
II. Substantive.

Pluralbildung.

Im Dagbane werden die Pluralforaien zum kleinsten Teil

nach natiirlich sich darbietenden Klassen, unabhangig von der

Form des Singulars, gebildet Nur die Substantive, welche

Menschen bezeichnen, bilden den Plural durchweg einheitlich,

entweder durch das Suffix ba oder durch nerna, letzteres

wird aus dema Leute entstanden sein. Wir vereinigen diese

Substantive in die



I. Klasse.

a) Pluralbildung durch das Suffix ba.

dud pi. duoba Mann
kaldna pi. kaldmba Verwaister

kosigera pi. koseg^reba Toten-

graber

kpaliSra pi, kpaliereba Schwer-

trager

kpdra pi. kpdraba Bauer

nire pi. nireba Mensch

nohottimbila pi. nohotHmba
oder nQkotHmbihe Jiingling

pdha pi. pdhaba Frau

sahamdnda pi . sahamdndeba
Koch

s#na pi. sdmba Fremdling

^rfma pi. sdmba Blinder

tdrema pi. tdremba gemeiner

Mann.

Anmerkung: Ein « am Schlufi der Singularform wird vor

dern b des Suffixes zu m: kaldna, kaldmba; der Auslaut a der

Singularform wird bei zweisilbigen Worten beibehalten, in mehr-

silbigen entweder eliirriniert, wie bei kaldna oder aber zu einem

ganz kurzen Laut, der den Eindruck von e macht, verdlinnt

:

kosigereba.

b) Pluralbildung durch das Suffix nema.

dleja pi. aUjdnema Muham-
medaner

ba pi. bdnema Vater

fdra pi. farddema Armer
gbdnsaba pi. gbansdbenema

Sattler

koha pi. kohdnema Viehtreiber

yidana pi. yiddnema Gatte

tinddna pi. tinddnema Medi-

zinmann (Herr der Ortschaft?)

Gotzenpriester

Fast alle mit lana (^Besitzer,

Herr, wozu auch tinddna ge-

hort) zusammengesetzten:

kyifera pi. kyefirnema Heide tinddna Medizinmann, identisch

ma pi. mdnema Mutter mit tindana

vii pi. ndnema Hauptling guruguldna pi. -Idnema Buckel-

tdyiga pi. tayigenema Dieb iger

tisod pi. tisdnema Freund zu^ubioholdna pi lanema Un-

tdha pi. tohdnema Jager gliicksmensch (Pechvogel).

Anmerkung: Gedehnte a in der letzten und vorletzten

Silbe werden durch Anhangung des Suffixes nema zu kurzen a.

Der Diphthong da wird zu weitem o. Entsprechend den zwei

Silben des Suffixes ruckt der Ton auf die drittletzte, ja infolge

der Verktirzung der letzten Silbe der Singularform sogar auf die

viertletzte Silbe (tayigenena).

Ausnahmen: i. Substantive, die Personen bezeichnen und

doch den Plural, weder durch das Suffix ba, noch durch nema, bilden

:



Beresine pi. beresina Notabler

bia pi. bike Kind
densdna pi. densdnda Polizist

giand pi. giafo Zwillinge

kpdlua pi. kpdluhe Weber
s&wuga pi. sdwfse Albino

Sulemz pi. Sulemznse Europaer

pJte pi. p^ya Elefantiastischer

yinyd pi. yinydhe Geistes-

kranker

wu&wega pLwudwese Hinkender

wire pi. mVa Mensch, Leute,

jemand.

c) Substantive, die nicht Personen bezeichnen und
doch den Plural mit.dem Suffix nema bilden:

dda pi. addnema Buschtnesser

fetela pi. feteldnema Lampe
firla pi. firldnema Lampe
gila pi. geldnema (gdlese) Ei

gydnkuno pi. gyankunonema
Katze

kurutSu pi. kuruUunema
Schwein

narq pi. nardnema Ruder
tdkobe pi. takdbenema Schwert.

Es scheinen, mit wenigen Ausnahmen, Fremdworter zu sein.

II. Klasse.

Pluralbildung mit dem Vokal a bei:

a) Substantiven mit der nicht zum Stamm gehorenden
Endung le. Diese Endung wird eliminiert und an

ihre Stelle a angehangt.

a) Hort der Stamm des Substantives mit e auf, so wird

dieses e restlos in das a der Pluralendung aufgenommen.
binle pi. bina Pflanzensamen kdftale pi. kdfta Halm
ddbele pi. ddba Sklave

difiele pi. difia Kissen

degele pi. dega Zwerg
gille pi. gila Wurzel

ginle pi. gina Moschee
gyingille pi. gyengila Saiten-

instrument

hdlle pi. hdla Gemlit

kdbele pi. kdba Knochen

lulle pi. lida Pflanzung

nomsele pi. ndmsa Limone
nonele pi. «J«a Erdschwein

ttJrte pi. M^ra Furunkel

sdwele pi. sdwa Amulett

takdlle pi. tdkala Huf
tobele pi. /Jfca Ohr
ze'rtY^r/tfpl.ze^AgraWohlbeleibter

y//fe pi. yz7<2 Horn.

p) Hort der Stamm des Substantives mit a, oder w auf,

so wird ein euphonisches y vor die Pluralendung a gesetzt.

bide pi. buyd Hirsebehalter gbdle pl.gfr^yauntereExtremitat

gale pi. gflya Sattel gj/z pi. g^ya Monat



gule pi. gtiya Kola mSle pi. mdya Pfeilschaft

gule pi. gfiya Bau (von Men- .. ndle pi. w^ya Offnung, Muncl
schen und von Termiten er- nyule pi. nyfiya Jains

richtet) pdle pi. pdya Elefantiastischer.

b) Substantive, die mit m endigen,
setzen an dies im Plural a.

barazum pi. -zuma Peitsche sankpdlem pi. -kpalema Schirr-

bimjam pi. -fama Flatus antilope

peem pi. piema Pfeil tdkum pi. tdkuma Betrug, Luge
piirn pi. puma Bliite yum pi. ywma Wunde (ulcus).

c) Substantive, die im Singular mit fie endigen,
setzen im Plural a an Stelle des e.

btine pi. biena Schienbein nanbdne pi. nanbdna Mund
bune pi. buna Sitzfleisch nine pi. mwa Auge
^wn# pi. duna Knie «yzw£ pi. nyina Zahn
g&e'ne pi. gbina Knoten nmdne pi. nmdna Kiirbisschale

gungone pi. giingona Lehm- sdgbdne pi. sdgbdna Hagelkorn
treppe sane pi. sdna Matte

kpdrene pi. kpdrena Wange timpdne pi. timpdna grofie

kpine pi. kpina Wand Trommel
/att£ pi. /ana Hoden yzm£ pi. y#wa Jahr.

Ausnahme: tdne pi. &a Frucht des Butyrospermum.

d) Substantive, die mit <& endigen, verwandeln dies

im Plural zu na.

bunzoh pi. bunzond Ziegenstall kundun pi. kundond Hyane
dunddn pi. dundond Hof des ndpon pi. ndpona Fufi

Gehofts ninbun pi. ninbuna Korper
gungon pi. gungond Trommel sunson pi. sunsond fliegender

gyambon pi. gyambond Stock Hund.
kdmbou pi. kdmbona Hirsestapel

Ausnahme: Sagbon pi. sagbdna Wolke, sahazun pi. sa^a-

zuma etwas Schemes.

e) Substantive, mit wgrif endigend, werfen diese Endung
ab und nehmen dafiir im Plural a an.

berugu pi. beta Taubstummer bunyerugu pi. bitnyera Kleid,

bundirugu pi. bundira Speise, Leibrock

Nahrungsmittel ddlugu pi. ddla Trommel



duokurugu pi. duokura alter pupdlugu pi. pupola Leopard
Mann wurugu pi. wdra leere Kolben

gyerugu pi. gyera Idiot von Penicet

kpdlugu pi. £/>a/a Hausakleid mopamdugu pi. mopamdd Gras-

le'lugu pi. ///a Kiichenschabe matte.

pakurugu pi. pdkura alte Frau

Ausnahmen: nz(gw pi. nitguse Leib, pSlugu pi. p/nde Spinn-

webe, durugu pi. 6Jars£ Leiter, dirugu pi. dfrte Loffel, gitrugu

pi. gwrs^ Buckel, kurugu pi. fez^rte Eisen, sambdrugu pi. sambdrse
Regenwurm, kdlugu pi. kdnde lederner Sack, gbdlugu pi. gbdluse

Klumpfufi, gdrugu pi. g^rte Sichel.

III. Klasse.

Pluralbildung mit dem Suffix fte.

Es sind die Substantive, die alle im Auslaut entweder einen

gedehnten Vokal, einen Diphthong oder zwei Vokale hinter-

einander haben. In der Pluralbildung verliert bei einsilbigen

Stammen der gedehnte Vokal die Dehnung, von zwei Vokalen

wird der zweite eliminiert, nur Diphthonge bleiben bestehen.

bd pi. bdhe Hund kyie pi. kyiehe fliegender Fuchs

bia pi. bihe Kind die pi. diehe Wildschwein

bie pi. bihe Loffel gongi pi. gongihe Saiteninstru-

bua pi. buhe Ziege ment
guo pi. guhe Dorn kyie pi. kyiehe Gelenk

wiia pi. mike Schnur nyie pi. nyiehe Nase

«;S pi. wS2Ae Huhn kpdlua pi. kpdluhe Weber

w£ pln&he Hand sawsa' pi. sdnsahe schwarze

5wa pi. swAtf Messer Ameisen

sQ pi. *«<Jfc Fliege
ddt

i
eJl datieheBierseiher

Ha pi. rffc Biene
gya«*i* pi. gyow&wfe Wander-

tua pi. tffc Baobab ,
.^ (Bettelstab)

nzia pi. nuA* Dachspitze
iMa *L tatahe Straufi ^°^X

wia pi. wiAi Signalpfeife

IV. Klasse.

Pluralbildung mit dem Suffix se.

Substantive mit zwei- und mehrsilbigem Stamm, in dercn

letzten Silben ein Palatal-g oder -n, ein Alveolar-^ oder -n oder

ein Labial-w, ~b
}
-w vorkommt.



a) Substantive mit cler Encisilbe ga. Sie wird elimi-
niert und ersetzt durch se.

Der Vokal, welcher vor dem Pluralsuffix stent, wird bis zur

Unhorbarkeit verditnnt.

dantdlega pi. dantdUse Mittel-

pfosten

gdlega pi. g^Z^Gebifi amZaum
gyanbdrega pi. -borese Maus
gyenkpdwuga pi. -powese kleine

Fledermaus

k&wega pi. kdwese Kopftuch

kdwuga pi. k6w#se Strafe

kukpdlega pi. kukpdUse Facher-

palme

kulega pi. kiiUse Wasserplatz

kurega pi. hUrise Beinkleid

ky/rega pi. ky/rise Suppen-

loffel

tigrega pi. Sigrese Nadel

sistriga pi. sisirise Nagetier

s&wuga pi. sdwise Albino

tintsewuga pi. tintse'wese Puppe
(Schmetterlings-)

vi/vuga pi. vi/vese Tsetse

wu&wuga pLwuowese Hinkender

wuwuga pi. wuwise Sperber.

Ausnahmen: WuovDUga pi. wuowere Elefant, bunkowuga
pi. -kdivere Tier, sdwuga pi. sdwere Haar, gyambdwuga pi. -b&were

Kldderlaus, gyenkpdwuga pi. gyenkpdwere kleine Fledermaus.

b) Substantive, in deren letzter Silbe ein ^ Z oder
die labiaten b oder w stchcn, nehmen im Plural die

En d u n g se an.

Der letzte Vokal des Wortstainmes wird dabei bis zur

Unhorbarkeit verkiirzt.

gdbo pi. gabese Zwiebel gala pi. gdlese Ei

(gda'o pi. gdwfse Zwiebel) tapag-a pi. tapdgdse Schlafe

Anmerkung: In Sulemtnse wird ein n wohl der Euphonie
zuliebe eingeschaltet und der Vokal f nicht verkiirzt, darum
die unregelmafiige Bildung: Sulemt pi. Sulemtnse Europaer.

c) Substantive mit der Endsilbe na verwandeln
sie in nse.

bdna pi. bdnse Ring kpdna pi. kpdnse Beil

W«a pi. £aw.S£ Webstuhl lima pi. Zawstf Handtrommel
ddna pi. ddnse Feuerstelle m&za pi. minse Wasserschild-

fiena pi. fiinse Daumenring krote

kdhana pi. kahdnse Totenkleid w^a pi. ndnse Skorpion
kpdlana pi. kpaldnse Sack
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d) Substantive, auf nwa endigend, verwandeln die
Endung im Plural zu nse.

dunwa pi. dunse Stechmucken
gunwa pi. gunse Kapokbaum.

V. Klasse.

Pluralendung re*

Fast ausschliefilich bei Substantiven, die auf oho oder uhu
(auch ugvC) endigen.

a) Die Pluralendung re wird an die Endung des
Substantives, ohne diese stark zu verandern, angehangt.

bdho pi. bdhore Schulter nunydho pi. -nyokore Finger-

dayuhu pi. dayiihure Ratte nagel (siehe auch b)

du/iu pi. duhure Topf nuolototdho pi. -tdhore Kapaun
dyuliu pi. dyuhure Aasgeier nydho pi. nydhore Brust

gbdfuha pi. -jiihere Hinterhaupt panyoho pi. panydhore Frauen-

gbatSdtoho pi. -tdhore Laugen- last

seiher sw^Ti pi. zugure Kopf

/<$# pi. lohore Kocher
du pi. dzirtf Hiitte, sw&tt pi. suhure Herz.

b) Die Singularend un g ##£ wird eliminiert und an
ihre S telle tritt die Pluralendung ere.

balimpioho pi. -piire Wanze nunydho pi* -nyere Fingernagel

bilioho pi. biliire Neugebornes pedho pi. p^r^ Korb
bunkyedho pi. -kyere Stiick (— pz#£ pi. £^r£ Schaf

von etwas) fr'0/20 pi. £z»£ Vogelnest

gildho pi. giUre Vcnen unter yulidho pi. yuliire Narbe /

der Haut

Ausnahmen: nuoloho pi. naldre Hahn, IqWiq pi. taldre

Bogen, £J/z£ pi. pdhare Rind, zW/tf pi. ware Blatt.

Siehe auch die Ausnahmen zu Klasse IVa.

VI. Klasse.

Pluralendung ma.

Bei nicht zahlreichen Substantiven, die im Singular mit dem
Diphthongen do endigen, wird der zweitc Teil des Diphthongen

eliminiert und das Suffix ma angehangt.



bead pi. bedma Teich peldd pi, peldma Tisch
bunydo pi. bunydma weibliche pienydo pi. pienydma Krokodil.

Ziege

VII. Klasse.

Pluralendung n<?6.

Bei einigen Substantiven, welche auf do und #J endigen.

gbdd pi. gbdnde Haut wy^ pi. nydnde Dickicht

to pi. Ignde Kehle
*

sdd pi. sdnde Matte

«m^ pi. nmdnde Schadel tod pi. /^n^te Tierfalle

Cbersicht iiber die Pluralbildung der Substantive,

Singularendung: Pluralendung

I. Klasse: Personen bezeichnende Substantive .. ba und nema
II. Klasse: i. le

2. m
3- ne

4. n

5. ugu
III. Klasse: gedehnter Vokal, Diphthong oder zwei Vokale he

IV. Klasse: 1. ga 1

2. £> I, b, w]
3. na

j
4. #z£>a J

V. K 1 a s s e : 1 . oho oder w^w re

2. #//£ ere

VI. Klasse: i<? ma
VII. Klasse: do und 00 ande oder tfnrftf.

. se

nse

Unregelmafiige

dda pi. addnema Buschmesser

beresine pi -sina Notabler

bunkowugu pi. -kowere Tier

densdna pi. -sdnda Polizist

ddbele pi. rf^ia Bettler

dirugu pi. rfir^lf^ LofTel

dpema pi. kpamba Altester

(rf« pi. <tfwre Hutte)

diirugu pi. darstf Leiter

fitela pi. feteldnema Lampe
/zV/a pi. flrldnema Lampe
gbdlugu pi. gbdluse Kochloffel

Pluralformen.

g^/a pi. geldnema Ei

gdrugu pi. gorete Sichel

gurugu pi. gitrese Buckel

giirumo pi. giiruma Grasseil

gyinbero pi. gy£nbera(e) Hausa-

mann
giand pi. gfaAtf Zwilling

gydnkuno pi. -kundnema Katze

/za/0 pi. kdlaie) Tiire (Matte vor

der Offnung)

kolugu pi. konde Lederbeutel

kpdlua pi. kpdluhe Weber



kpdd pi. kpini Perlhuhn

kpdrd pi. kpdrena Wange
kitrutiu pi. kuruUunema

Schwein

liho pi. lire Beilhacke

mahald pi. mdhale Kuchenform
mdlefa pi. malefdre Flinte

wa/w pi. nigi Kuh
mVtf pi. nira Mensch
nohotsimbila pi. -tsimba

nugu pi. wwgw$£ Leib

nuoloho pi. naldre Hahn
nydlefo pi. wyf# Guineawurm
nyimbdha pi. -Bahama Backen-

zahn

;z£r£ pi. nardnema Ruder
pe'lugu pi. pende Spinnwebe
p^te pi. /?Jya Elefantiastischer

£#£ pi. pdkare Rinde
/>zi//e pi. punda Erdhaufen

sdgbon pi. sagbdna Wolke
sambdrugu pi. -barese Regen-
wurm

saviugu pi. savire Tiegel

sJte pi. sdlema Marchen
sdwuga pi. sdwfse Albino

sdwuga pi. sowere Haar
(sw&w pi. suhure Herz)

sulemi pi. suleminse Europaer
sw/£ pi. sziraa Erdnufi

tdkobe pi. takdb&nerna Schwert

&2w<? pi. /«ma Frucht des Buty-

rospernuim

toldho pi. taldre Bogen
yJ//2 plvdre Blatt (einer Pflanze)

ze^/gi? pi. y^r£ Pferd

wudwega pLwudwese Hinkender
wuowuga pi. wudwere Elefant

yinyd pi. yinydhe Geisteskranker

Veranderungen der Substantive beim Zusammentritt mit
anderen Wortern,

Die Endungen der Substantive fallen beim Zusammentritt
der Substantive mit andern Wortern meistens fort, dabei erfahren

einsilbige Substantive eine deutliche Dehnung des ihnen iibrig

gebliebenen Vokals.

bia Kind, bt'bila kleines Kind
bua Ziege, te'sz^/^brauneZiege

pid/io Schaf, pie'nydd weibliches

Schaf

buny/rugu Kleid, bunyere'zun
schones Kleid

Sierega Nadel, Siere'hila feine

Nadel

soivuga Haar, sow'pielle weifies

Haar
sdlleVfeg, so'kyeri Scheideweg,

sofpitlle Kreuzweg
Ndwune Gott, NdwurC ddbele

Gottes Knecht
Ha Baum, iVgila Baumwurzeln,

ti-yoho Baumhohlung (hohler

Baum)
Ha Biene, Si-yoho Bienenhoh-

lung (Bienenwohnung)
Sia Mufle, ttka ne es gibt keine

Mufie (ich habe keine Zeit)

sua Messer, siTkutd nmdga Mes-
ser kann dich nicht schneiden

ninkurugu alter Mann, nin-

/ewr'^aeingewisser alterMann
pd/ia Frau, pa'kurugu alte Frau
kom Wasser, ko'pdlle frisches

Wasser, kotulum heifies

Wasser

tuma Arbeit, turrCbioho boseTat.
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Geschlecht.

Das Dagbane hat kein grammatisches, sondern nur ein

natiirliches Geschlecht.

Das natfirliche Geschlecht wird ausgedruckt

i. Durch verschiedene Worter:

dud Mann pdha Frau

nohotttmbila Jtingling pd/isarle Jungfrau

nahalapdlle Ochse ndho Kuh
bulla Ziegenbock bua Ziege

nuoloho Hahn nilQ Huhn

2. <^urch Anhangung von duo oder dewigd fur das

mannliche, von pdha oder nydo fiir das weibliche Geschlecht.

bid Kind, bi'dud Knabe, bVpdha Madchen
ndho Kuh, ndho -duo Ochse, ndho -nydo Kuh
w$ho Pferd, wdre-dewegd Hengst, wore-nydd Stute.

Deklination.

Das Dagbane kennt keine Deklination, der Kasus eines

Substantives wird durch

a) seine Stellung im Satz angedeutet.

i. Der Nominativ steht vor dem Verb.

gbukune gbdhe kpdrebua Lowe fangt Buschbock

nuo nye gSla Huhn legt Ei

toha gdre mdho ne J^Ser streift umher Wald im,

2. Der Genetiv steht voran.

pdha yidana der Frau Gatte

nuo kdba des Huhnes Knochen
nd yili des Hauptlings Haus

tfwdla des Baumes Friichte.

3. Der Akkusativ steht nach dem Verb.

ninkiiYugu bu oddbele Mann schlagt seinen Sklaven

sMugu san nd nuo Habicht nimmt des Hauptlings Huhn
pdha dohe bia Frau gebiert Kind

oduhe sdham er kocht Speise.

4. Der Dativ steht gewohnlich nach dem Akkusativ

Sa ddrla guli nti-te sdmba Hauptling kauft Kola zu geben

Fremdlingen
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obdd naho nte opdha Er holt Kuh schenkt seiner Fran

osah sdham nte oddbele Er nimmt Speise gibt seinem

Sklaven.

b) Sehr oft werden Kasusverhaltnisse durch Post-

positionen ausgedriickt.

Diese Postpositionen sind eigentlich Substantive wie: ziigu

Kopf in der Bedeutung auf oben, nydha Riicken in der Bedeutung

hinter, pit ne Bauch im, in der Bedeutung in, darin, irn Inneren.

Sahatampulle bie giili nydha der Kehrichthaufen ist hinter

den Baulichkeiten (der Baulichkeiten Riicken), mbuny/rugu bie

ddaka pit ne raein Kleid ist in deiner Kiste drin (deiner Kiste

Innerem), gydhkuno du it ziigu Katze klettert auf Baum (Baumes

Kopf), nd zine difia zugu der Hauptling sitzt auf Kissen (siehe

Postpositionen).

c) Kasusverhaltnisse werden ferner durch Verben,
besonders die Hilfsverben sah nehmen, nan in einer seiner

zahlreichen Bedeutungen gieflen, inischen, anwenden, male, machen,

geben, besitzen, nehmen und te geben, die dann oft die Bedeutung
unserer Priipositionen mit, damit, fiir, in annehmen, ausgedrtickt.

Guruguldna sah ligiri nte opdha der Buckelige nahm Geld
schenkt seiner Frau, wudwuga male onu nyu kom der Elefant

nimmt seinen Kiissel trinkt Wasser (mit seinem Rtissel), nire sah

doho hme nzugu ;cmand nimmt Stock schlagt meinen Kopf
(mit einem Stock), barazum temdle mfiSbere nireba Peitsche

nehmen wir schlagen Menschen (schlagen damit), nd da tdkobe

nto der Hauptling kauft ein Schwert gibt ihm (fiir ihn).

Wortbildung.

i. Verbalnomina. %

Die Infinitive der Verben, welche als Verbalnomina angesehen

werden kdnnen, werden gebildet:

i. Bei weitaus der Mehrzahl der Verben durch Anhangung
des Suffixes bu an den Stamm.

2. Bei einigen der Verben, welche mit dem Labiat m endigen,

lautet dieses Infinitivsuffix gu, das m des Verbalstammes wird

bei ihnen zu h verrindert.

Siebu das Niihen, von He nahen; tdbele-ddr^gebu des Ohres

Ziehen, das Bestrafen, von tobele-ddrege ziehen (an dem Ohre);

bdhembu das Lernen
7
von bdhem lernen; tihehgu das Niesen,

von tihern niesen; kdhehgu das Husten, von kohem husten.
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2. Zusam mens etzu ngen.

a) Mit Idna — Besitzer (nach n und m: ddna): kdldna einer,

der nichts hat; ka nicht haben; bun''ddna Sachenbesitzer, Reicher;

bune pi. buna Sache; tinddna Medizinbesitzer, Arzt, Gotzenpriester,

tint Medizin; guruguldna Hockerbesitzer, Buckeliger, gurugu
Hocker; dololdna Krankheitsbesitzer, Kranker, ddlo Krankheit.

b) Mit anderen Substantiven: ndho-gbdd Kuhhaut,
kpatendrem-p/nde Spinnwebe, pa-nyShore Frauensachen, nire-

ziigu-kdbele Menschenkopfknochen (Schadel), tndlefa-tim Gewehr-
medizin (Schieflpulver).

c) Mit Adjektiven: duo-kurugu Mann alter; pd-kurugu
Frau alte; Si/re-bila Nadel diinne; wdre-dewegd Pferd mannliches,

Hengst; bu-nydd weibliche Ziege; ndho-dudKnh mannliche, Ochse.

Artikel.

Das Dagbane scheint keinen bestimmten Artikel zu

kennen. Wo ein bestimmter Artikel notig ist, wird das schwachste

der Demonstrativ-Pronomen, ma dieser, diese, dieses, gebraucht.

Selten wird no dieser, diese, dieses, an Stelle des Artikels an-

gewendet. Letzteres hat viel ausgesprochenere demonstrative

Bedeutung als md
}
doch bleibt auch an dem schwacher demon-

strativen ma diese Bedeutung haften, und wo gar keine solche

demonstrative Betonung notig ist, lafit man auch dieses ma weg.

Wie ein bestimmter Artikel fehlt, so fe h 1 1 auch i m
Dagbane ein unbestimmter Artikel. An seiner Stelle

stehen unter Umstanden unbestimmte Zahlworter: sod pi. sieba

ein gewisser, gewisse, und Side pi. sieba einer, einige.

Die Pronomen.

I. Personalpronomen.

a) Subjektspronomen.

i. Selbstandige. Sie sind emphatisch:

Singular: Plural:

I. pers. mdni ich tenemd od. tenem
1

od. temf wir

II. pers. nyine du yenemd od. yenem 7 od.y^mzihr

III. pers. mascu. femin. nune er benemd od.benem
1

od. bemima.n

III. pers. neutr. dine es dena od. denemd? sie

mdnVmba na. Ich bin hier.

nyine delarq. D u lache ihn nicht aus.
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nune t$an Diale. Er geht nach Dfare.

tinenCnye duoba. Wir (aber) sind Manner. Dgb. yet. 18.L

2. Als Prafixe vor Verbalformen.

done schlafen.

Singular: Plural:

I. pers. nddne ich schlafe teddne wir schlafen

II. pers. a done du schlafst yeddne ihr schlaft

/pers. masc. u. fem. oddne beddne sie schlafen, man schlaft

III. I er, sie schlaft

y pers. x\e\itr.ded6nees schlaft deddne sie schlafen.

Anmerkung: 1. Das subjektive Personalpronomen als

Prafix der I. pers. sing, lautet n, vor Verben, die mit den

Alveolaren t, d, /, n und den Dentalen 5, $, z und dem Halb-

vokal y anfangen; es lautet w vor Verben, die mit den Labialen

by /, wz, p anfangen; es lautet n vor Verben, die mit den Velaren

k, g, n und den Labialen v und w anfangen.

Uber eine Veranderung des Subjekt. pronomen der III. pers.

sing, siehe Konjunktionen.

Anmerkung: 2. Wird ein besonderer Nachdruck auf das sub-

jektive Personalpronomen als Suffix gelegt, so verbindet man es mit

mdna selbst, das auch redupliziert wird zur hochsten Steigerung

des Nachdrucks: mmdn-mdna tSait. Ich gehe in eigener Person.

qmdna yele. Er selber sagt.

b) Personalpronomen fiir das Objckt.

1. Einfach.

bu schlagen.

Singular: Plural:

I. pers. obuma er schliigt mich yibute ihr schlagt uns

II. pers. tebu a wir schlagen dich mbiiya ich schlage euch

III. pers. bebuo sie schlagen ihn dbuba er schlagt sie.

2. Emphatisch.

ture verhohnen.

I. pers. otitre mdni er ver- yiture tenii o&Aenema ihr ver-

hohnt mich hohnt uns
II. pers. oture nyine er ver- titure yemf od. yenema wir

hohnt dich verhohnen euch
III. pers. oture nune er ver- oture bemt od. benemd er ver-

hbhnt ihn hohnt sie.

Anmerkungen: 1. Bei denjenigen transitiven Verben,

welche mit der fiir sie charakteristischen Endsilbe he oder dem
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aus dem e des Stamms des intransitiven Verbes und der Endung
he des transitiven Verbes sich ergebenden Doppelvokal ee (de

annehmeir, dee mit Gewalt eineirt etwas abnehmen, yi heraus-

gehen, yihe herausnehmen, gbahe jemanden fangen, pdhe jemandem
begegnen, von pde anlangen, erreichen) endigen, wird vor das

nichtemphatische objektive Personalpronomen in der II. und
III. pers. sing, ein g eingeschoben:

Qdeema er nimmt mir ab ogbdhema er fangt mich
odeega er nimmt dir ab ogbdhega er fangt dich

odiego er nimmt ihm ab Qgbdhego er fangt ihn.

2. Beim Verb te schenken, geben, wird, wenn es als Hilfs-

verb dient, der Vokal des Stammes in das Objektspronomen der

II. und III. Person des Singular aufgenommen. Der dies Pro-

nomen ausdruckende Vokal a wird dann gedehnt und das weite

o zu einem engen, gedchnten o.

Nd tiro tdkobe. Der Hauptling schenkt ihm ein Schwert.

Nd da woho nto, Der Hauptling kauft ein Pferd fiir ihn.

nnisan bune ntd. Ich werde nehmen etwas fiir dich.

II. Possessivpronomen.

i. Einfache:

ndu mein Haus tedu unser Hans
adu dein Haus yedil euer Haus
odu sein Haus bedu ihr Haus
d ewola seine (des Baumes) dekpila ihre (der Friichte) Kerne.

Eriichte

Anmerkung; Fiir das Possessivpronomen der I. pers. sing.

gelten die gleichen Regeln, die schon beim gleichlautenden

Personalpronomen der I. pers. sing., Seite 16, erwahnt sind:

Vor den Alveolaren t
}

d, l
}
n und den Dentalen s, $ und z

lautet es n.

Vor den Labialen b, f, m, p lautet es m,

Vor den Velaren k, g, n und den Labialen v und w lautet es n.

2. Emphatische:

mdnt dil mein Haus timi du unser Haus

nyini du dein Haus yemi du euer Haus

nuni dii sein Haus bemz du ihr Haus.

Archiv f. d. Stud, dtsch. Kolonialipr. Ed. XIV. 2
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III. Interrogativpronomen.

Singular: mine? wer? was? welcher, welche, welches? Plural

:

nuna? wer? Eigentlich ist es wohl nur ein Relativpronomen.

Es wird aber zum Interrogativpronomen durch den Fragesatz,

der mit einer Fragepartikel anfangt oder damit aufhort oder

durch die, eine Fragepartikel ersetzende, Dehnung des letzten

Vokales im Satz.

nun'mde biihum no? Wer zilndet dies Feuer an? Dgb. Sol. 19.

nunazine si/le ma? Wer (Plural) Was flir Leute sitzen dort?

IV. Relativpronomen.

Singular: nune welcher, welche, welches; derselbe, dieselbe

und dasselbe.

Plural: nuna welche (mascul., feminin. und neutrum).

Auch etwa Neutrum dene pi. dina.

Temdle biihum ?zson nun'zine stele ma. Wir nehmen Feuer

legen, derselbe sitzt dort. . . . dorthin, wo derselbe safi. Dagb.

yet. 43
Nun'nsdta tierega sohala debayd? Welche ich dir gab

Nadel gestern, sie ist wo? Wo ist die Nadel, welche ich Dir

gestern gab?

Wuhemmd dene bie ne stele ma! Zeige mir, welches vor-

handen ist dort! Zeige mir, wo welches vorhanden ist!

V. Demonstrativpronomen.

Sie stehen nach dem Substantiv:

a) no dieser, diese, dieses, stark demonstrativ.

b) ma dieser, diese, dieses, schwacher demonstrativ.

c) la dieses nur neutrum.

bil'no nye bit bio/to. Ziege diese ist Ziege bose.

dwum abi'md ne gyemt Du horst dieses dein Kind, dafi

(es) betrugt. Du horst, dafi dies dein Kind betriigt Dgb. sol. 7.

ma wird oft gebraucht in der Eedeutung jenesmal: Ante —

tSan ma. Als du jenesmal gingst.

Otuma mba la. Seine Arbeit ist dies. Dies ist seine Arbeit.

Sdlle mba la. Der Weg ist dies. Dieses ist der Weg.

Anmerkung: Das schwach demonstrative ma wird oft an

Stelle des bestimmten Artikels, wo er nicht zu entbehren ist,

gebraucht.

Ka bima ma ka na. Und des Kindes Mutter kommt herbei.
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VI. Reflexivpronomen.

mafia selbst, dein das entsprechende subjektive Personal

pronomen vorgesetzt wird. Numfu/iu soa yule omdti mia mdho ne.

Ein gewisser Mensch hangte sich selbst (an) eine Schnur im Walde.

fifkpan mtndna, nylhe mmdna. Ich strengte mich selbst an,

hieb mich selbst heraus.

Vergleiche Personalpronomen Anmerkung 2.

Adjektive.

1. Einfache Adjektive.

Sie bilden, entsprechcnd den Regeln der Pluralbildung der

Substantive, Pluralformen. Die mit * bezeichneten sind zugleich

verbal, wahrscheinlich sind solche verbale Adjektive noch viel

zahlreicher.

*bdla weich, fein gernahlen

*balega pi. bdUse weich, fein

gemahlen

bdruga pi. bar^se schmal

bdlewa falb

bila pi. bihe klein

bille pi. bila dick

bioho pi. bihe bose

dewegd pi. demise mannlich
*dp/ma hart

*d$6ll schllipfrig

*gdl?sia heifi

gbdleyini einbeinig

*giriga pi. girtse diinn

kdhale pi. kdha roh, nicht gar

kdrle pi. kdra grofi

kpdyuma trage

*ku pi. kuma schwarz

kukpilU pi. kukpela rund

kum hungrig

kune pi. kuna diirr, abgestorben

kurle pi. kura alt

kyedho pi. kyiire halb

*mde ktihl

*mdha nafi

mdhale pi. ma/ta frisch, griin

*mdle in Ordnung, gut

*tndlsa siifl

manga schon, gut

mune pi. rnima ohne Off-

ming

;2ma pi. umdhe kurz

*nyd/isa gut schmeckend

ny0<5 pi. nyeba eigen

*pafe pi. £><i/a voll

*pdlega pi. pdlese hell

pa/Ze pi. pa/a neu

*pi/lega pi. pielise weifi

*piala weifi, hell

*pie lie pi. /?zWa weifi

*pora klein

sa jung

*sa/a schllipfrig

sa;zfe pi. sa^fl leer

stdbelle pi. stdbela schwarz

szdbluga pi. stdbluse schwarz

szV pi. sz^fo braun, rot

sdrebd gefleckt

subsa dunkel, finster

*siclema tief

*te'g£ satt

*/w/fe pi. tfiiZa heifl
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vinydkale pi. vinydka ober-

flachlich

*wiala gut

*widlega pi. widlse gut

*wi/lle pi. ze^Wa gut

*wogelle pi. wogela lang

wdhorle pi. wokora dick, grofi

yfl7<? pi. y^'ya leer

ydleyole liederlich

sw/2 pi. 2MWfl schon

Yerbale Formen der Adjektive:

i. Pdhaba nSem ki ka debdlege. Frau mahlen Hirse und
sie ist fein.

2. Kom paleyd dti/iu md. Wasser hat gefullt diesen Krug.

3. Sdham ma denyakserne. Diese Speise sie ist wohl-
schmeckend.

Naheres siehe : Das Verb.

2. Zusammengesetzte Adjektive.

Mit dein Wort saha das wohl die Bedeutung hat: etwas.

saha bila pl.-bihe etwas Kleines sakapie'lle pi. -piela etwas

sahabioho pl.-biere etwas Bases

safiakdkaleph-kahaetwdsRohcs

sahakukpelle pi. -kpela etwas

Rundes
sahaumdpl.-nmdhe etwas Kurzes

sahamuni p\.-muna etwas ohne
Offnung

sahazun pi. -ziirna etwas Schemes

Weifies

sahakurle pi. -Mra etwas Altes

sahapdlle pi. -pa/a etwas Neues
sahaszdbelle pi. -fo/a etwas

Schwarzes

sahawogelle pi. -^/a etwas

Langes

Komparation.

Steigerung wird ausgedrlickt durch das Verb goVtf vorbei =
und dann vorausgehen. Also Komparativ; Qmdle dpeod

ngdrema. Er hat Kraft, geht an mir vorbei.
}) Yemgare na. il

Klugheit vorausgehend dem Konig. Dgb. Sol. 12.

Der Superlativ wird ausgedrlickt:

Qmdle dpeod ngdre nira sd. Er hat Kraft, geht alien

Menschen voraus. omdle dpeod ngdre te sd. Er hat Kraft, geht

voraus uns alien.





p) mit by wahrscheinlich abgeklirzt aus bie sein, vorhanden

sein ; ntisonema bdyi = ntisonema bie ayi meiner Freunde sind

vorhanden zwei; nira bdnahe Menschen sind vorhanden vier;

bune de bdyi = bitne debie ayi Dinge sind vorhanden zwei,

aber auch bime ayi Dinge zwei ; bunkdwere ayi zwei Tiere

(vergleiche die Fragepartikel . . . bayd = bie yd . - . ist wo = wo).

Diese Zusammensetzung mit dem abgekiirzten Verb wird

nur bis und mit der Zahl 9 gebraucht

:

nira oder bune bdyi 2 ... bdnu 5 ... bant 8

nira oder bune bdta 3 ... bdyobu 6 ... bawde 9
nira oder bune bdnahe 4 ... bdyopoe 7 ... pia 10

2. Ordinate

werden durch Umschreibung erhalten.

A/une bie tone. Der, welcher ist voraus, der Erste,

nun pake ozugu welcher hinzu kommt auf ihn, der Zweite.

nun'pake nira bdyi zitgu la. Der, welcher zu diesen zwei

Menschen hinzukommt.

nun'pake nira bdta ziigu la usw.

3. Distributive

werden durch Reduplikation der letzten oder der zwei letzten

Silben der Kardinale gebildet:

yini yini je eins pz ne yini yini je elf

dyiyi je zwei pi ne dyiyi je zwolf

atdta je drei pisiyi je zwanzig

andnahe je vier pisi dyi ka ka je achtzehn

anunu je fiinf piheta yini ka ka je neunund-

aydyobu je sechs zwanzig

aydpompoe je sieben pihetdta je' dreifiig

anznt je acht k$wu kdwuga je hundert

awowde je neun tuhe tuheli je tausend.

pipia je zehn

Anmerkung: Man beachte die etwas unregelmafiige

Bildung von: je sieben, die auffallende Bildung von: je zwanzig,

wo das bei Bildung der Kardinalzahl verloren gegangene ayi

(pihe ayi = pisi) bei der Reduplikation der letzten Silbe wieder

zum Vorschein kommt, ferner die eigenttimliche Bildung der

Ordinalzahl : je achtzehn, je neunzehn usw.
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4. Iterative mit napon = mal:

ndpon yini einmal

ndpon dyi zweimal

ndpon dia dreimal.

Das n des napon wird beim Zusammentritt mit der Kardinal-

zahl zu n.

Vielleicht wird auch yim ftir ndpon yini im Sinn von
einmal gebraucht: ivww' dee ndho zugu nnube ka nnmeo yim.
Welcher nimmt den Kuh Kopf ifit, und ich schlage ihn einmal
(vielleicht auch „ihm eins"). Dgb. sol. 6.

5. Multiplikative mit bu = mal

dyi bu yi 2x2 nyela dnahe sind 4 usw.

ant bu nit 8x5 ny/la pihendhe sind 40.

pz bu id 10x3 nyela pihendta sind 30.

6. Unbestimmte Zahlworter.

sod pi. sieba einer, einige sieba . . . sieba einige . . . andere

siele pi. sieba einer^ einige site viele, wird verbal gebraucht

sdd . . . sdd der eine, der andere bebisue sie sind nicht viele

si/le... stele der eine, der andere sd alle, tesd wir alle.

kdm irgend einer, eine, eines; irgend welcher, -e, -es.

Bedire bunsioho karn. Sie essen Efibares irgendwelches.

Das Verb.

Im Dagbane erleidet das Verb sehr betrachtliche Verande-
rungen, weil oft eine ganze Anzahl Prafixe vorangestellt und
einige Sufflxe angehangt werden. Es ist darum fiir das Ver-

standnis der Sprache wichtig, den Stamm des Verbs zu finden.

Das geschieht am besten von der Infinitivform aus, die wohl
richtiger alsVerbalnomen betrachtet werden mufi, durch Streichung

des diesen Nomen eigentiimlichen Suffixes bu oder gw.

Infinitiv oder Verbalnomen.

Die weitaus meisten Verben bilden die Verbalnomen durch
Anhangung des Suffixes bu an den reinen Stamm:

bdbu das Reiten, ba Verbalstarnm, mba ich reite.

fl/bebu das Schlagen, fiebe Verbalstamm, ofiebo er schlagt ihn.
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gbdh^bu das Fangen, gbdhe Verbalstamm, tegbdhego wir

fangen ihn.

guhebu das Rupfen, guke Verbalstamm, ogiihe nUo kdwere

er rupft des Huhns Federn.

kdbu das Hacken auf dem Felde, ko Verbalstamm, okoremi

er hackt (als seine gewohnte Beschaftigung).

kdrebu das Kratzen, kdre Verbal stamiri, okdrekdre er kratzt

immerfoi't.

kyiihebu das Gackern, kyiehe Verbalstamm, nfto kieherla

das Huhn pflegt zu gackern.

muksebu das Einengen, muhse Verbalstamm, derniifisema

es beengt mich.

piibebu das Pfeifen, piebe Verbalstarnin, opiSbre ylya er

pfeift die Pfeife.

Eine Anzahl Verben, deren Starnm mit m aufhort, bilden

das Verbalnomen mit dem Suffix gu (vielleicht go); das m
wird zu n.

bdlem bdlengu[o) das Zufriedenstellen, Versohnen

kdhem kokengu(o) das Husten

kpdlem kpdlengu(o) das Zuriickbleiben

nm/lem nmilengu{o) das Dickwerden

sdhem sdJtengu(o) das Zerbrechen, Unbrauchbarmachen

sdlem sdlengu(o) das Preisen

tihem tihengu(o) das Niesen

tolem tolengu(o) das Auftraggeben

yohem ydhengu(o) das Beschnuffeln

ydham ydhangu(o) das Betriigen

Dagegen bilden folgende Verben auf m~das Verbalnomen

mit bu:

dem dimbu das Spielen

dum dutnbu das Beiflen

gdhem gdhembu das Auflesen

kum ktimbu das Schreien

pohem pohembu das Blasen

turn tnrnbu das Arbeiten

turn tumbu das Senden.

Einige Verben, obschon ihr Stamm nicht mit m endigt,

bilden das Verbalnomen doch mit gu (gs): >

tdbele tdbelegu das Anstreichen

tdhe iohegu das Reden

y/le y/le)igu * das Sagen.
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Unregelmafiig bildet das Verbalnomen

:

Uan ttdnde das Reisen.

Zeitformen des Verbs.

1. Aorist (Prasens und Aorist).

Der Aorist wird in der Erzahlung gebraucht, hat aber audi
die Bedeutung des Prasens. Vielleicht, dafi fiir beiderlei Bedeu-
tung feine Verschiedenheiten, die Tone betreffend, sich bei

genauerem Studium fmden lassen.

Der Aorist wird gebildet, indern das Subjektspronomen vor-

gesetzt wird, letzteres ist wohl als Prafix anzusehen.

dgnebu das Schlafen. Stamm : done.

Singular: Plural:

I. pers. ndone ich schlafe tedSne wir schlafen

II. pers. addne du schlafst yeddne ihr schlaft

TTT / oddne er, sie schlaft beddne sie schlafen

ydeddne es schlaft deddne sie schlafen (neutr.)

2. Vergangenheitsformen.

Das Dagbane hat mindestens sechs verschiedene Formen fiir

die Vergangenheit. Sie werden aber nur im taglichen Verkehr

und wenn bei Erzahlungen die Worte eines Redenden wieder-

gegeben werden, was also gewissennaflen zwischen Anfiihrungs-

zeichen steht, gebraucht. Fiir die gewohnliche Erzahlung und
die Vergangenheit von heute wird der Aorist gebraucht.

A. I m p e r fe k t e.

a) Das gestrige Imperfekt.

Es wird gebildet durch das Prafix sa, das nach dem
Subjektspronomen und rneistens auch nach den spater zu

besprechenden adverbialen Prafixen, aber vor dem Negativprafix

steht. Das Prafix ist wohl abgekiirzt aus sohald gestern. Sohald

braucht nicht vorherzugehen.

tSande das Reisen. Stamm: tSan.

sohald nsdtSan gestern ging ich sohald tesatfan gestern gingen wir

„ asdUah gestern gingstdu sohald yesdtSan gestern gingt ihr

,, osdiSan gestern ging er sohald besdtSau gestern gingen

sie.
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b) Das vorgestrige Imperfekt.

Es hat das Prafix dd
f

wahrscheinlich abgekiirzt von dale

vorgestern. Einige verwandeln dieses da oft in ra, wie tiber-

haupt d oft in r verwandelt wird (otedo oder otero er gibt ihrn).

Da steht an gleicher Stelle wie sa. Der Akzent liegt gewohnlich

auf da.

dale nddtSan vorgestern ging ich dale ieddtSan vorgestern gingen

wir

„ addUan vorgestern gingstdu dale yeddtSan vorgestern ginget

ihr

,, oddtfan vorgestern ging er dale leddtSdn vorgestern gingen

c) Das in fe merer Vergangenheit liegende
Imperfekt.

Es hat das Prafix ndd, wohl abgekiirzt von denddle damals.

Dieses dendale mit ma steht oft davor, aber nicht immer.

denddle ma nnddUaii damals denddle ma tenddtSati damals

ging ich gingen wir

denddle ma anddtSan damals denddle ma yenddtSan damals

gingst du ginget ihr

denddle ma onddtSan damals denddle ma benddtSan damals

ging er gingen sie.

Diese Form sttitzt sich nnr auf eine Stelle. Siehe Worter-

sammlung unter sdkse: ienddyi Bdna als wir damals fortgingen

von Bdna.

B. Perfekte.

a) einfaches Perfekt.

Es hat das Suffix y d am Verbalstamm und hat die bekannte

Perfektbedeutung, es zeigt eine vollendete Tatsache oder eine

beendigte Handlung an. Das Suffix hat den Starkton resp. den

Akzent.

ntSanyd ich bin gegangen tetSanyd wir sind gegangen

atSanyd du bist gegangen yetSanyd ihr seid gegangen

otSatiyd er ist gegangen beUanyd sie sind gegangen

dekiieyd es ist getrocknet dekueyd sie sind getrocknet.

Nttan da ne nkonyd numdi, Ich ging auf den Markt,

habe nicht bekommen Fleisch.
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b) Gestriges Perfekt

mit dem Prafix sa
}
wie das gestrige Imperfekt und dem
Perfektsuffix yd,

bdbu das Reiten. Stamm: ba.

nsabayd ich bin gestern geritten tesabayd wirsindgesterngeritten

asabayd du bist gestern geritten yesabayd ihrseid gestern geritten

osabayd er ist gestern geritten tesa&aya sie sind gestern geritten.

c) vorgestriges Perfekt.

Es hat neben dem Perfektsuffix yd das Prafix dd
)

wie das

vorgestrige Imperfekt. Das Perfektsuffix hat den Ton :

sdbebu das Streiten. Stamm: sdbe.

nddsabeyd ich habe vorgestern teddsabeyd wir haben
gestritten

addsabeyd du hast vorgestern

gestritten

oddsabeyd er hat vorgestern

gestritten

wir haben vor-

gestern gestritten

yeddsabeyd ihr habt vorgestern

gestritten

beddsabeyd sie haben vorgestern

gestritten.

d) Perfekt friiherer Zeit

Prafix nda Suffix yd:

nndasabeyd ich habe damals tendasabeyd wir haben damals
gestritten gestritten

andasabeyd du hast damals yendasabeyd ihr habt damals
gestritten gestritten

ondasabeyd er hat damals ge- bendasabeyd sie haben damals
stritten gestritten.

3. Futurformen.

Auch die Futurformen werden nach der gleichen Weise
wie die Imperfekt- und Perfektformen gebildet.

a) Das gewohnliche Futur.

Es hat das Prafix ni. Dieses stent hinter dem Subjekts-

pronomen und den Adverbialprafixen aber vor dem Negationsprafix

:
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kMebu das Zurlickkommen,

nnikule ich werde zurtick-

kommen
anikule du wirst zuriickkommen

onikule er wird zuriickkommen

Stamm: kule.

werden zurtick-

zuriick-

zuriick-

tenikule wir

kommen
yenikule ihr werdet

kommen
benikule sie werden
kommen.

Diese Form wird fur die nahere und feme Zukunft gebraucht:

Suno onilSan Savelugii. Heute wird er nach Savelugu gehen.

Yune onitsan yahd. In einem Jahr wird er wieder gehen.

b) Das m o r g i g e F u t u r.

Es hat hinter dem Subjektspronomen das Prafix sa und
das Futurprafix ni. das oft den Vokal verliert:

dpibu das Sterben. Stamm dpi,

bio/to ne nsanidpi ich werde tesdnidpi wir werden morgen
morgen sterben

asdnidpi du wirst morgen
sterben

osdnidpi er wird morgen
sterben

desdnidpi es wird morgen
sterben

sterben

yesdnidpi ihr werdet morgen
sterben

besdnidpi sie werden morgen
sterben

desdnidpi sie werden morgen
sterben (neutr).

c) Das ubermorgige Futur.

Es hat hinter dem Subjektspronomen das Prafix da und

nach diesem das Futurprafix ni oft zu n zusammengedrangt.

Dale teddntSan Jindi yahd. Ubermorgen werden wir

wieder nach Jendi gehen.

Dale odaniku na, Ubermorgen wird er herkommen.

d) Das fernere Futur mit nda und ni.

onddnikuo. Er wird ihn einst toten.

ienddnUan Garnbd. Wir werden einst nach Gambaga gehen.

Imperativ.

Dem Imperativ eigentiimlich ist das Suffix md das den

Akzent an sich zieht, resp. den hohen Ton hat.



Sing.: tSamd geh, pi. yetSamd geht.

Pahernd nziigu geselle dich zu mir

titSairi kiilega! Lafit uns an den Wasserplatz gehen!

lihewC weinyalana pafi gut auf.

Das a des Suffixes wird beim Zusammentritt des Imperatives

mit anderen Worten meistens eliminiert, und der Akzent
springt dann auf die erste Silbe, resp. wenn moglich auf die

drittletzte zuriick. Sehr oft wird in der gewohnlichen Rede,
namentlich wenn eines der so haufig gebrauchten Hilfsverben

sail nehmen, nan machen, male tun vorausgeht, seltener bei te geben,

die Imperativform gar nicht gebraucht. Das sind aber vielleicht

nur Sprachfehler meines Gewahrsmannes. Die Imperativform

wird ferner nicht gebraucht bei transitiven Verben, wenn das

Objektspronomen gebraucht wird.

Kilo tote ihn, buo tote ihn. Dagegen wird meist die

ausgebildete Imperativform eines Hilfsverbs, meist von t$an

vorausgeschickt. T$anC ntt-sono geh' ihm zu helfen, tfanC nit-

kuo geh' ihn zu toten.

Interrogativ.

Wenn ein Satz sich nicht durch eine Fragepartikel als

Fragesatz ausweist, z. B.: Bddzugu ka at$a?i? Warum und du
gehst? so wird entweder der Satz dadurch als Fragesatz gekenn-

zeichnet, daft der letzte Vokal gedehnt wird:

Aye wuld? Du sagtest was?

AtSaneyd? Du bist gegangen?

Quo kuhd? Dorn stach dich?

oder wird die Fragepartikel be? oder? an das Ende des

Satzes gestellt:

Alum tuma ma nde be? Machtest du diese Arbeit fertig oder?

Oft wird das vorangehende Verb nach dem Fragepartikel be~

noch in der Negativform wiederholt:

Besd tsan Jindi be, be-nd-bitfan. Sie alle gingen nach

Jendi, oder sind sie noch nicht gegangen.

Progessiv.

Im Begriff sein, etwas zu tun, weniger in der Tatigkeit

selbst drin sein (vergleiche Progessiv durch Suffix re pg. 6i)>

wird ausgedriickt durch das Prafix ya, welches hinter das
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Subjektspronornen und ein allfallig vorhandenes adverbiales Prafix,

aber vor das Negationsprafix zu stehen kommt, also ganz an

den Ort der Vergangenheits- und Futurprafixe.

KonyUri ydkn nireba. Durst ist im Begriffzu toten Menschen.

Malemale mbunyedlema yonyom
t

ieydtSan. Mache meine

Sache schnell bereit, wir sind im Begriff abzureisen.

Negation.

Sie wird ausgedriickt durch Prafixe, die den Akzent an

sich ziehen. Sie stehen vor dem Verbalstairtm nach dem
Subjektspronornen und nach den adverbialen und teinporalen

Prafixen, nur die adverbialen Prafixe la, ma, mde machen cine

Ausnahme. Das Prafix der Negation steht vor la.

i. Einfache Negation durch das Prafix bi.

Das Subjektspronornen der I. pers. sing, lautet davor wz.

:

mbitSan ich gehe nicht iebitege wir sind nicht satt

abiku na du kommst nicht yesdbiUan ihr ginget gestern

herbei nicht

odabikuo er totete ihn vor- besdnibitSan sie werden morgen

gestern nicht nicht gehen.

obilanka na er kommt nicht

mehr her

Anmerkung: Vor dem Verb wum horen lautet das

Negativprafix bu, abuwum be? Horst du nicht?

2. Verstarkte Negation

wird durch das Suffix ku ausgedriickt, das, wie bi, unmittelbar

vor dem Verbalstamm steht. Auch es zieht den Starkton an

sich. Das Subjektspronornen der I. pers. sing, lautet vor ku n,

Diese Negationsform hat oft etwa die Bedeutung nicht

wo lien, doch lange nicht immer:

nkitsahe ich will nicht zustimmen

QsdkuUan er wollte (gestern) nicht gehen

nku-la-nnan ich will (es) nicht mehr tun

deku-mde-nsdhem es verdirbt nicht mehr.

Die verstarkte Negation wird oft an Stelle der gewohnlichen

gebraucht, so z, B. stets bei dem Adverbialprafix mde.
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3. Die Negation im Imperativ
hat an Stelle von bi di (de?).

Das Suffix des Imperativs md wird durch dies Prafix di

uberflussig und wird darum beim negativen Imperativ nicht

angehangt:

diiSan! Gehe nicht!

yeditSan! Geht nicht!

tediiSan! Lafit uns nicht gehen!

Reduplikation.

Verben, welche eine Handlung bezeichnen, werden redupliziert,

wenn angedeutet werden soil, dafi die Handlung oft hinter-

einander wiederholt wird, wurde oder werden soli.

Mdlemdle desd. Mache alles zurecht.

Mdna nmdiima ddnya bikebihe. Der Metallgiefier schneidet

das Kupfer (in) kleine (Stticke).

Besdn gbdla md nsdlesdle, mbdd mike nlddldd ghdla ma,
nsan dare mpdpd. Sie nehmen die Matten, stellen (sie) auf,

holen Schniire, binden die Matten, nehmen Stocke, legen sie

quer (darauf), Dgb. yet. 22.

MbdlebSle gye. Ich rief immer zu (bis ich) miide (wurde).

Transitive und intransitive Verben.

Intransitive Verben werden oft durch Anhangen eines

Suffixes zu transitiven. Die Suffixe lauten an verschiedenen

Verben verschieden :

1. ge: pire anziehen, pirege (einem sein Kleid) ausziehen,

live sich verandern, livege wenden (ein Kleid),

verandert werden

;

2. he: de empfangen, annehmen, (dehe) die einem etwas

abnehmen
di essen, dike einen ernahren

fu schleppen, fuhe geschleppt werden
gbae halten, gbdhe fangen

mi regnen, mihe etwas besprengen

nt aufwachen, nihe aufwecken

yi hinausgehen, yihe etwas herausnehmen.

3. re: lla lachen, lave auslachen

ko hacken, kore (das Feld) bearbeiten (?)

ku toten, kiire schlachten fur jemanden (?)



32

4. se: lake sich versammeln, Idkse jernanden versammeln,

zusammenrufen
lobe zuriickkommen, labse zurtickbringen

sake zustirnmen sdhse zurechtweisen

tdhe reden tdkse mit jemandem reden.

Es ist bemerkenswert, dafi viele Verben, deren Starnme mit

g£, he, re und se endigen, transitive Bedeutung haben:

ddrege (an den Ohren) ziehen, bestrafen

kdrege jemandem den Hals abschneiden

kiitege etwas ausgraben

yirege etwas ausbreiten

kdhe etwas auflesen

kdhe etwas verkaufen

kyihe etwas verabscheuen

ktire etwas hammern
pme einen Namen rufen

yorse etwas zustopfen.

Hilfsverben.

Ks ist cine Eigentlimlichkeit des Dagbane, moglichst viele

Verben zu gebrauchen. Bei der Besprechung der Adjektive

wurde erwahnt, dafi ein grofier Teil derselben verbalen Charakter

trage. Auch die Adverbien haben, wie wir sehen werden, zum
grofiten Teil verbalen Charakter. Unter den vielen Verben sind

etliche, die so haufig gebraucht werden, dafi man sie wohl

richtig als Hilfsverben bezeichnen kann. Ihre Bedeutung ist

in deutscher Ubersetzung oft vollig durch eine Praposition: mit,

mittelst, flir, liber, an, hinein, erschopft. Diese Verben sind

:

san nehmen
nan tun, machen
male nehmen, zurechtmachen, besitzen

te geben

Nire sdd sail doho nnme nziigu, Ein gewisser nahm einen

Stock, hieb (auf) meinen Kopf = Jemand hieb mir mit einem

Stock auf den Kopf.

Nana sdnla osuli ndumla nira. Der Skorpion pflegt seinen

Schwanz zu nehmen, Menschen zu stechen. Der Skorpion

sticht mit seinem Schwanz die Leute. Ka gbatSd tohetdhe nan
dtihu ne. Und die Lauge tropft immerfort in den Topf hinein.

Ntoleme n f

dte-da bunt mmdlema na. Ich gebe Auftrag,

dafi er dann etwas kaufe nehme (es)herbei mir d. h. flir mich.
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Temdle ki-kaha mp/le dil. Wir decken die Hlitte mit
Hirsestroh.

Wudwuga male onu nyu kom
}
mmdle onyina rnbira tina.

Der Elefant nimmt seine Hand trinkt Wasser, nimmt seine Zahne

grabt die Erde auf. Der Elefant trinkt mit seinem Russel

Wasser, grabt die Erde auf mittelst seiner Zahne.

Sana tSafi nti-da girti ntd. Der Fremdling ging zu kaufen

Kola dir zu geben d. h. fur dich.

Nd da tdkobe ntd. Der Hauptling kauft ein Schwert fiir ihn.

Auf das gleiche Subjekt beziigliche und im gleichen

verbundenen Satz aufeinanderfolgende Verben.

Bei der Vorliebe der Dagbamba moglichst oft Verben zu

brauchen, bei der verbalen Natur der meisten Adjektive und
vieler Adverbien, und bei dem haufigen, man kann sogar sagen

dem gehauften Gebrauch der Hilfsverben, kommt es vielfach

vor, dafl in einem Satz drei und mehr Verben aufeinanderfolgen,

welche sich alle auf dasselbe Subjekt beziehen.

Von solchen Verben bekommt nur das erste, wenn
das notig ist, das Subjektspronomen, die andern haben

an seiner Stelle ein Prafix, vielleicht konnte man es Konjunktions-

prafix nennen. Bei Verben, die mit einem Alveolar d
y

I, /, «
oder den Dentalen s, £, z ocler mit y anfangen, lautet dies Prafix n.

Vor Verben mit einem labialen b, /, m } p lautet es m und vor

solchen mit einem velaren k, g, n und den labialen v und w
lautet es ;/. Ferner bekommt nur das erste Verb ein

Obj ektspronomen, wenn ein solches notig ist, die folgenden

Verben
?
wenn sie sich auf das gleiche Subjekt beziehen, nicht z. B.:

kpatendrena hike sail ndho zugu, ndu/ie, itngiibe* Die

Spinnen Kinder nahmen den Kuhkopf, kochten, afien (ihn).

Tdha san omdlefa nkito nH-na ntt-ciuke, nnube. Der Jager

mit seiner Flinte totete ihn, trug herbei, kochte, afi (dasWildpret).

Ferner stehen alle folgenden Verben im Aorist,

in welcher Zeitform auch das erste Verb gestanden
haben moge, z. B.: Tenidi ka tesuhu pdlege. Wir werden

essen und unser Herz ist hell.

Nur die Suffixe re
t
me, remi, la und ihre Ver-

wandten konnen an solchen aufeinanderfolgenden
Verbalformen sich wiederholen.

Nana sdnla ostdi ndumla nira. Der Skorpion pflegt. mit

dem Schwanz die Leute zu stechen.

Archiv f. d. Stud, dtsch. Kolonialsj r. Bd. XIV. 3
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Wenn eines dieser aufeinanderfolgenden Verben einen
Fortschritt der Handlung bezeichnet, so wird anstatt des

Suffixes w, m oder n das Bindewort nil vor den reinen Verbal-

stamm gesetzt. Es scheint damit enge verbunden zu sein.

Man trifft das Wort sonst nirgends. Die enge Verbindung
wurde durch den Bindestrich zwischen ibm und dem Verb
angedeutet. Die Bedeutung dieses Bindeworts ist schwankend
und deckt sich etwa mit: zu, um zu, a-uf dafi, und, und dann.

Oft ist man in Verlegenheit iiber seine Bedeutung, z. B.:

Gurugitldna tian nti-da mdlifa tint, nyi bio/io, nyikse,

vAsau na nti-pde na> nme malefa ka nyine yila. Der Buckelige

geht zu kaufen Schiefipulver, geht aus des morgcns, stebt auf,

geht herbei und langt dann an, schiefit das Gewehr ab und
singt ein Lied. Pdha son Qbia ndpie mdko-ne ntz-mie yili,

nsdno nsohe* Die Frau nahm ihr Kind, ging in den Wald
(die Steppe) zu bauen (oder baute dann) ein Haus

7
nahm sie,

versteckte.

Adverbialprafixe.

Eine ganze Anzahl Worter, die der naheren Bestimmung
des Verbs dienen, also Adverbien sind, werden im Dagbane in

die Verbalformen hineingenommen. Sie wurden aus praktischen

Grtinden durch Bindestriche von den vorangehenden und den

nachfolgenden Teilen der Verbalformen getrennt. Die Stellung

dieser Adverbialprafixe in den Verbalformen ist nicht ganz gleich-

mafiig. Wahrend die unter i— 8 aufgefuhrten stets unmittelbar

hinter dem Subjektspronomen, also vor dem Temporalprafix und
auch vor dem Negativprrifix stehen, werden la, ma und mde
vor den Verbalstamm gestellt, der dann noch das Prafix n, m
oder n bekommt, wie auch bei na (siehe S. ^Z)- Oft werden

in die gleichen Verbalformen zwei verschiedene Adverbialprafixe

aufgenommen, so dafi dann eine solche komplizierte Verbalform

auch eine entsprechend komplizierte Bedeutung bekommt.

A. Einfache Adverbialprafixe, die gleich hinter dem
Subjektspronomen stehen.

i. mi auch. Wenn dies Prafix in einer negativen Form
steht, so hat es zusammen mit der Negation die Bedeutung:

aber nicht, zudem nicht, trotzdem nicht.



O-mt-bie pu ne ko*d. Er 1st auch auf dem Feld hackend.

Q-mi-bitSan, Er geht zudem nicht.

Sohald o-mi-satum tuma. Gestern arbcitete er auch.

Bidkq ne o-mi-nitSan. Morgen wird er auch gehen.

Das Futurprafix verliert in solchen Formen wohl meist den
Vokal ni: o-mi-ntfan.

2. nd dann, nun. In einer negativen Form hat das

Prafix zusammen init der Negation die Bedeutung: noch nicht.
Es verliert dann die Dehnung des a. Wenn es allein steht, so

bekommt der Verbalstamm das Prafix n, m, u (S. $3).

Tetum tuma ma nde ka nd-ukule yiiia. Lafit uns diese

Arbeit tun und dann zuriickkehren ins Dorf.

Asit kom be, a-nd-bisu? Badetest du oder badetest du
noch nicht?

3. nba auch, wie 1.

Q-nba-tSanyd. Er ist auch gegangen.

Q-fiba-sdbitSaii. (Gestern) ging er auch nicht.

4. pa einst, mit dem Futur.

O-pa-nitsan, meist verliert das Futurprafix ni den Vokal:

O-pd-ntSan. Er wird einst gehen.

5. pun schon; in der Negativform: noch nicht.

o-puit-puhe. Er holte schon.

opuu-bitum tuma. Er hat die Arbeit noch nicht getan.

6. kdd allein. (Gehort vielleicht zu B).

O'kgd-Uan Jendi. Er geht allein nach Jendi.

N-kdd-bie pu ne. Teh bin allein auf dem Feld.

7. yi wenn. Es scheint den Starkton auf die ganze Ver-

balform zu zerstreuen.

Bilidho yi-dpi beSierla biinye'rugu. Wenn ein Neugebornes

sjirbt, man naht ein Kleid.

A-yi-sdnbitum tuma md
}

ye'la bie bioho ne. Wenn du
nicht tun wirst diese Arbeit (dann) ist eine (Straf)sache vor-

handen morgen.

Q-yi-bore, k'opdhe guli na. Wenn er wunscht, so fiigt er

Kola dazu.

Dies adverbiale Prafix wird oft nicht gebraucht, wo es dem
Sinn nach hingehorte, ahnlich wie bei Hilfsverben oft die

3*
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Imperativform nicht gebraucht wird, auch wenn sie ausgesprochen
imperativische Bedeutung haben. Vielleicht sind diese Eigen-

tiimlichkeiten nur Sprachfehler, die mein Gewahrsmann sich

erlaubte.

8. yole nun, soeben.

Pimpana te-ydle-ndeme. Jetzt eben beendigten wir.

Nach diesem adverbialen Prafix scheint mit Vorliebe die

Verbalform mit dern Suffix me
}

die Essentialform, gebraucht

zu werden.

B. Einfache Adverbialpr afixe, die unmittelbar vor dem
Verbal stamm stehen.

An den Verbalstamm wird bei ld
y
md, mde nicht bei te

das Prafix n resp. m oder n gehangt (man kann es vielleicht

Konjunktionsprafix nennen).

i. Id wieder. Der gedehnte Vokal geht in komplizierteren

Formen verloren wie bei nd.

Q-ld-ntSan er geht wieder

Qbi-la-ntfan er geht nicht wieder

nkit-la-nnan ich tue es nicht wieder

osa-la -nt$an er ging (gestern) wieder

nku-la-nku na ich komme nicht wieder zurtick. Dgb. Sol. 20.

oni'la-nka na er wird wiederkommen.

2. md dazu hin, iiberdies, auch oft verbunden mit dem
Verb pake dazu tun

o-md-ntian mpdhe er geht dazu hin (zu den andern hin

die gehen, geht er auch noch)

nd deego ligiri k'd-md-mbug. Der Hauptling nahm ihm
Geld ab und schlug ihn noch dazu hin.

3. mde mehr, mit dem Negationsprafixe (das Negativprafix

ku scheint nur angewendet zu werden) nicht mehr

:

Nd nail Urn ka n-te-nan nyuya ne ka deku-mde-nsdhem.

Bitte wende Medizin an und dann tue ich (sie) in den Jams

und er verdirbt nicht mehr (siehe auch la). Es hat die gleiche

Bedeutung, wenn man sagt: ka nyUya bi-la-nsdkenda und der

Jams verdirbt nicht mehr.

4. te dann, te . . . te als . . . da.

Tinddna te-tSan mg/10 ne nti-bi tim na. Der Medizin-

mann geht dann in den Wald zu graben Medizin heraus.
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A-nte-Uati md
t

ye'toha sigle tS-ka na anydna, Als du
jenesmal gingst, da kam eine gewisse Sache vor in deinem

Riicken, d. h. in deiner Abwesenheit..

A-yi-bihahem tuma ma ticntbu, deni-te-nydna, Wenn du
nicht lernst das Tun dieser Arbeit, es wird dir dann zu schwer

sein (wenn du sie einmal tun mufit).

C. Zusammengesetzte Adverbialprafixe.

i. pa te dann einst, verbunden pa-nte.

A-yi-mdle ligiri, mbisodre ninkura, ligiri pd-nte-nde ka
tSa ka aninya. Wenn du Geld hast, fiirchtest nicht einen Alten,

das Geld ist dann einst alle, und du wirst sehen (d. h. wie weit

du gekommen bist ohne Ehrfurcht vor dem Alter).

A-yi-biela net zugu, mbisddre nireba vi, na pd-nte-dpi ka
ann'yd. Wenn du bei einem Hauptling wohnst, fiirchtest die

Schande vor Menschen nicht, (wenn) dann der Hauptling einst

stirbt, du wirst sehen (wie weit du mit einem solchen frechen

Benehmen koirimst).

2. mi te dann auch, verbunden mi-nte.

Ka a-mi-nte-td ntohse. Und dann kannst du auch reden zu

jeinandem, (in dem Fall: zum Hauptling in einer Streitsache gegen

dich, dich verteidigen.

3. yi te . . nd wenn dann, Casus realis.

A-yi'ti-Udn pu ne sd nd-mbua. Wenn du dann aufs

Feld gehst, schlagt dich dann der Regen. Dendeme zugu, de~

yi-ti-binde n-nd-ntd. Weil es aufgebraucht ist (kann ich dirnichts

geben), wenn es dann nicht aufgebraucht ist, gebe ich dir dann.

4. tiwuo . tiwuo wenn dann, Casus irrealis.

N'tewuo-ntSan pu ne ka sd iewuo-mbuma. Wenn ich aufs

Feld ginge, dann wlirde mich der Regen schlagen.

Diese Adverbialprafixe sind keinesfalls alle, die im Dagbane
gebrauchlich sind.

Progressive Form durch Suffix.

Sie wird gebildet durch das nicht betonte Suffix re, ra

oder da.

AbV bayd? Okdre pu ne. Wo ist dein Sohn? Er hackt

auf dem Felde, d. h. er ist in der Arbeit begriffen.
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Man kann auch sagen: Obie pu ne kord* Er ist auf dem
Felde hackt, d. h. mit hacken beschaftigt.

osdnda wibitne ntfan. Er nimmt mein Ding, geht.

mbiwumda ich hore nicht (ich kann nichts horen, obschon
ich mich eben anstrenge).

Der Unterschied der Progressivform mit dem Prafix ya von
dieser Form mit dem Suffix re, ra oder da scheint folgender zu sein:

Die Progressivform mit Prafix ya bedeutet: eben im BegrifT

sein, eine Handlung zu beginnen (siehe die dort gegebenen Bei-

spiele), wahrend die Progressivform mit dem Suffix re, ra oder

da eine Tiitigkeit bezeichnet, in deren Ausiibung man eben ist.

Diese letztere Form ist aber sehr oft dieses Charakters ent-

kleidet und scheint nur mehr die Bedeutung einer gewohnlichen

einfachen Verbalform zu haben, oft mit ausgesprochen
transitivem Charakter. Daher kommen die Formen: otero

von te geben, er schenkt ihm; odiro von di essen, er konfisziert

eines Menschen Habe; oldro von lla lachen, er verlacht ihn;

odeero von de annehmen, er nimmt ihm ab.

Die Essentialform.

Sie hat das Suffix mi mit dem Ton, sehr oft kommt noch
das re resp. de vielleicht der vorigen Form dazu.

Qkoreme er hackt (d . h. es ist seine gewohnte Arbeit)

;

okurgemi er wird alt (d. h. er hat alle Anzeichen davon).

Wird ein Objektspronomen gebraucht, so steht es vor me
bei der Form mit me, zwischen re und me bei der Form mit

reme, dabei wird der im Objektspronomen vorkommende Vokal
gedehnt und bckommt den Ton. An der negativen Form scheint

dies Suffix nicht gebraucht zu werden. Die Bedeutung ist: die

mit dem Verbe bezeichnete Tatigkeit ist die gewohnte, an-

genommene des betreffenden Subjekts, dessen Pradikat das Verb
ist. Doch ist dies in vielen Fallen nicht die Meinung der

betreffenden Form, wie auch die vorige Form oft angewendet
wird, obschon es sich gar nicht um eine Progression handelt:

oyelemdme er sagt mir; oteberemdme er behandelt mich arztlich;

begbaherdme sie fangen ihn; oyohemmdme er betriigt mich. Oft

entfernt sich dieses Suffix me vom Verb, indem das Objekt

gewissermaflen in diese Verbalform eingeschlossen wird; Man'' tarn

yetoha ma me* Ich vergafl diese Sache. Teiaft bf ma me na.

Sie nehmen dieses Kind herbei.
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Habitualform.

Sie hat das betonte Suffix la, rla, ela,' dela.

Die eigentliche Bedeutung der Form ist „pflegen zu tun."

Kpdra sdhendeld kdwoana. Paviane pflegen den Mais zu ver-

wiisten. Gyanborse sdhendeld nire bunt. Mause pflegen die

Sachen der Menschen zu verwiisten. Tebdrgld bdnde, Wir
pflegen ihm Fufieisen anzulegen. Bu/iule kurld nireba. Die
Gottheit prlegt Menschen zu toten.

Doch auch hier gilt was bei der Progressiv-Form mit dem
Suffix re

}
ra oder da und bei der Kssentialform gesagt wurde:

die spezifische Bedeutung tritt oft sehr zuriick, und es scheint

manchmal nur eine, nicht sprachlich begriindete Vorliebe fiir

diese Form ihre Anwendung zu erklaren.

Uber die Form mit dem Suffix ya, die wir als Perfekt

auffassen siehe S. 26.

Ka -ne und bie -ne.

Die Verben bie vorhanden sein, zugegen sein, da sein, ka nicht

vorhanden, nicht zugegegen, nicht da sein, bekommen, wenn sie

;un Knde eines Satzes stehen, die Silbe ne gewissermafien als

Suffix.

Tom kom tema, kd nnyuf Kom ka ne! Schopfe Wasser
fiir mich, dafl ich trinke 1 Wasser ist nicht vorhanden.

Mbore nyuya kd nda. Nyuya bie ne, Ich wiinsche Jams
zu kaufen. Jams ist vorhanden.

Bgdndn ka aydhemma ka nka na ka kom kd ne. Warum
und du betrogst mich und ich komme herbei und Wasser ist

nicht vorhanden. Dgb. Sol. 1.

Negative Verben.

Es gibt im Dagbane eine Anzahl Verben mit negativer

Bedeutung.

1. ka nicht haben, vergleiche das zusammengesetzte Sub-

stantiv kaldna ein Menscb, der nichts hat (Armer), oka ba
f
nka

ma, nka biele, nka tisda, nune ka tebdne kaldna, Er hat nicht

einen Vater, hat nicht eine Mutter, hat nicht einen Bruder, hat

nicht einen Freund, einen solchen nennen wir kaldna,

2. kd ne nicht vorhanden sein, Gegensatz zu bie ne, kqm
ka ne, bundirugu ka ne. Wasser ist nicht vorhanden, Speise

ist nicht vorhanden.
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3. kon nicht bekommen, nicht erlangen, okdn nun" bielo

Qde/mba kuyilu Er erlangte nicht einen, der ihn begleite zu

seines Schwiegervaters Sterbegehoft QtSan moho ne nkon numdi.

Er (der Jager) ging in den Wald, erlangte kein Wildpret.

4. pa nicht sein. Opdla nd. Er ist nicht Hauptling. A-nd-
paid ninkurugu. Du bist noch nicht ein "alter Mann. Bum-
no pa mbunt. Dieses Ding ist nicht inein Ding.

5. si nicht kennen, nicht wissen, nicht kennen. Ami gboo

be asi? Weiflt du das Buch oder weifit du es nicht (kannst

du lesen oder nicht). A-yi-si nirek'okd nd ntt-yohema^nun' dedee

!

Wenn du jemanden nicht kennst und er kommt her dich zu

betriigen, den nimm nicht an.

Adverbien.

1. Viele Verben schliefien eine advcrbiale B e -

deutung in sich z. B.

:

dpie hineingehen yi hinausgehen

du hinaufsteigen sige hinabsteigen

su hineinstecken ydhe lange dauern

und viel andere.

2. Es gibt im Dagbane ein Adverb, das fast die Rollc

eines adverbialen Suffixes am Verb spielt, namlich das Adverb
na her, herbei, herzu, heran. Es ist fast unzertrennlich mit den

Verben ha kommen und ku zurtickkomrnen, verbunden. Ka na
und ku na herbeikommen und zu jemandem zuriickkommen,

ist man fast versucht, als je einen Verbalstamm aufzufassen,

wenn nicht die haufig gebrauchte Imperativform von ka na
kamd nd heificn wtirde^ die deutlich zeigt, dafi der Stamm
des fraglichen Verbes ka und der Analogie nach, der des andern

ku ist; aber, dafi der Starkton doch auf nd liegt {kamd nd)
t

zeugt von der innigen Verbindung dieses Adverbs mit dem Verb.

Dieses Adverb na wird aufier an ka und ku noch an eine

ganze Anzahl von Verben angehangt und verandert zum Teil

in erheblicher Weise ihre Bedeutung wie in : da kaufen da na
herbeikaufen = dingen, sonst beschrankt sich die Veranderung

auf die ihm eigene adverbiale Bedeutung:

hi graben, bi na herausgraben (obi tint na er grabt Medizin

heraus)

du hinaufsteigen, du na herabsteigen
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Idbe zuriickkommen, Idbe na zu jemandem zuriickkoiiunen

male nehmen, besitzen, mdle-na jemandem zum Besitz

herbringen

pde anlangen, pde na bei jemandem anlangen

sige hinabsteigen, sige na herabsteigen

sdd fortlaufen, s$d na jemandem zulaufen, zu jemandem fliehen

H tragen, Si na herbeitragen

take bringen, take na herbeibringen

tSan gehen, tSan na zu jemandem gehen

yi ausgehen
; yi na herausgehen

yige fliegen, yige na berbeifliegen.

3. Adverbien wcrden sehr haufig in Verbalformen
hineingenommen in Form von Prafixen. Die haufigsten

dieser Adverbialprafixe sind S. 34 und folgende aufgefuhrt

worden. Auch die beiden Negationspriinxe bi das einfache

und ku das verstarkte gehoren hieher. Es werden mit den

aufgefiihrten Prafixen ausgedriickt die Adverbien : auch, zudem,

trotzdem, dann, nun, einst, schon, allein, wenn; nun, soeben,

bereits; wieder, iiberdies; dazu, nicht rnehr, nicht wieder; also;

dann einst, wenn einst, dann auch; nicht.

4. Sehr viele Adverbien werden durch Verbalformen
ausgedriickt: Denydna nachher, dekpdlem biala es fehlt

wenig = fast, beinahe, osuhu biyaftere yikebu. Sein Herz
braucht nicht langc aufzufahren: Er wird bald zornig. Deyue
ka tetohse. Es ist lange her, dafi wir miteinander redeten.

Tetohse ka deyue. Wir redeten lange miteinander. Durch
die Reduplikation des Verbs wird das Adverb immerzu und
ahnliche ersetzt. Detohelohe es tropft immerfort.

5. Selbstandige Adverbien:

a) des Orts: dpie hier, sa dort und sz/le ma wo
ziigu oben, buni unten

tone vorn, vorwarts, nydna hinten, rtickwarts

sdzugu aufwarts, nudirugu rechts

nusd links, na her, herbei, herzu, vide 2);

b) d e r Z e i t

:

dabasd stets, immer, pimpana sogleich, jetzt, nun
yim einmal, n6ba mal

yonyoma schnell, dale damals

denddle ma u. fdlenko la sa frtiher, damals, langst

sohald gestern, bioho ne morgen
suiio heute, yun nachts
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yahd wieder, pot vorher, vorerst

ddba dyi ne dta Tage zwei und drei, oft,

tone vorher

hale bis

;

c)der Art u.Weise: laid so, pom sehr, zu sehr, allzu

Mala wenig, Mala Mala allmahlich

bdlem langsam, bdlem bdlem sachte, konkwa
allein

aldsibu plotzlich, yakale ganz und gar

sd ganz, durchaus, ganz und gar

weinyalana gut;

d) des Grundes: *dez&gu darum, zitgu wegen, urn — willen

*debieme weil, *deni zugu deshalb

*det$e weil

*verbale Adverbien.

e) Fragende: ya? wo? yika? woher? bdd? was?

y/ne und yepoloPv/o} wohin? und welcheSeite?

bddzugu? warum? weswegen? bumbddzugu?
weswegen?

build? wie oft? wield? wie? was?

bdd nsaha? wann? dla? wie vielr

bodnan? warum? (boa nan? was ist's?)

Adverbiale Adjektive : lege satt, gesattigt; kum hungrig und
alle verbalen Adjektive mutatis mutandis.

Postpositionen (im Deutschen Prapositionen).

An Stelle der deutschen Prapositionen stehen im Dagbaner

i. Die Hilfsverben sail nehmen, nan tun, male nehmen
und besitzen, te geben, durch sie werden die deutschen Prapo-

sitionen mit, mittelst, damit, fiir, in und andere der Bedeutung

nach ahnliche ausgedriickt (siehe die Hilfsverben S. 32).

2. Substantive als Postpositionen. Das Substantia

auf welches sie sich beziehen, steht in Genitivstellung, also vor

ihnen: zugu Kopf, ddka z&gu der Kiste Kopf — auf der Kiste,

sdzugu Himmel, tfsdzugu des Baumes Oberes - auf dem Gipfel

des Baumes, pu ne im Bauch, ddka pu ne in der Kiste Innerem =
in der Kiste, nydha Rucken, tin nydna der Ortschaft Rucken =
hinter der Ortschaft, sunsune Mitte. Kombun sunsune ne

Savelugu sunsune. Der Stadt Kombung Mitte und der Stadt

Savelugu Mitte, zwischen Kombungu und Savelugu. Sane Stelle
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(sd ne) osdne na sane. Er steht an des Konigs Stelle, anstatt

des Konigs. Obiela obd sdne. Er wohnt bei seiner Mutter.

Und wohl noch manche andere, wie

:

tone vor, voraus to ne

mene mit me ne

bune unter bu ne

3. Eine besondere Stelle scheint die Postposition ne in

cinzunehmen. Ahnlich wie na ein adverbiales Suffix am Verb
genannt werden kann, wegen seiner innigen Verbindung mit

gevvissen Verben, so konnte man ne ein Suffix an Substantiven

mit Postpositionsbedeutung nennen, denn es ist mit einer ganzen

Reihe von Substantiven nahezu untrennbar verbunden: pu ne

im Feld, moho ne ioi Wald, ydho ne in der Steppe, wohl auch

sunsu ne in der Mitte, id ne voraus, bu ne unter.

Konjunktionen.

1. Die gewobnliche verbindende Konjunktion ka und. Sie

wird vieileicht im Dagbane etwas haufiger gebraucht als wir sie

im Deutschen brauchen, doch kann dies verursacht sein durch

eine Neigung meines Gewiihrsmanns, tibermafiig oft dieses Binde-

wort zu brauchen, es hat aber gewifi auch darin seinen Grund, dafi

dieses ka fur eine ganze Anzahl unserer Konjunktionen steht. Sehr

oft steht es fur dafi, dann, denn, auf dafl, so dafi, weil und andere.

Es lautet oft wie ke
}
wir glauben aber, dafi das nur durch

Verkiirzung des a zustande gekommen ist, und schreiben darum
immer ka. Steht es vor dem Subjektspronomen der III. Pers.

sing., dann fallt das a der Konjunktion ka aus und das Subjekts-

pronomen wird daftir eng und gedehnt: k'oyihse und er steht

auf, k'otHan und er geht.

2. ne ist die aneinander reihende Konjunktion mit der

Bedeutung und. Mba ne mma ne mbiele ka na. Mein Vater

und meine Mutter und mein alterer Bruder kommen herbei.

3. nit steht immer vor den zweiten bis vierten Verben,

ist scheinbar eng mit ihnen verbunden und hat die Bedeutung:

auf dafi, dann, darauf, um zu, zu und ahnliches. OtSan nit-da

nuo gila. Er geht um Eier zu kaufen.

Eine dritte Konjunktion ist noch ein anderes ne. Es hat

meist die Bedeutung dafi, zu, in Fragesatzen etwa ob:

Mbdre ne ndi ydnyoma. Ich wiinsche gleich zu speisen.

Mbdre ne nda wohd. Ich wiinsche ein Pferd zu kaufen.
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Mbibore ne ayunema. Ich wlinsche nicht, dafl du iiucb

beobachtest. Dgb. Sol. 2.

Bddnsaha ka abdn ne dendeyd? Warm denkst du, dafi es

aufgebraucht ist?

NtSan nti-daa na, fCa-te-mig yili ntima. Ich ging dich

zu dingen, dati du mir dann ein Gehoft bauest. Dgb. Sol. 16.

Oiiim ntz-bohe nd: „Ne kum rndlg?" Er schickt zu fragen den

Konig: „Ob Hunger ihn habe?" (Ob er Hunger babe). Dgb. Sol. 20.

Awum yorle ne kum? Horst du ob der Donner rollt (brlillt).

Unverstandlich blieb mir : Bewodrla n e tint; in der Bedeutung

:

Sie tanzen mit Zaubermitteln. Dgb. yet. 18. V.

Ne kundun ka-na yun aber die Hyane kam herbei des

nachts; Dgb. Sol. 19.

Ndwune tteleya ne tdba. Gott hat uns gelassen, dafi wir

Freunde seien. (?)

Interjektionen.

To! Guti Ganz recht!

E! Freilich! Jawohl!

Ai Nun woh'l! Wohlan! Aber!

Ai! Ei! 6i! Achl Wche!
Had! Kdd! O weh 1 An!

Ka Ydhaya Kdsuli yele: „A! Dabgbdmba tittama nti-

nme Sdlaga malefa." Und Jahaya Kasuli sagte: „Wohlan
Dagbamba lafit uns gehen Salaga zu bekriegen. Dag. yet.- 61.

Ka nd y/le: „0i! k'dyanan wida!u Und der Hauptling

sagte: „Ach weh! Und was wiHst du tun!"

Ka ivdho mdhale y/le: „A! Nsdd kundun bdd nan ka
ayelemd laid." Und die Python sagt: „Aber! Mein Freund Hyane,

warum redest du so mit mir!"

Nire yi-tuma turn biofie, dini ka andnda: Kdo! Wenn
dir jemand etwas Boses tut, dann sagst du : Kdo! oder Kdo!

Relativsatze.

Ndwune yure sieba la bebidpi, Ndwune gye sieba la ka

bedpi. Diejenigen, welche Gott liebt, die sterben nicht, die,

welch e Gott hafit, die sterben. Dgb. yet 42 (Pocken).

BSna dpi ma bezugure biwiala, ben' kpdlem la bezugure

wiala. Die, welche so sterben, ihre Kopfe sind nicht gut, der

ubrigen Kopfe sind gut (sind Ungliicks- resp. Glucksmenschen).
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Konldna yi-yi/ise ka temdle bukum nune zine st/le md ka
bukum du Wenn ein Aussatziger aufsteht, so ziinden wir Feuer
an, wo jener gesessen ist und das Feuer brennt (die Krankheit

weg). Dgb. yet. 43 (Aussatz).

Nune nsdtd tie'rega sohald debayd ? Die Nadel, welche

ich dir gestern gegeben habe, wo ist sie? Phrasen 200— 206.

Nun# awuhema Sie'le md debiwiala. Jener Ort, welchen

du mir gezeigt hast, ist nicht gut (vielleicht: Jenes Wo das du
rnir gezeigt hast, es ist nicht gut).

MdmpeV more ka ne. Dene bie ne stele ma dewoga.

Es gibt kein Dachgras hier. Wo welches ist, ist weit weg. Phras.

463? 64.^
Depde nuoldho kukdle dent bie tone. Es ist jetzt der

Hahnenschrei, welcher der erste ist.

Niye bunyerugu stele no sohald nsdyela deni, Ich werde
jenes Kleid anziehen, welches ich gestern anzog.

TSarikpdnde yi-kd-nd nti-lu tin ne ka besdn nime dan hi

la. Wenn die Pocken kommen, zu fallen in ein Land und man
nimmt den, welchen (sic) zuerst befallen. Dgb. yet 42.

O-yi-pi nune bdre stele on-ie-pi buntioko. Wenn sie nimmt
(wahlt) das, wTas sie wiinscht, sie wird dann etwas boses nehmen
(wahlen). Dgb. Sol. 3. Schluil.

Pienydw bidoya nireba ne dole sz/le. Das Krokodil liegt

nicht, wo die Leute gehen.

Nire bie yili ne ka yimo te-yi nsdd ka tebimz nune bie

tide, dent ka te bone sodbu. Wenn Leute in der Stadt sind

und einer geht dann aus und lauft fort, und wir wissen nicht

wo er ist, das nennen wir Fortlaufen. Worterbuch sda.

Ka nohotSimbihe bemf dent numdi deni kpdlem la. Und die

Jiinglinge ihnen gehort das Fleisch, welches iibrig ist. Dgb. yet. 52.

Besdn bdna mpere nune dpi md nu, Sie nehmen den

Ring, stecken ihn dem Verstorbenen an die Hand. Dgb. yet. 52.

Bi'md te-pira oyiirlem k'o-yi-pi nune bSre stele o-nte-pi

bunsioho. Wenn dann die Tochter wahlt nach ihrem Belieben

und wenn sic wahlt was sie irgend will, dann wird sie etwas

Boses wahlen. Dgb. Sol. 3. Liebe alle deine Kinder gleich.

Abihe dwoe md nitne ka dbord? Welches von diesen deinen

q Kindern liebst du (besonders)? Dgb. Sol. Liebe alle deine

Kinder gleich.

A-yi-yure sod nune gyd, Wenn du ein gewisses liebst, das

betriigt dich.



Zur Beachtung!

Die in der Grammatik gebrauchten Abkiirzungen:

Dagb. Sol. (= Dagbane Solema> Dagbane Marchen),

Dagb. Yet ( = Dagbane Yetoha, Ethnographische Texte)

beziehen sich auf Veroffentlichungen des gleichen Verfassers, die

im Jahrgang XVI oder XVII der Mitteilungen des Seminars fur

Orientalische Sprachen erscheinen werden.

Ein eingehendes Dagbane-Deutsches Worterverzeichnis wird

im Jahrgang XVI der Mitteilungen des Seminars fur Orientalische

Sprachen Abteilung III (Afrikanische Studien) erscheinen.



Archiv fur das Studium deutscher Kolonialsprachen.

Band XIV.

Grammatik
der Dagomba-Sprache

gespr. in Nord-Togo und den nordlichen Bezirken der Goldktiste •

(Dagbane)
Von

R. FISCH
Druck und Kommissionsverlag von Georg Reimer.

Berlin 191 2.


