser Formeln werden wir folgendes Theorem beweisen. 
Wenn in der Differentielgleichung 

(12) D Dit + (5, D + 3) Di + (0,D* + 0,D + 0,) = 0 

die Coefficienten dy, ®,, ®, ... ganze rationale Functionen von w sind 

und zwar ® höchstens vom zweiten, ®,, ®; höchstens vom ersten Grade, 

und ®,, d,, ®, constante Quantitäten bezeichnen; wenn ferner 

(a—1—4.D)(a—2—pD) 
9 
“a 

ana = ED) ODE 

+ (@,D* + oD + @,) =0 a0), 

so ist 

BD EGO ACD y 

oder 

t- | (ut) F(v—p log (u—t) , tdt 

ein Integrale, vorausgesetzt, dass /(v,:), u, durch die Gleichungen 

D{@,(t)F , t)] + [(a—2—uD)®,, + D + àx]F(v , t) 20, 

eu) P(v—plog(u—u,) , U) = 0 

bestimmt sind, und dass 7, die stetig und endlich für alle endliche 
Werthe der Veründerlichen w sein soll, die Dedingungen 

lim o" F(v—plogó ,u—d) = 0 , lim, ö“F,(v- logo, u—d) = 0 

lim 9^ F,(v—plog 6, u—d) = 0 

erfüllt. 
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Um diess zu beweisen, geben wir der Gleichung (12) folgende 
Gestalt 

D[®,J+D.®,D+@,— 20, )J+(®8D’+@,D+9®+9'—®, D—2,)t—0 

Durch die Substitution 

Mod a—1 
C= | (u—t)  PF(v— p log(u—t) , t)dt 

und durch Entwickelung der Functionen ®, 4,, «, in Reihen nach 
Potenzen von u—t ergiebt sich 

ud 

D en m 7 2 a , (13) ure U) pt). F.dt + Di | ut) ov (OF. dt 

^u—0 ee | 

IDR | Gen by. 4. dt D, | (à, (0D + ex (t) — 2," (t) (u—t) Fat 
u 

^u—Ó 

TD. | [o,@). D+. 8) = 2a, (0) (ut): E dr 

^u—Ó 

En [C D* 1.0,D 1e sap UD qus Hat. 

Die Summe des ersten, vierten und sechsten Gliedes dieses Aus- 
drucks wird 1 

à", i dub. D Lr + 9,D + 0, — LI Fv—plogs , u—d) 

a+1 u—0 mee RE 4 

E M y D" F(v—pulogà , à) + | CER SMS wD) ey'(u—t)  F.dt 
v Uo 

«Ji es A Dye, D--o, —20,"|4+-0, D*4-0, D--0.--0," 6, D—o, (u—ty— F.dt . 

Mittelst der Formel (10) wird aus dem zweiten und fünften Glied 
desselben Ausdrucks 

ru—0 

D d'a (u—5) Fo -ulogo,u0)4 | (ut) U Dila--2-uD)o, +9 d)D+@KH| Fat 

+ Qiu) [Hao 2— Dye) + ast) D 4. (DF 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9 
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Endlich wird aus dem dritten Glied mit Anwendung der For- 
mel (11) 

CU t=Up u—ó 

(uf [tee Da DEC) [DL P+ n Dios (OF dt 

Der ganze Ausdruck (13) lässt sich folgenderweise ordnen 

u—6 

Jr" LDR P) + Dia 2-9 D). + à, D + ax] Pit 

oy +(a—#D- Yo, D4- 0, -0, D°4-0,D+ 4; |B 
y: (u o7] (UE Rm ee) 

i OR D [at F] + [(a—2—#ù D), (t) + oO) + oF 

+ (a—1— ull) (u—))* (tty) F(v—p log (u—ug) , Uo) + Var D, Fee ulogà ui) 

+ al > By" + (6, D + 4) + dy (u—9) D.| Por logo , u—9). 

Setzen wir dann 

(14) (eu De 2 2D) 

2 i 4 (a—1—)9 Db, D-4po;)4-0, DE, D-E4,—0 

(15) D[a,F ]2-[(a—2—4D)o, 4-0, D-4-à3)F—0 , au) F(v—p log(u—u) , uo) =0 , 

so bleiben nur die zwei letzten Glieder des obigen Ausdrucks übrig. 

Unter der Annahme, dass man 

(16) lim o*7(v-—4logà , u--6) = 0 , lim o*F/(v—plogó , u—d) 

lim SF, (v—plogà , u—d) = 0 

hat, versehwinden auch diese zwei Glieder. Damit ist das Theorem be- 

wiesen. Für / erhalten wir den Werth 

Lo foa Ds y, 

(17) Fo—plog(u—t) 1) —e Vo F(e-ulogu- 0 — js I m Cae 
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und folglich 

wer — | (we) é Fete - gum © dt | dt. 

bi(0--(a—1) P0 (t), 
1 —f Pol) 

o 

Um jetzt das soeben bewiesene Theorem auf die Gleichung (5) in 

Anwendung zu bringen, nehmen wir zuerst an, dass die A-function die- 

ser Gleichung folgende Form hat 

A^? + 2 ALB, + Blu + (B, — Bj) en 

u 
(19) AS 

AE pD EDS, B-uD Er Ba PD 0 Le 

In dieser Formel können wir immer y, und a,—a, positiv oder 

imaginär mit positivem Werth des reellen Theiles annehmen. Ferner kön- 

nen wir auch 1—a,—a, positiv annehmen; denn wenn diess nicht der 

Fall ist, brauchen wir nur in der gegebenen Gleichung die Substitution 

u -— — u, zu machen. 

Weil die Gleichung 

(20)u.D?t-E[ — (p.D2-pi)u4- (4, — M2) D+a— a,--1 D. £4- (a4 — D—1)(pD+p,)=0 

eben den obigen Werth von A giebt, erhellt unmittelbar, dass jede 
Gleichung, deren A-funetion die Form (19) hat, durch irgend eine Sub- 

stitution 

z= gu, Dt, 
wo z die ursprüngliche abhängige Veränderliche bezeichnet, die Form 

(20) annimmt. 
Durch Differentiationen und Einführung neuer Veränderlichen 

können wir aus dieser Gleichung auf andere derselben Form hinüber- 
gehen, in welchen aber die Quantitäten a, und a, durch ganze Zahlen- 

werthe vermehrt oder vermindert sind. 
In der That, wenn wir nach der Methode von Leibnitz die Gleichung 

(20) —m Mal differenziren, nachher die Substitutionen 

JD Ef = LA OA le (FE log U 

benutzen, dann die auf diese Weise erhaltene Gleichung —n Mal diffe- 

renziren und endlich 
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Da = ut. , Vy = v (us fri) log U , 

setzen, so ergiebt sich 

(21) uDia +[—(@ D+pdu + (pe) D + (a; +n)—(a, + m) + 11D, 

+ [(a, + m)—4,D—1](pD + p) =0, 

(Hl, )logu a+m—az [| v, =v—(4, —Us)logu Vva= 

(22) c= Diu JP Core NE 

Wird die Gleichung (20) zuerst —m Mal differenzirt; werden nachher die 
Substitutionen 

Die GA ve UE pu 

benutzt; wird ferner die durch diese Substitutionen resultirende Glei- 

chung nochmals und zwar —n Mal differenzirt und zuletzt durch die 

Substitutionen 

JD = AR v, er © pin 

LI 

umgeformt, so erhält man die Gleichung 

(23) wuDi-EL- (PD pu Q2) D4 (a,—n) (arm) UD yb 
(a m u, D-—bDpJD*r pit: Då 

wobei 

Ve = vy—pu j v, =v+pu 1 
t = Dent Dm & 

Durch diese Transformationen ist es immer möglich, aus einer 
Gleichung (20), für welche a,—a, und 1—a,—a, positiv sind, auf eine 

andere derselben Form hinüberzugehen, in welcher die Quantitäten a, und 
a, folgende Bedingungen erfüllen 

(24) I 207, tS a >0r LE 

Wir sind also berechtigt vorauszusetzen, dass schon für die Glei- 

chung (20) die Bedingungen (24) erfüllt sind. 
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Wollen wir jetzt jene Gleichung unter der genannten Voraussetzung 
mittelst des Theorems an der Seite (64) integriren, so-giebt zuerst die 
Formel (14) 

a—wD = a, — pk, D. 

Es wird demnach 

= eno rame -)dt = = 0 
ca 2s 

unter der Voraussetzung, dass 

lim 6 °F(v + po + pe, logd — p log(u—9)) = 0 

nebst den allgemeinen oben gegebenen Voraussetzungen (16). 

Substituiren wir in der Gleichung 

Cau Rh, v = 0 — (ti—p)logu , 

ergiebt sich 

uD;& + [—(pD + pu + (Up) D + 4—4, + 1]D,& 

+ (a D—VpD + pri = 0, 

woraus man erhält 

b= ee un 

ne je 
unter ähnlichen Voraussetzungen. 

Durch Wiederherstellung der vorigen Veränderlichen ergiebt 
sich also 

oe (= N, ^ F(v— (Qs — aU IU Lm jet. 

Im Falle a, = 4, = 0 kann man der Gleichung (20) die Form 

Di(ut) + D,(a, —1— D —(pD + p,)u)t = 0 

geben, woraus i 2 

D,(ut) + [a—1—1;D — (pD + p ule = FO) 
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und nachher 

t= CERA Fra etal) ee. ye 1 Ko)du == y(v)] 

(s = CES at DORE Los eoe ae . g(v)] 

oder endlich 

e^ u ie ne r7 Fo + p(u—t) + Blog zt + — flv + pu + mlogu). 

Beispiel. Es sei die Gleichung 

2 3 2 [9 

(25) D%_2D2,2_3D%: + | audis El Die E aad ul Die 
HU a Ub — 

= — | (0) iare vato 
EE REI EE CIE) 

zur Integration aufgestellt. 

Man findet dann 

ER dei en en MR 
2 ERE? 

p ER p pubs ee f LEURS 2 i 
R x35 +7 ie. le i GH ety 

1 32 ; 12 n Siti ae A BERLINS LE ; —2=E,y+32=n , yti= Se a cal gr 
und folglich 

SE LE Rite 
en) reed 

Setzen wir 

fe =E, gb) =" > QUE Ni. Nie ORTEN 

so wird 

ri 

CS — 
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und 

(26) AT wD —10uD +3 | 

u 

Durch Einführung der neuen Veränderlichen u und v in die gege- 
bene Gleichung gelangt man zu 

À "Me L e 2, 59 D RI 242 = = al? 
(20) D213D,.2.+2D: + Ar ip lan E "x | 

und zwar auf folgendem Wege: 

= 2y --2z , wird 

fis a) at 

weil v = 3y + 5a , u 

h "E jua pe 
+ 

= (Dit 

mE (Der a een = vp) aay 

ferner ist 

,F-—HR DE ER E 1 64 4 

He 2 zZ + ey ur. | 9v—3u zu u us 

und 

8 - 8 40 Sey 80 
DEN LR ER m = STET: 
oscura u: qs i Er Fw V 

Du =2 , Dv= 3. 

Werden diese Werthe in jdie Gleichung 3, Seite 9, eingeführt nach- 
dem man dort zuerst : und 4 gegen u und v ausgetauscht, erhält man 
die Gleichung (27). 

Dann wird (4) 

und folglich 
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Substituiren wir in der Gleichung (27) 

erhalten wir eine neue Y 

(98) Die+ 3Dig+2Dic+ (+1) Det We+l X-0, 

welche den Werth (26) der Function A geben muss. 

Aus diesem Werthe folgt zur Bestimmung der Gleichung (20) 

=E) =- 3,9% 1p, Mua 

womit die Gleichung 

(29) uDi + (UD + 31D, + 4D& = 0 

construirt wird. 

Setzen wir jetzt in die Gleichung (21) n=1,m=0, p=—1 
etc. wie oben, so erhalten wir 

uD2e + (uD + 4)D,& + 4DE — 0, 

deren Integrale wird 

& = [ Fe u + tilt : 
Jf Up 

Folglich hat man — naeh Formel (22) — 

Bu D) u" | t F(v—u-4-1)dt |. 
ce Uo 

Setzen wir n — 0, m — 3, erhalten wir die Gleichung 

UE DDG INA = 0 

deren Integrale ist 

6 — «| t p(v—u +i)dt. 
Lo 

Demnach wird 

=D | t^ g(v—u--t)dt . 
Ug 
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Das vollständige Integrale der Gl. (29) ist folglich 

> 

&=uw D, u* | ded Rieti + Diu | Eg (vu dat : 
uy 

Aus der Formel (9) folgt endlich 

Um andere zu integrablen Differentialgleichungen gehérige /\- 
formen zu erhalten, substituiren wir in irgend einer der Gleichungen, 
deren A-function die Form (19) hat, 

u = K(t+ ec)". 

Wir erhalten dann eine Gleichung, deren A in der Form 
o 

A = MACH OM + 2m ALB, + BIG + o" + MB, — Bal — 1 
(+0) 

PIED +0.) Bu DER Do, 

I 

erscheint. 

Als wichtige Specialfälle bemerken wir S p 

A = (Dt pot an Be ME 

A = (D + pl + e + 4D + pyD + 6]. 
Hieher gehórt auch die bekannte Gleichung 

Diz = Kv” Die (Boole Diff. equ. Ch. XVII, Ex! 10). 

Endlich wollen wir annehmen, dass die A-function die Form 

__ Av’ + Bu+C 
> (D) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 10 

(30) A 
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hat, wobei 4, 5, C durch folgende Gleichungen bestimmt sind 

(31) yVA4B4C44=(4,44,)D+(C,48:) , VA—B4C44 = +4) D4-0:4-B, 

VA+1—1=(%+4)D + Bo + Bi. 

Aus diesen Gleichungen erhellt unmittelbar, dass die Summen 
Bi + Be, Bat Bo, B+6,+1 als positiv oder imaginär mit positivem 
Werth des reellen Gliedes betrachtet werden können. Daraus folgt aber, 
dass von den Grössen ß,, A, 9 uothwendig zwei >—1 sein muss. 

Jede Gleichung, deren A die obige Form hat, kann durch eine 

Substitution 
/ 

z = g(u, Dit, 

wo z die ursprüngliche abhängige Veränderliche bezeichnet, auf die 

Form 

(32) (uà )D?t--[— (2, 4-2; --225)u.D-4-(2 —8,—0,—200,)u-I-(2,—2)D4-,— END, 

leere 205) D +8, + r+ 2b 1’ —[(a +) D ++ +1 Lg 
+ 

reducirt werden. 

Durch die Substitutionen 

4 4 
mer: iL = 

|! 

ist es immer möglich, die Gleichung derart umzuformen, dass die Grös- 

sen & +1 , £,-- 1 gleichzeitig positiv werden. Ist nämlich &, +1 ne- 

gativ, wird die erste dieser Substitutionen benutzt; für negatives 8, +1 

ist die zweite anzuwenden. 
Es ist demnach erlaubt vorauszusetzen, dass schon in der Glei- 

chung (32) die Bedingungen 8, -- 1 0, 8, -- 1 — 0 erfüllt sind. 

Es können dann 2 Fälle eintreffen, je nachdem /, positiv oder 

negativ ist. 
Birster i alley, 1212 (026 er PER Oi x10 

Die Formel (14) giebt in diesem Falle die zwei Werthe 

a — pD = «D +8; ’ a—pD=(@+%+4)D+4+8,+6:4+ 6.41. 

Mittelst des ersten Werthes erhalten wir 
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a, F- (tC 1 "A (0 + log + 1) —1) Q—9 ] 

und ferner 

unter den Voraussetzungen 

. 1+B, \ . Log 

lim 5  FWw+a,logé)=limd Au + a logo) = 0 

nebst den allgemeinen Bedingungen (16). 

Es wird demnach 

a c= [u aD" + D Fed epu — 06 — 1) ( + 0°) d 

+ 1 (u ST NE gle CE (TN Gee 1)") de 

Zweiter Fall: oue AN cR PIS QR MEE 

Wird die Gleichung nach der Methode von Leibnitz —m Mal differen- 
zirt, erhält man eine neue Gleichung, die sich von der vorigen nur 
darin unterscheidet, dass 6, gegen £, + m ausgetauscht worden ist. Ist 

dann m so gewählt, dass man 8, + m > 0 hat, kann diese Gleichung 
integrirt werden, und wenn ihre Integrale durch z, , z, bezeichnet wer- 
den, hat man demnach 

Eu EE 

Cap. II. Differentialgleichungen der zweiten Gruppe. 

R 0. Im AVS 0. 

a) Der Specialfall 

Di Er =OF. 

Wie wir schon oben (1 Abth.) gesehen, kann die gegebene Glei- 

chung im fraglichen Falle durch die Substitutionen 
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E — D(y)fVE, de Soars T SE 

auf die Form 

(1) Dit + DiDi + dt = 0 

gebracht werden, wobei, wenn ®(y) der Gleichung 

2 1 DOM A We 
"é(y)  9yF, ay) 

genügt, 

wird und «e, ebenfalls als eine Function der Veränderlichen y (= y) einsam 
erscheint. 

Wenn in der Gleichung (1) D; als eine constante Quantität be- 
trachtet wird, lässt sich diese Gleichung als eine ordinäre erster Ord- 

nung integriren und man erhält i 

oder mittelst der Formel (II, 15): 

ee f dt , 
D h 

welches Integrale der Gleichung (1) genügt, wenn /(z) für jeden Werth 
von & stetig und endlich bleibt. Durch Wiederherstellung der ursprüng- 
lichen Veränderlichen erhellt, dass z die Form haben muss 

z — px | e"dt| F CO VF, ds + 2it y f Dy) dy) 

+ Flop VF. ds — 2 Korn] 

Um die Function q(r,y) bestimmen zu können, bemerken wir, 
dass man, welche Form diese Function immer haben mag, durch partielle 
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Differentiationen von z und durch Elimination der willkürlichen Func- 

tionsform F eine Differentialgleichung erhalten wird, die mit der gege- 
benen Gleichung gemeinsame Werthe der Functionen R, /j, lim AyS, 

T hat. Für q(»,y)-— 1 wird diese Gleichung 

(2) pi YF [1 e^ (5 J Vrae |o. HD GU, 

woselbst 

Deu 
VF, 

Wir können jetzt direct aufweisen, dass diese Differentialgleichung 

dieselben Werthe der Functionen À, F,, lim AyS und T hat, wie 

(3) DO BD era 0. 

Was die drei erstgenannten Functionen betrifft, ist diess unmittel- 
bar ersichtlich. Es bleibt also übrig, die Identität der 7-function der 

beiden Gleichungen aufzuweisen. Um diess zu thun, berechnen wir zu- 

erstsden Ausdruck — —-—. 
lim Ry,S 

Man erhält 

DM "eR +5 fre ]- [5 D (y) veas | 
limRyS | £F oy) dy) - 

oder 

NND T 9T. VFaz | cole T (rd 21 [VF d. 
lim RVS |. VE mu J B ey) | Fir Ji i Jv “| 

pole 
(y) 

AC 

d.h 

mä ” oF PRU.
 nd & | LS 

Aspen pez 
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Hieraus ergiebt sich ferner 

2D.L m D'(y) mat 
TD) EST o TT) INE de] zx DET). Fda 

| VF, i | ; 4 d) | NN f 

E Fall D \J yrs] + 2DVFL) + 22 D, D b: 

> av | VFdeD, = 

Weil die 7-function der Gleichung (3) den Werth 

me IS 

en 

hat, ist demnach zu erweisen, dass die Differenz der beiden obigen 

Werthe von 7 gleich 0 ist. Diese Differenz wird 

D] AF,  2D,L 
F, i YF, fs | d e

VF.D,L—2D. | V
 Fide IDE, 

+ 27 FV Fide | ne = (| ; 

=| MY F, +2VF, |VFde.o. Dj zl 

Weil aber 

DM 1 1 

SVF, D(y) E 

muss im Allgemeinen — wie man findet, wenn diese Gleichung durch 

2YF,® multiplicirt und nachher im Betreff von x integrirt wird — 

Ser 1 (4) M42 [VAde.æ. Dia 

eine Function der einzigen Veränderlichen y sein, welcher Function 
wir den constanten Werth 0 durch passende Wahl der zum Integrale 
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fV Fide gehörigen willkürlichen Function g(y) ertheilen können. Für 

einen bestimmten Werth der vieldeutigen Function [YF,d« ist demnach 

o 

My F, + 2V F, |VFdx . D} = OR NID we 

Es ist folglich demnächst zu bestimmen, welchen Werth wir der Fune- 

tion fV.F;dz geben sollen. 
Wird durch A derjenige Werth dieser Function bezeichnet, in 

welchem kein von 2 unabhängiges Glied vorkommt, und dureh A + 9 
derjenige Werth, für welchen die Gleichungen (2) und (3) gemeinsame 
T-function erhalten; bezeichnet man ferner durch Z,, M, diejenigen 
Werthe der betreffenden Functionen L, M, welche dem WerthfV Fd = A 

entsprechen, ergiebt sich 

JL E L, + gy , M = M, — 29" E 

Führt man diese Werthe in den Ausdruck (4) ein, und wird dieser 

Ausdruck nachher = 0 gesetzt, erhält man 

2 u} A@D} = = aD 

welche Gleichung zur Bestimmung der Function g dient. 
Hiedurch wird die Gleichung (2) vollständig bestimmt. Mittelst 

der in der ersten Abtheilung dargestellten Methode ist es dann leicht, 
aus den Gleichungen (2) und (3) die Form der Function #(a,y) zu be- 

rechnen. 
Beispiel. Man suche das Integrale der Gleichung 

: 1 æ—21 DIN Zz 
Dee SE ID Ne = De I D,z J Dz+-=0. 

Es ıst dann 

a—2y 
omes 

Wir setzen zuerst 

5S CD Dla Oe Ce 9 
4 
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und nehmen &, » als neue unabhängigen Veränderlichen. 

führung derselben in die gegebene Gleichung erhalten wir 

5 Da eum) ou NEN) ( ) £ 6 5 zh 4 1 DA ? 

für welche die foleenden Werthe gelten: 

JD DR DNI RYSK me 
. 4 3 

Weil diese Werthe auch fär die Gleichung 

6 Diy 3. Dy 5:351 = 0 (6) tt Dep er aC 

Durch Ein- 

Geltung haben, muss zwischen den Integralen z und v dieser Gleichun- 
gen die Beziehung 

z= DE, njw 

stattfinden, wo @ eine gewisse unbekannte Function bedeutet. Die 
Gleichung (6) giebt 

= 2) 3 
JE, = a 5 M, ——— Fe . 

i AV} : 3yq + 4() 7)’ 

Folglich ist 

2-5, = 0 
RUIT. 

Aus 

5 il DiM 1 _ 
D? T ai VE Em 0 

4 

ergiebt sich 

Due 
Y 

Wir construiren nachher die Gleichung (2), welche hier die Gestalt 

(7) iu — + Da. ++ Div = 0 
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annimmt. Das Integrale dieser Gleichung wird 

=, + = 951 Vloy «) T F(z a = = tinis) dt . nl 

P o 

Weil die Gleichungen (5) und (7) gemeinsame Werthe der Func- 

tionen 7, , R, lim RyS, T haben, ergiebt sich zur Bestimmung der Func- 

tion d4(z, 5) in der Gleichung 

Pu Des T 2 4 EE 2 i i 
mal) Da Leur qi, 1 V, Ver 

woraus 

2 E 
1} 

und 

1 
UE = Ui 

!i 

b) Der Fall 

M D D" HI 8 —— + |) = F[VFœ(y)dr) - 
9 Born GY ic d UV Fee Gode) 

Im diesem Falle kann bekanntlich die gegebene Gleichung (3) auf 
die Form 

(9) Di;-pe,D, + 0,2 =0, 

gebracht werden, wo 4,, @, 

Diess geschieht mittelst der Substitutionen 

nur von der Veränderlichen & abhängen. 

e di Far] ; n = (y). 

Die A-function der Gleichung (9), wenn man diese Gleichung 
als ordinär betrachtet, wird 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 
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N = ADD Aq , Die JD) 

oder 

A = 4lim (BYS) . D+ lim RyS . [Tas . 

Setzt man in der Gleichung 20, Seite 67 

DA 5 0 293 s. 

ergiebt sich 

(10) DE + [— pak + aa + 1]Dgz + (6 — A D—Y)piz = 0. 

Diese Gleichung giebt 

^E metet ] t d, — 5 5 E pre m je et ro + log +] dt + & i} Ged) e"F (cen loy =) dt 

unter den allgemeinen Voraussetzungen (16), Seite 66, und wenn wir der 

Einfachheit wegen 1>a,>0 , 1>a,>0 , p,>0 annehmen. 
Die /\-function derselben Gleichung wird 

m) A = pi + 25pl2# D+ 1 —a,-- a5] + (as = a) —1 ; g 

Um, wenn möglich, die Gleichung (3) auf die Form (10) zu brin- 

cen, setzen wir 

ac Uxor m gp og): 

Für die umgeformte Gleichung wird dann 

= Re: M 1 " 
hne Se =S ———— RIA. 

ake B 2yp&(o)^ 250) (OY 

und folglich 

D x M 1 D ee MEL LS Dr ES 
i kö a) E p 2Vk&(my^ | 2k(a)^ ^ (o) | = 

Durch Vergleichung der beiden Ausdrücke (11) und (12) ergiebt 

sich 
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Apt = -- ; peg == e + Gray 

ll | o" 
4ke JANE — 9ykk(o^yh — 2ko" 

woraus ferner 

2 
E 

/ 

LEA 

aer. (quee - od TRO S M vi 1 2 D 

E E ET CRE CI CNE 

Durch Elimination von M mittelst der Formel (8) erhält man 

: | 3 1 SS pi- (a, à ee Fr VF, o (dy) 

Es muss demnach die Function F die specielle Form 

JT = ET d DA ge 

[N Fo (y)da]* 

haben, wo a, b constante Quantitüten bezeichnen. 

Es bleibt übrig zu zeigen, auf welehem Weg das Integrale der 

gegebenen Gleichung zu ermitteln ist. 
Nachdem man zuerst die gegebene Gleichung auf die Form 

b 

(13) Di 4 ED + EO 

gebracht, berechnet man die Function M. Ist es dann möglich, eine 
Function $' so zu bestimmen, dass die Gleichung 

HEIL 
M fana a CE ra SERA METER EIE IA 

(oYF,de ^ (e)^ UV Fo (y)da]' 

befriedigt wird, so setzt man 

E—k IN Fo (y)de)’ , 7 = OY), 

wo k ganz willkürlich ist. Man findet dann 

: = 1 Tak 3k 
ls , TORTE g $145 
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1 il b 1 ak 9 ]. Y (14) DD en 
c 
Ss 

wo C eine willkürliche constante bedeutet. Durch Vergleichung der 

beiden Formeln (11) und (14) werden p,, &, a, a, bestimmt. Nun wird 

die Gleichung (10) construirt. Führt man endlich in die gegebene Glei- 
chung (13) die neuen Veränderlichen ein, erhält man 

7 1 L Dp" 1 F. 
tZ JD — = = D,z == 5217-08 

fama l ur cmt | EX 

Weil diese Gleichung mit der soeben construirten gemeinsame 

Werthe der Functionen lim RyS, T hat, und das Integrale der letzt- 

genannten Gleichung bekannt ist, so erhält man das Integrale der Glei- 

chung (13) nach der gewöhnlichen Methode (1 Abth. 1 Cap.). 

Was endlich die Differentialgleichungen der dritten und vierten 

Gruppe betrifft, können wir uns sehr kurz fassen. 
Für die Gleichungen der dritten Gruppe gelten die Formeln 

S oder Ss. 0, RV 

und für diejenigen der vierten Gruppe 

RO Ia nS ess) c 

Jene kónnen immer durch die Substitutionsmethode von Laplace 

und Legendre integrirt werden, denn schon nach der ersten Substitu- 

tion erhält man eine partielle Differentialgleichung der ersten Ordnung. 

Die Gleichungen der vierten Gruppe werden durch die Substitu- 

tionen 

$—1. SE 27) ; WO (D. är = D,) n=0, 

auf die Form 

Dz — F, Dic — [rz = 0 
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gebracht, wobei F,, F, keine Aenderung erleiden. Diese Gleichung ist 

als eine ordinäre zu betrachten, m welcher & die unabhängige Veränder- 
liche ist und y, die in den Coefficienten F,, F, eingehen kann, den 
Charakter einer willkürlichen Constanten hat. 

Als ein Beispiel wollen wir die Gleichung 

a E 2 GES 2x æ +y— —22y p nu 
Diu =E Diu en: Din dr Wage D} "qa Py —0 

(Boole Diff. Equ. Ch. XVI Art. 10) integriren. 

Es ist dann 

R = (0) 5 lim RYS —0. 

Durch Einführung der neuen Veränderlichen ¢, 4, die durch die folgenden 
Gleichungen bestimmt sind 

woraus 

erhült man aus der gegebenen Gleichung: 

D; 

mit 

_ —4n+1) 
a, 

Denselben Werth der Function A hat die Gleichung 

D © 2 

(ae 1)D + [(9—2ni)] D, 4- € à cS 0. 

deren Integrale ist 

a 

z [ey Faut + N ee 
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oder 

2—1)" (w 4.1)" p= ON) + CE ta). 
n 

Durch die Formel 9, Seite 60, wird die Beziehung zwischen w 

und ¢ ermittelt, und man erhält nach Wiederherstellung der vorigen 
Veränderlichen 

"uem enr 2—Y )+ (a + Je ny ) 

ni Vi ni yıa 

duh 

epe eene Get) 
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