
B. Formenlehre.

I. Das Pronomen.

a) Pronomen personale.

34 1. Die gewohnliche Form.
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l)em e entspricht KDMF. ein ai
}

dessen Kontraktion es wohl 35

darstellt; eine Var. gibt vereinzelt t; vgl. inde § 40.

ai ist vielleicht aus einem ar = KDMF. er, ir verschliffen.

siehe auch § 17, 3.

to = KDMF. ter, tar, scheint das r schon so vollkommen ver-

loren za haben, daB es auch in dem Fall des § 9, 3 nicht

mehr nachzuwirken scheint.

a ist meist von der emphatischen Form audi § 39 verdrangt.

Es entspricht ihm im KD. ar, dagegen im FM. it] das r

wirkt wohl noch in einigen Fallen naeh; § 9, 3 u. § 28.

u = KD. ir, MF. ur
}
kann in bestimmten Verbindungen zu

ivi werden; z. B. wi-feebuh ihr wart § 28, vgl. § 9
7

3.

tl = MDMF. ter, tir, auch hier ist das r wie bei to vollkommen

verschwunden.

Der Genitiv der Pronomina lautet: 36

Singular: Plural:

1. Pers. on an

2. „ an un

3. „ ton tin

Vgl. auch §41 und §61.

Vom Dativ und Akkusativ sind nur folgende Formen belegt: 37

0- mir, mich, H- dir, dich und tu-gi ihn. Bei Q- und a- ist es

zweifelhaft, ob die Objektsbezeichnung gi iiberhaupt weg-

gelassen wurde, wie das auch bei Substantiven haufig

der Fall ist (§ 64), oder ob sich g den folgenden Konso-

nanten assimiliert hat.

to wird in vielen Fallen in der Art eines schwachen Demon- 38

strativs oder eines bestimmten Artikels gebraucht. In der

Erzahlung werden z, B. die Personen zuerst ohne to ein-

gefuhrt, dann aber wird im Verlaufe dieser meist to

vorgesetzt, um anzudeuten, daB es dieselben sind ; wir

konnten to in diesen Fallen mit dieser, jener oder ,der

Genannte' ubersetzen. Es ist flir diesen Gebrauch von

Wichtigkeit, daB statt dessen daneben das Demonstra-

tivum no, fiindi vorkommt.

z. B. 3, 3 : kudur . . . derndd, ondulah to-otir iuuun

... 3, 12 to kudur ilea tiuh . . . 3, 20. to undulah . .
.

2*
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dim inn als ein Hiiuptling . . . scblief, kam ein Afrit zu

ihm . . . cler (genannte) Hiiuptling gab (ihm) Feuer . . .

der (genannte) Afrit aber stand nicht auf . . .

Der Text bat in den parallelen Fallen no und frindi.

Anmerkung. Zwischen Substantiv und Verbum kann (q noclimals

cingoschoben werden, z. B. 3, 19 £e &aler&n \q d'ermun der Hausherr, er

schlief. 3, '20 to Tmdulan .... {o (Umiun der Afrit,. . . . er stand nicht auf.

In I, i>7 1st to zur Hervorhebung' vor ai du gesetzt \o ai, ai nandi

wdra Qtir O du, was willst du von mir?

tfj kann auch vor Zeitbestimmungen u. a. stehen
;

z. B. to endel

1
?
7 und 6. to tifatir zu dieser Zeit 1

;
28.

39 2. Die em pbatische Form.

Singular: Plural:

1. Pers. yandi audi

2. v audi undi

3. ,, fundi tlndi

40 Neben yandi sclieint 3, 11 ein inde gebraucht zu sein. Flir

audi bat Mu. ani
7
fur undi bat er ?ou; wir selbst notierten

tini neben tlndi.

Vergleiche auch die von der empbatiscben Form abge-

leitete Konjugation § 105 ff.

b) Pronomen possessivum.

Es gibt im Nuba zwei Arten zum Ausdruck des Possessiv-

verhaltnisses, entweder verwendet man den Geuitiv des Personal-

j>ronomens oder bildet dcssen Nisbeform. Die erste ist im K.

und D. fast ausschlieBlicb im Gebrauch
;
wahrend M. und F.

beinahe durebwegs die andere verwendet.

41 1 . Der Genitiv des Pronomens. Siebe § 36.

Beispiele

:

to-n-ur sein Kopf 1, 30

ti-h-guli ibre Berge 4
?
20

dii-guli unsere Berge 4
?
36 ff.

ii-n-gudur euer Hiiuptling 4
?
7 usw.

Diese Art des Ausdruckes scheint wie im KDMF. be-

sonders bei den Verwandtschaftsnamen im Gebraucb zu sein.

z. B. agaii Vater, gn-agdh mein Vater, an-agah dein Vater. —
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aneh Mutter, on-anin meine Mutter. — intan Bruder
?
nn-intah

mein Bruder, an-intah dein Bruder, ton-intan sein Bruder, an-in-

tah unser Bruder, tlnintan ihr Bruder. — Ebenso intah terdo

Schweater. — tondu Kind (Sohn und Tochter), on-dudndu mein

Kind, an-dudndu dein Kind
;
ton-dudndu sein Kind. — Soil das

Geschlecht bezeichnet werden, so sagt man yndudndu kortondu

mein *Sohn, Qndtcdndu tirdo meine Tochter usw.

Bei agaiidoah Vetter dagegen ist schon die unter 2 be-

sehriebene Ausdrucksweise im Gebrauch.

2. Ebenso haufig bildet man aus dem Pronomen personale 42

die Possessiva durch Anfiigung von -na na (siehe § 66), das

genau dem in derselben Weise verwandten ni im MF.
entspricht. Die Formen lauten:

Singular: Plural:

1. Pers. 6-na d-na

2. „ A-na U-na

3. n t6-na ti-na.

Beispiele: agandoah tAna-gi onwendiuh er sagte seinem

Vetter (1, 10); killhtr d-na-gi deinen Stierkopf (1,12); kolhdl

tona seine Zimmertur (3, 5).

Anmerkung. Soil das Possessivum betont werden, so setzt man

dazu das entsprechende Pronomen personale vor das Substantiv; z. 15. e kudu

(jna mein Berg (4, 6); eine Variante(?) hat o kudu Qua (4,2). Ebenso to

kid'aii-n- guad'4 iqna-gi ,sein Fleisch' (1, 6).

Als Pnidikat gebraucht werden die Possessiva in der § 105 ff. be- 43
schriebenen Weise. Wir notierten die Formen:

Qnaniii es ist der meinige = ist mein

dnanin „ ., „ deinige

fonanin „ „ n seinige

dnanin „ „ „ unsrige

unanin n „ „ qurige

(inanin „ „ „ ihrige,

z. B. rio or Qnanin dies Holz geliort mir, ist mein (5, 25).

c) Das Demonstrativum.

Als einziges Demonstrativ kommt in unseren Texten no no vor, 44

Plural fundi. Es stent wie das entsprechende in des KDMF.
stets vor dem Substantiv

;
z. B. w> kid dieser Stier (2, 6\

7

no id dieser Mann, nindi tl diese Kinder (2, 12), -himti

eli diese Frauen (3 7
31).
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45 Durch Hinzufugen von Postpositionen bildet man: iiQ-kd von

hier oder nach hier; z. B. : iwi iiokd geh weg von hier

(3, 39); kai nokd taSerd? wirst du hierhin zuriickkehren?

(3, 35); nu£i hier : or onagi e mibi tog& ich habe mein

Holz hier gelassen (5, 26).

Uber den Gebrauch von to, dem Pron. pers., in der Art

eines Demonstrates siehe § 38; vgl. R. § 152
;
A. 2.

d) Das Interrogativum.

46 1. 4e, de, z. B.:

uh-gudur orgi de ohi-kond wie heiBt euer K5nig? eig.:

welchen Namen hat euer Konig? orgi Nokoro oni-kuh er

hat den Namen Nukuru (4, 7—8). Nukuru (jin foqdtve

wessen Sohn ist Nukuru? (3, 9).

Die Nisbeform lautet de-na
}
siehe § 66.

Als Pradikat siehe § 105, 112.

dendu rndi wann ist wohl de-ndur-ndi
, vgl. unde Zeit

M. (?); ndi = in, siehe § 115.

47 2. de, z. B.:

ai de Qtora wohin hast du es gegeben? (1, 20).

de Sumd wohin ist es gekommen? (5, 26).

Mit Postpositionen:

a) -ndi wohin?, z. B.: dendi §eama wohin sind sie ge-

gangen? (2, 11).

b) -ko von wo, welchem?, z. B.: Kulfdn d§kd von wel-

chem Kordofan (bist du) (4, 5).

Als Pradikat tlnintah don wo ist ihr Bruder? (5, 28).

siehe ferner §110 und 112.

48 3. nda, einmal in 4, 39 belegt, wo es parallel zu de vor-

kommt: orgi nda oiii kond welchen Namen hat es?.

Aus nda und der Postposition -ndi ist vielleicht

nandi (4, 13a
) zusammengesetzt : nandi Nubani belduwe

warum sind die Nubaner schlecht? moglicherweise ist aber

dies nandi mit dem folgenden ndnde identisch.

49 4. ndnde was? Vgl. FM. na-zi. (ndnde = nd-n-de?) ndnde

wdra was willst du? (I, 27). ndnde yerd was weifit

du? (5, 11).
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5. i&inU wie beschaffen? Nubanihguli Hind §ea wie be-

schaffen sind die Nubaner-Berge ? (4, 21).

2. Oas Nomen. 1

a) Substantiv.

1. Artikel. 50

Uber don Gebrauch eines bestimmten Artikels siehe § 38.

Als unbestimmter Artikel wird das Zahlwort ber vcr-

wendet; z. B.: dotu ber ein Horn, kul bergq einen Stier (2 7
5).

sin berai in einem Jahre (3, 1) ; ul bernquh es war an einem

Tage (2, 1).

2. Genus. 51

Es gibt im Kordufen ebensowenig wie in KDMF. ein

grammatikalisches Geschlecht ; iiber den Ausdruck des Ge-

schlechtes durch kor -kortondu als Maskulin und terdo als

Feminin siehe § 41.

3. Numerus.
1. Pluralendung 4, 52

a) ohne Veranderung der Nomens, z. B.

:

or der Baum
kod da3 Pferd

kul der Stier .

ti das Rind

osi die Hand

b) mit Veranderung, z. B

tondu der Sohn .

terdo das Madchen

6du (eig. eldu) die Frau

kudu (eig. kuldu) der Berg

dutu (eig. ndotu) das Horn

ogut die Ziege ....
vgl. kund der FuO . .

2. 41, z. B.:

orti der Hammel . .

. Plural
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Vielleicht sind hierhin die Plurale auf in zu setzen, die

von M u. notiert wurden

:

ob der Weg . . . Plural obin

gil der Zahn. . . „ gilin

54 3, -nil z. B.

:

kdla das Kamel . . Plural kalanil

onnu der Esel . „ (ininil

55 4. -du. Belegt in:

bodtl Plural von bdl wildes Tier

komdu „ „ komul Schlange.

Vielleicht ist diese Endung nicht die eines eigentlichen

Plurals, sondern die einer Gattungsbezeichnung und wird somit

gebraucht
;
wenn nicht die Mehrzahl von Exemplaren, sondern

deren Spezies bezeichnet werden soil. Dazu stimmte gut der

Gebrauch von bodu Wild
;

das in 4, 39 als Plural und in der

Variante als Singular gefaCt wird. Von Bedeutung ist auch

der Gebrauch von or- und or-dil Namen
;
zu denen als Plural

ordandu gebraucht wird. or und ordu sind beide Singulare
;

aber man gebraucht or, wenn sich
?
Naine' auf einen

;
ordu,

wenn es sich auf mehrere bczieht.

Die Beispiele Samuels lauten:

fo or-gi d(\ ohikond welchen Namen hat er ^\ d^**\

(i or-du (U oui-konerd welchen Namen haben sie ^\ <o~$~*-">\

ti ordandu dc ohi-konerd welchc Namen haben sie. ^\ ^.^Uo\

Bei bodu sagt er 4
;
39 einmal bodu . . . orgi . . . kond

und or-du . . . konerd neben ordandu . . . konerd.

56 Wenn aber -du urspriinglich nur Gattungsbezeichnung war,

ist es nicht ausgeschlossen, daO dies du, do dasselbe ist
7

das,

wieReinisch schon vcrmutet hat, als eine Art Nominalendung

an die Substantiva tritt. So kommt in Text 1 neben einem

agandoan auch agandoando vor
?
ohne daft ein Unterschied in

der Bedeutung zu bemerken ist. So erkl£ren sich wohl auch

die Verschiedenheiten in den Aufnahmen von Mu. Ru. usw,

Es erscheinen

:

al-do Herz neben al

shal do Dorf „ sal

kil-do Gazelle „ kel
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tel-de das Haar neben tel

kal-to Auge „ kale

kud-do FuB „ kod
y
kund

ol-(d)u der Tag „ ul

wudlan-do Haase „ wudlang

kidu Kalte „ kid

kol-do Brunnen „ kol

kokor-do Hahn „ kokor usw.

Vergleiche:

sividu Sand = K. siw

ke-to Arm = K. kvio

baten-do Junge = D. butan

ken-do Nabel = K. sen

oin-du der Staub — uin
}

urii?

Es ware moglich, daB die -du -Formen gesagt wurden,

wenn man sich etwa den betreffenden Namen aus dem Arabi-

sehen Ubersetzen HeB
?
die einfaehen

;
wenn man auf ein einzelnes

Exemplar hinwies : aber ebcnso denkbar ist, daB wir es wie bei

agandoah mit einer Nominalendung zu tun babeii, die gesetzt

und fortgelassen werden kann.

Bei einer Reihe von Substantiven dagegen ist diese No-

minalendung so mit dem Stamm verschmolzen, daB er ohne

dieselbe nicht mehr vorkommt. Vgl. § 4 u. Anm.

So sind wohl zu erklaren

:

in-do der Mann (abgek. id) .... Plural in-di

e(l)-du (Var. ildu) die Frau ... „ id-(dyi

ton-du der Knabe „ tin-di

ter-do das Miidchen ...... „ tir-di

ku(l)-du (Var. kuldu) der Berg . . „ kul-(d)i

on-du der Esel

sir-to das Eisen

ka(.)-to das Feld

do(.) -tii, uicttu Horn „ noni

Vgl. auBerdem bei Mu.
?
Ru. usw.:

nun-do, om-tu der Mond sildd die Erde

on-du der Stern kwin-du der Rauch

djal-do die Zunge o(sf)-tu das Wasser

hen-do die Dattelpalme icolan-do dlinn = ollid

57



26 III. Abhandlung: Junker- Czermak.

Anmerkung. Mit aller Reserve sei die Vermutung gegeben, daB

das -it, das im KDMF. als eine Nominalendung auftritt, unserem -du ent-

spricht. Es sind wohl zusammenzustellen :

Sir-to Eisen und $ar-ti (vgl. $at $er Lanze KD.)

„ es-sio(&)-tu Wasser ....
on-du Stern

dg(.)-tu Horn, Var. nut-tu

hen-do die Dattelpalme .

tel, tel-de das Ifaar . .

nun-do, gm-tii Mond .

bir-tu Kraft

kut-tu (Mu.) pudend. mul.

shin-du Nagel (Mu.) . .

ot-tu Ellenbogeii (Mu.) .

wis-si, wini

niS-U

ben-ti

del-ti

unatti (doch Var. un)

ibir-ti

kis-si

sun-tly sut-ti

(bud)-ur-ti

Im folgenden seien neben den genannten noch eine Anzahl der auf

-ti auslautenden Wtfrter im KDM. gegeben, wobei zu bemerken ist, dafi sich t

nach ?*, I, n erhalten, sonst assimiliert hat.

tir-tt Herr, gor-ti Schech, Sogor-ti Geist, neive'r-ti Geist, ar-ti Gott (zu eb-(o

zu stellen?), knr-ti Ellenbogen, tingir-ti Haar, er-ti Brust, budur-ti

Glied, et-ti Galle, fev-ti Eingeweide, kul-ti Fliege, obur-ti Asche* der-ti

Fasten, ar-ti Insel, un-ti Traum, ber-ti Ziege, Hl-ti Haeksel, wit-ti

Dummkopf, riov-tl Mehl, i$kar-ti Gast (neben Ukari) usw.

Da diese Substantiva alien mogliehen Bedeutungsklassen entnommen

sind, ist es wohl weniger wahrscheinlieh, daB wir es mit einem bestimmten

Bildungaelement als vielmehr mit einer richtigen Nominalendung zu tun

haben. Auch in den nominalbildenden at'ti, kat-ti und in dem it-ti der Or-

dinalzahlen geht ti vielleicht auf dieses du = ti zurUck.

58

59

60

5. andtl

or, ordu der Name Plural ordandu

sielie audi unter 6. ur-andu, tovg-andu.

6. Mehrfache Pluralbezeichnungen 1,3,4 bei demselben Nomen

sind in verschiedenen Fallen belegt; ein Unterschied in

der Bedeutung existiert nach Sam. F., doch ist uns dirser

bisher nicht klar geworden.

Beispiele:

torga kleiner FluC Plural torganil, torgandu.

ur der Kopf „ nriyUril, urandu (prando)

7. Als Plural von Adjektiven ist nur belegt:

itur groC Plural nuar.

Ein Plural ist vielleicht auch endiri ,viele'.
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4. Kasus.

a) Genetiv,

a) So wie im KDMF. wird das Genetivverhiiltnis durch n 61

ausgedriickt, das an das Nomen rectum tritt. Z. B.

:

Bardbra-n- agdn der Vater der Berberiner (1 ?
36)

kid-h-guade Ochsenfleisch (1,4; 16)

a-h-guli-m-bodu das Wild unserer Berge (4, 41).

Vgl. audi den Genetiv des Pron. pers. §§ 36 und 41. 62

p) Das genetivische n fallt fast ebenso haufig weg. Z. B.:

Nubani agdh der Vater der Nuba (1 ;
35)

kid ur der Stierkopf (1 ;
12)

angull bol das Wild unserer Berge (4, 43).

b) Dativ-Akkusativ.

a) Die Endung des Kasus obliquus ist wie im KD. gi] 63

einigemal horten wir statt dessen g$.

Beispiele:

ti-gi heleali als (ich) die Rinder sah (2, \))

ur-gi ut&n gib mir den Kopf (1 ;
9)

\ka-g ari nimm Feuer (3 ;
17).

3) Auch bier fallt die Kasusbezeichnung sehr haufig fort. 64

Beispiele:

e ti iieleht ich sah Rinder (2 ? 2)

bonnuft ton-ur er schlug seinen Kopf (1, 30)

ilea tiuh er gab Feuer (3, 12).

Fur den Kasus obliquus der Pron. pers. siehe § 37. Bei

mehreren Objekten wird -gi nur dem letzten angehiingt.

b) Das Adjektivum.

1. Das eigentliche Adjektiv. 65

Beispiele:

&eril klein
,

(serd)
}

beidu schleelit
y

inir groG , tvatundu

klein
?
ken gut

;
wr>h rechts, fi<?l links, dodi lang

;
ari weiG,

uri
;
schwarz*, te

;
grun ;

(tedje), kele
;
rot'.
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In der Flexion werden die Adjektiva wie die Substantiva

behandelt. Pluralbildung siehe § 60.

Das Adjektiv folgt stets dein zugehorigen Substantiv, z. B.

:

osi-nrl die linke Hand^ Kulfahur das grofte Kordofan.

Nur ful alle kann vorangehen: tul sar yere ich weiC alle

Dinge (5, 12).

66 2. Abgeleitete Adjektiva.

Es kann von jedem Substantiv durch Anfugen eines nd,

nad, das die Zugehorigkeit bezeichnet
?

ein Adjektiv, die soge-

nannte Nisbe, gebildet werden. Besonders haufig ist diese Bildung

bei dem Pronomen personale im Gebrauch
;
wo sic die Rolle des

Possessivs hat. Beispiele der Ableitung von Nominibus sind:

bodti uh-guli-nad das zu eucrn Bergen gehorige Wild

(4, 40; 42); es wechselt diese Ausdrucksweise mit anguli-m-

bodu das Wild unserer Berge (4, 41), ebenso wie man ur

ona-gi meinen Kopf neben to-n-ur sein Kopf gebraucht.

Als Pradikat gebraucht:

ii<> id dk-guli-naa-nih dieser Mann ist ciner von unseren Bergen

(5,3), vgl. no kudu onanih dieser Berg ist der meinige (5,1).

ti . . . . dh-guli-naa-naum Kinder . . . sie waren von unseren

Bergen (2, 3—4).

67 Neben nd seheint ein ni im Gebrauch zu sein; als Variante

zu dem oben erwahnten Satz gibt Samuel F.

:

no id an-gull-ni-ndin dieser Mann ist einer aus unseren Bergen

(5,4
}-

. . .

fundi indi angulz-nl-nifi (Var. -ndih) diese Manner sind aus

unseren Bergen (5, 5; 6), vgl. Konjugation § 109 ff.

Anmerkung. Dahin gehftren wohl audi die Ableitungen von den

Landernamen: Nubd-ni der Nubaner, Kulftin-ni der Kordofanmann, z. B.:

Nubd-ni betdu-w4 sind die Nubaner schleclit? (4, 13a
), daneben sagt man Nu-

bd-ni indi Nubaner-Leute.

Als Pradikat verwendet:

o Kolfan-ni-nd6 Ja, ich bin ein Kordofan-Mann (4, 4).

. . . kufo ona Nubani-niii . . . meine Berge sind die von Nuba* (-1, i>.

3. Adverbia.

go Das Adverb wird von den Adjektiven durch die Post-

position ko gebildet: Nubani ebetQ keh-ko yen die Nubaner

kennen Gott gut (4, 16).
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4. Komparativ.

Fin tomparativ liegt vielleicht 1, 31 vor: to-n agandoando
birtu hur-Jco komuh sein Vetter aber hatte grofiere Kraft.

Die Postposition ko konnte etwa eine ahnliche Funktion wie

-kel haben, das MD. hauptsachlieh Superlative bildet. 1

69

c)

/ ber

2 ora

3 tdduh

4 kqnu

5 tiiu, dim
6 kudrsu (kersu)

7 kualdd, kualdt

8 edu

9 uwid, uwit

10 bure

U bureberen

1% bureorari

IS buretdduh

14 burekinu

Numerate.

15 buretUen

16 burekuaHuh (-kyariu)

17 burekualat (-kualdd)

18 bureeden

19 barewideh

20 tarbu (tdrbuh)

21 tarbubereu

30 il toduu

40 il kinu

50 il tisu

100 il tarbutiseh (-in)

200 il tarbu ora (il tarbdraii)

300 il tarbu thduu

Din Variante kersu fur kudrsu wurde nur einmal gehort

und bei spatcren Diktaten nicht melir. Bci "wid gab Samuel F.

an
;
daC qs Uhnlich dem franzosischen liuit ausgesprochen werde.

SUllung des Zahhvortes

:

Das Zahlwort steht wie im KDMF. hinter dem Substan-

tiv, z. B, :

kovo ora zwei junge Manner (1, 1)

Hit beral in einem Jahre (3, 1)

Antuerkuiig. ul herneun heiGt ,eines Tages* (2,1, verbal gefaGt?).

Il ber-nruii kid'an-g* urm-un ber-iv-un kul-gi urm-un einer von ihnen schlach-

tete ein Schwein, der andere scblachtete einen Stier (I, 2—3).

-ordandu . . . berberaii weniu nenne die Namen . . . einen nach dem andern

(? 4, 42V

Halftc hoi t tinnat (vgl. K. tom?)
t
das vor dem Substantiv steht:

tumat-kt'd der luilie Stier (1,6), ttimat-kid'aii das halbt Schwein (1,6).

70

71

1 A 1, i St. VutiiKchA fttii(li*n-.fci4J9i
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3. Das Verbum.

a) Das gewohnliche Verbum.

72 1. Zusammensetzung der Verba.

Wie in den bekannten nubischen Dialekten konnen auch

im Nuba mehrere Verbalwurzeln zusammengefugt werden und

geben dann ein Verbum, dessen Bedeutung aus der der einzel-

nen Wurzeln resultiert.

So sind belegt:

ndg-Su = nadu einhergehen duarsi-iu weglaufen

bal-su hinausgehen bod-dug scblagen

kai-ta zuriickkehren ii-nel gehen und sehen

Anmerkung. Hierhin 1st auch wen-di zu rechnen, das aus we(n)-ti

eutstanden ist und wie we-tir im K, usw. jemandera etwas eagen bedeutet.

Auch in ofiiko, das iu orgi otiiko Namen besitzen, heiCen bedeutet, werden

wir vielleicht oni-ko trennen k&nnen.

Auch g(n)-toe(n) fur das einfache we(n) wird so zu erklaren sein, sowie

o-tor-a 1,20; oder sollte es sich um eine Erweiterung do Verbalstammos

handeln ?

3 2. Erweiterung des Verbalstammes.

Gegenttber den verschiedenen Arten der Stammerweite-

rung, wie sie in KDMF. im Gebrauch sind, ist bis jetzt im

Nuba nur eine nachzuweisen, bei der an den Stamin -ol oder

-al tritt und die wohl dem -08 der tibrigen Dialekte am

nachsten steht.

Samuel F. erklarte, daB ein i tie-be ich starb [to tiuh

er starb] bedeute, wahrend er e \iole (ti-ol-e) mit ich starb

vollkommen, u>^*», etwa ich bin mausetot iibersetzte.

In den Texten erscheint die urspriinglich verstarkende

Bedeutung bereits abgeschwacht, ahnlich der Verwendung der

-os-Form im KDMF. Die Konjugation ist genau die des ein-

fachen Verbums.

74 Belegt sind:

hi-ol von §u gehen.

3
?
14: tQ iu-ol-i kai-ta-uh er ging und kehrte zuriick.

3, 22: kuol-i . . . nel-uh als er fortging, sah er.
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hele-al von nel sehen.

2
y
9 : tigi hele-al-i . . . kai-ta-r-e als ich die Kline sah

;

kehrte ich urn.

Vgl. 3, 18 und 20.

take-al von take eintreten.

2
3
13: ta/ce-al-de . . . kai-ta-r-e als sie eingetreten wareu,

kehrte ich urn,

3. Die Tempusexponenten.

Als solche erscheinen in den Texten zwei
;
die zwischen

Stamm und Endnng treten und mit letzterer sich oft stark

assimilieren.

a) Die -6-Form dient zum Ausdruck der Vergangenheit

:

nele-b-e ich sah, siehe § 8 Iff.;

b) die -ier-Form bezeichnet das Futur: hel-ser-e ich werde

sehen, siehe § 84 ff.

a) Die Konj ligation.

Die Endungen der Personen lauten

:

75
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77 Die crste Person schiebt in einigen Verben zwischen Staram

und Endung ein r ein
7
das vielleicht euphonisch ist (oder

Kest cinor Form -re = ri KD.?): a kai-tare ich kehrte

urn (2 ;
10; 13; 5; 14) neben to kai-ta-uh er kehrte tun

(3, 14) — e . . . nadu-re ich ging (2, 1) von iidg-hi =
nddu, Vielleicht gehort hierher auch orgi — ohikonde ich

heiCe (5, 17) zu . . . Icon a heiftt er? (5, 18). -de ware dann

nach n aus -re entstanden vvie im K. usw.

Von sark* 1 furehten lautet die 2. Pers. Sing, ax sarkoroii.

Das v ist euphonisch oder stammhaft.

78 In der dritten Person Sing, kommen folgende verkurzte For-

men vor: to tan er kommt; ~kuh hat.

In sarkum er furchtet [vgl. buradn&um war gekrummt § 110]

horten wir m statt >>.

Die Formen bodnuii (1 ;
28 ; 3

7 5), bonnuh (\, 30) er schlug

von bod schlagen, kufmu (3, 17) er offnete von hud offnen

setzen entweder eine Endung nun voraus (vgl. § 110) oder

sind Formen der &-Konjugation
;

in denen m zu n geworden ist.

79 Die dritte Person Plural zeigt neben -auh eine verkurzte und

eine erweiterte Form. Beispiele der ersteren sind:

yen sie wissen (4, 16) von yer wissen; sah 4, 36), ieh

(4, 38) sie sind.

Die erweiterten Formen takerauh sie traten ein (2, 12)

kederauh sie teilten sich (1, 34), mrkerauh sie furchteten sich

(3,31) ?
weisen entweder auf eine ursprungliche Endung -(e)rauh,

bin, etwa entsprechend K. -ran, oder r ist stammhaft oder

euphonisch? (siehe 1. und 2. Pers. § 77). 1

An wen dung.
80 Diese Konjugationsform wird sowohl fiir die Gegenwart

als fiir die Vergangenheit gebraucht.

Beispiele fiir das Prasens:

ika i-nde war-6 ich will Feuer (3, 11); e yer-e ich weift (f), 10;

12), siehe auch oben sail, Sefi sind, yen sie wissen kuh

hat usw.

Die von Hess notierten Verba wffne er weint (= on), dite lacht, fuete

ktifit, kdne leckt (=* gan)
t g%£ blickt (= gun), fat hOrt (= gig), tune

beschlaft (= den) sind vielleicht 1. sg. oder zeigen den reinen Stamm;

sind sie wirklich 3. sg., so haben wir es mit einer dialektischen Ab-

weichung zu tun.
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^ur 'lie Vergangenheit:

ti-uh er gab (1,4,6), to ika ai-kd iu-uh er nahm das Feuer

und ging (3,13); ondulah ako-nde hel-uh er sah den

Afrit sitze^
(3 ?

23) usw.
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84

schlug den Afrit, als Variante wurde die cinfache Form duguh

gegeben (3, 30) ; dudrH seamuh Iaufend gingen sie = sie liefen

fort (3, 32).

3. Die ser-Form = Futur.

Paradigmen

:

a) Von nel sehen, lautet das Futur:

85

Sing. 1. Pers. « nel-Sere

2. „ ai uel-serdh

3. „ to nel-iauh

Plur. 1. Pers. audi nel-iord

2. „ u nel-suruh

3. n tl nel-iailn

b) we(n) sagen.

Sing. 1 . Pers. e wefere

ich werde sehen

du wirst sehen

er wird sehen

wir werden sehen

ihr werdet sehen

sie werden sehen

ich werde sagen

2. ,j ai weferdh
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schieden waren und orst spiiter angeglichen wurden. Bei ta

koramen ist tasaxtm als 3. 1*1. notiert.

Das x&sauu der 2. pi. von hi ist unerklart und vielleicht

auf ein Versprechen Samuels F. zuruckzufiihren, da er die

Form nur bei der Bildung des Paradigmas gebrauchte.

Die Bedeutung der ^er-Form ist eine futurische. 86

Beispiele: Wenn du wiederkommst
;

e ika-lc6 wa§u-$are so

werde ich dich mit Feuer verbrennen (3, 41); — iii hel-sare

Nuba nur-gi
9

e ti-nendod su-sare (su-sere) ieh werde gelien und

(JroBnubien sehen, wenn ich niclit sterben werde, werde ich

gehen (4, 34—35).

Samuel F. Ubersetzte auch einige prasentische Ausdriicke

mit der &r-Form
7
wie e ta-§ere ich komme, w ta-suruh ihr

kommt; e su-sere ich gehe, usw. In den Texten laCt sich

allenfalls die Stelle e imdel a-tofare ahnlich auffassen und init

,ich lasse dich jetzt los' (3, 39) ubersetzen.

Uber das Futurum der Negation siehe § 91.

n. Die Negation des Verbum.

Als Negationspartikel sind zu belegen n, m und mw; in

einigen Fallen unterscheidet sich die negative Form scheinbar

gar nicht von der positiven.

1. Negation der einfachen Form. 87

a) 1. Person singularis. Wir unterscheiden drei Formen:

a) -nde-
:

Beispiele: war-nde ich will nicht, 1, 15: ki-

(fariguaJe anagi warride so will ich auch dein Schweine-

fleisch nicht. e iarkuende ich fUrchte mieh nicht.

Vgl. auch die Negation der Verba des §111.

P) -(i)ne Beispiel: §wi-nee (swi-nee
) ich ging nicht von 88

&u gehen
?

4, 30 und 32 e swlnee . . . Nuba-nur-gi

swlnee ich bin nicht hingegangen, . . . nach GroCnuba

bin ich nicht gegangen.

v) jich sah nicht' gab Samuel F. mit hele wieder ; er 89
selbst gab an

;
dafl diese Form von der positiven

fielee ich sah verschieden sei und diktierte heli

ich sah nicht
;

nelee ich sah. In den Texten

jedoch war ein Unterschied zwischen beiden nicht

3*
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zu konstatieren; so heiftt es 4, 30 eri, nelee nein

ich sah nicht und 2, 5 e kill berge nelee ich sah

einen Sticr.

Da diese Erscheinung nur bei hel (und kual siehe

§ 114) zu belegen ist
;
ware es nicht unmoglich, daO das u der

Negation mit dem I des Stammes verschmolzen ist.
T Vgl. § 19.

b) 2. Pers. sing.

1, 24 Q-ti-mundfi du mir hast nicht gegeben; ai yembun-

ddh. du weiBt nicht, von ye
y
yer wissen.

c) 3. Pers. sing.

3
;
20 to di-miuh er stand nicht auf; to ye-min er weift

nicht, iwa-miii es ist nicht,

d)\. Pers. Plur.

ai ye-mundd wir wissen nicht.

ej 3. Pers. Plur.

£i yemiu sie wissen nicht. 4, 15 Nubani indi ebeto yemiu

die Nubanerleute kennen Gott nicht.

2. Verneinung der ser-Form. = tn, n.

e a-tl-n-fere ich werde dir nicht geben (1, ll
7

14j. *

kai-ta-in-fare Var. kaitai*~§are' ich werde nicht zu-

rlickkehren (3, 37).

3. Verneinung des Konditionalis. = n.

siehe § 92. Die Formen der einzelnen Personen lauten

-ne-) -no-] -na-j -Tie-; -ww-; -na-.

4. Verneinung des Imperativ. = in, m-

siehe audi § 93. kai-ta-in-i komm nicht wieder. (3, 40).

5. Verneinung des Interrogates siehe § 102.

III. Der Konditionalis.

Es sind nur Beispiele der realen Bedingung belegt. Die Form
der Bedingung ist mit Hilfe der Postposition -ndod gebildet.

1. Positiv. Einziges Beispiel kai-ta-ron-dod & ika-kn wasu-

sare wenn du zurlickkehrst, werde ich dich mit Feuer

verbrennen (8?
41).

1 Vielleicht ist nicht bedeutungslos, dafi die Form a) = ntU bei prasen-

tischer Bedeutung steht, wahrend (3) und y) von der Vergangenheit ge-

braucht werden; vgl. ebenso § 90c miun zu -mi?'i?
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2. Negativ.
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V. Partizip.

97 13ie Endung des Partizips ist i wie im FM.
In Text I oft, aber nur bei urm schlachten als urmi der,

der geschlachtet hat
;
gebraucht. Beispiele:

to kul-g* urtn-i kul-h-giiarfe to Huh der
;
der den Stier

geschlachtet hatte gab das Stierfleisch . . . (1, 4) — er gab

es to agandoah kidan~g' urm-i-gi seinem Vetter, der das

Schwein geschlachtet hatte (1, 5).

Uber den verbalen Gebrauch siehe § 105 ff. ; vergleiche

auch die gleichlautende Form in § 98.

VI. Die sogenannten Gerundivformen.

Es handelt sich im folgenden urn infinite Formen, die

einen Nebenumstand ausdriicken. Wir unterscheiden deren drei:

98 1. die z-Form.

Sie ist nur bei Gleichheit des Subjekts gebrauchlich und

da sie auch auOerlich mit dem Partizip auf i zusammenfallt

(§ 97)
;

so liegt der Gedanke nahe, dafi es sich um einen er-

weiterten Gebrauch dieses Partizips handelt. Beispiele:

3
?
33—34: to kudur . . . eli hele-i sarhv-nde . . . o(n)w$n-

yuu als der Hauptling die Frauen sah, wie sie sich

fiirchteten . . . sagte er.

3, 24-—25: bal-su-uh, bal-sl-i bude-ko ta-th'i or ging hinaus,

und nachdem er hinausgegangen war, kam er mit

einem Stock.

3, 24: to kolhal-gi ku<I-i bal-£u-uu er offnete die Tiir des

Zimmers und ging hinaus.

Von der ol~, aZ-Form:

2
;
9—10: ti-gi nel-v-al-i, kal-kondi kai-ia-re

7
als ich die

Kinder sah
;
kehrte ich um. Ebenso *\

}
18; 20.

3
;

14: to hu-ol-i kai-ta-uu er ging und kehrte wieder.

Ebenso 3, 22; 5, 14.

99 2. Die nde-Form.

Diese Form wird gebraucht
?
wenn das Subjekt des Iiaupt-

satzes von dem des Nebensatzes verschieden ist. Beispiele:

2
?
2—3. e ti hele-be obur harfe-nde nelebe ich sah Hinder,

ich sah wie sie auf dem Wege dahingingen.
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3, 3: fcudur . . . der-nde, Qndulan to-ntir §uu-uii. Als der

H&JiptHng schlief, kam der Afrit zu ihm.

3
;
15i kai-ta-nde, to on-wen$un als er (der Afrit) zuriick-

ketorte, sagte er (der Hauptling) zu ihm.

3
?
29-—30: eli kato-n-6bur §e-nde

}
to lender . . . to onduldn-

gi (Jilm-miih als die Frauen auf dem Feldwege gingen,

schlug der Hauptling . . . den Afrit.

3
?
39; £ • • a-tQf.are, a-tonde §wi no~~ko ich werde dich

loslassen und wenn ich dich losgelassen Iiabe, geh

weg von liier.

Von der ol~, ^Z-Form:

2 12-—13: tl kaber-ndi take-r-duh, kaber take-al-de e kdl-ko

kaitar-e* die Kinder betraten den Stall und als sie in

den" Stall eingetreten waren, kehrte ich um und ging

zi-tfuck.

3. die Jfeo-Form. 100

In unseren Texten ist sie nur bei Subjektsgleichheit zu

belegen ; vielleicht handelt es sich bloB um eine Verknupfung

der Verben durch die Postposition ko
}

die mit dem KDMF.
-Icon -gon verwandt ware. Neben ko kommt kondi vor; siehe

auch die Postposition ko-kondi in § 117. Beispiele:

3, 13: to ika ai-ko Su-iifi der nahm das Feuer und ging

weg.

3, 32 kame hitsi-ko diidrSi ieamuu sie warfen das Essen

hin und liefen davon.

* 3
;
28 Qsi-r to-na ahi-kondi baliu-uri er nahm ihn bei

seiner Hand und ging hinaus.

4. In dem Fall© des 3, 27 wird in gleicher Bedeutung der 101

bloOe Stamm gebraucht, vielleicht aber auch deshalb, weil die

/Form folgt: to kai-ta tonarur tur-i Qnduldhijlemuu akunde er

kehrte zuruck, trat in das Zimmer ein und fand den Afrit da

sitzen.

Ebenso wird in 1, 17 der reine Stamm im Nebenumstand

gebraucht: ax ta kidah-guade a-na-gi ahiri komm du und nimm
dir dein Schweinefleisch.
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VII. Die Frageform.

Die Frage wird durch Anftigung eines -d gebildet, das

meist an den Stamm, respektive an den Tempusexponenten tritt.

Belegt ist:

1. die 2. Pers. Singularis.

a) die einfache Form:

ai . . . wdra willst du? von war wollen (1, 27 und 3
;

10)

ai . . .yerd weiCt du? von yer wissen (5, 9; 11)

ai . . . kond hast du? (5, 16)

ai...Dtdra hast du gegeben? (1 ;
20)

negativ

:

ai . . . hzlad Var. figld sahst du nicht? (4, 29). Uber das

Fehlen der Negationspartikel siehe § 89.

b) die &-Form.

tiabd hast du gegeben? (1, 24)

ai neleabd hast du gesehen? (4, 18)

&wabd bist du gegangen? (5, 15)

ai . . . sivabd bist du gewesen? (4;
26 und 27).

c) die ser-Form

kai-ta-svr-d wirst du wiederkommen? (3, 35).

103 2, die 3. Pers. sing.

a) einfache Form:
to . . . kond hat er? (heiOt er? 5, 18 und 4

;
7).

b) die 6-Form.

de-sumd wohin ist es gekommen? (5, 26)

104 3. die 3. Person Plural.

a) die einfache Form:

.sea sind? gibt es? (4, 37)

isina-Sea wie sind (4, 21)

tl. . .konerd haben sie? (5, 19 und 20 4, 30 und 40);

b) die 6-Form.

de-ndi seama wohin sind sie gegangen (2
;
11)

?
die

Variante ist Sea
7
das aber die einfache Form ist.
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b) Die abgeleitete Konjugation.

Soil ein Substantiv, Adjektiv, Pronomen usw. pradikativ 105

gebraucht werden, so wird cs durcli Antrcten bestimmter En-

dungen zu einem Verbum gemacht. Da diese Endungen von

denen des gewfihnlichen Verbums abweichen. miissen sie hier

getrennt behandelt werden. Als Parallcle zur abgeleiteten Kon-

jugation erschei&t im KD. e, im MF. arm vgl. Rei. § 306.

Es erscheinen auf diese Art verbal gebraucht:

1. Substantia z. B. Sohn sein.

2. Adjektiva z. B. grof5 sein, schlecht sein. Nisbeformen z. B.

von den Bergen sein, ein Kordofanmann sein usw.

3. Pronomina,

a) absoluta: ich bin es, du bist es usw.

b) pos^esiva: er ist der meinige usw.

c) interrogativa: wem gehBrt? wer ist?

4. Numeralu: es ist einer.

5. Partizipia: es ist der
;
der geschlachtet hat.

6. Adverbia: wo ist er?

7. Prapositionelle Ausdrucke: im Winter sein.

Die Endungen der Konjugation lauten gewohnlich in Ver- 106
bindung mit dem Bildungselement nd, n:

Singular: Plural:

1. Pers. -nde -nddh

2. n -nddn -ndun

3.
J7

-nifij din -ndin, nin, din

I. Einfaohe Form positiv.

a) Paradigmen. 107

a) behtu
y
b$ldu schlecht:

Sing.



ich
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Icti sah Kuhe auf dem Wege gehen, ctnguti-nad-naum

sie waren von unseren Bergen (2, 2—4). Jener Stier

hatte groOe Horner, das rechte Horn al-kondi burad-

ndurh war riickwarts gebogen, das linke Horn ur-

kondi burad-ndum war nach vorwiirts gebogen (2,

(3—8). Bil Jcovo ora, tl agahdoaanauh Es waren ein-

mal zwei Manner, es waren Vettern (1, 1).

Es iat zu bemerken, daft es sich in alien Fallen urn eine

Aussage in der Vergangenheit handelt, w&hrend alle ubrigen

angefiihrtea Formen prasentisch sind; dem d-n-gul-l-nad-naurh

sie waren von unseren Bergen steht ein a-n-guli-ni-niii sie sind

von unseren Bergen gegeniiber. Da -naun mit der 3. Person

Plural der gewohnlichen Form des einfachen Verbs -auh grofte

Ahnlichkeit hat, kSnnte man annehmen, daG die abgeleiteten

Verba sich in der Vergangenheit der gewohnlichen Konjugation

folgen, deren einfache Form ja auch flir das Prateritum steht.

So werden auch die Formen bern$uh in ti berheuh es

war einer von ihnen (1, 2—3) und ul berneuii es war an

einem Tage (2, 1) zu erklaren sein. Es sind 3. Pers. Singular

Vergangenheit der von ber abgeleiteten Konjugation auf neiin

entsprechend dem Plural auf naitrh. Bei aflaiidoaan-naun konnte

man allenfalls auch agahdoaan-aun trennen. 1

II. Einfache Form negativ.

Als Paradigma diene

yamunde ich bin es nicht (5, 33)

amondou du bist es nicht (5, 34)

tOmih er ist es nicht

amunddu wir sind es nicht (5, 32)

yamund'drh ihr seid es nicht (5, 31)

III. Die Prageform.

Abweichend von der gewohnlichen Konjugation lautet die

Fragepartikel der abgeleiteten -^, nur in einem Fall -a.

1 Bei burdd'nduni ist es nicht ausgemacht, oh wir ein Adjektiv burad oder

eine Nisbeform huriid-na annehmen miissen
;
im letzteren Falle mtiftte

die Endung- (3. sing.) un statt naun lauten; vgl. dazu § 78 und 108,

urmi-iri neben urmi-nin.

in

112
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Beispiele

:

4, 3 ai Kulfani-nde bist du ein Kordofanmann ?

4
;
9 und 11 toandue, toadue ist der Sohn (wessen)?

5, 24 denaye wem gehort?

4
;
13 a: belduwe sind sie schlecht?

Das einzige Beispiel fiir d ist:

3
?

7 ai dendd amun wer bist du
?
sagte er. Var. dendd.

113 IV". Gerundivform.

Einziges Beispiel 3, 2: /oft Sili-ndi-nde tob kid da die

Welt im Winter war, war die Welt kalt.

114 V. Das Verbum kuaL

Dies Verbum, dessen Bau uns noch unbekannt ist, hat eine

Konjugation, die der der abgeleiteten Verben ahnlich ist. Die

negative Form war von der positiven meist nicht zu unter-

scheiden, wohl des Stammlauts let wegen
;
siehe § 89 und § 102.

Positiv:

e kualde ich liabe V. kuane

ai kuayoh du hast V. kual&on

to kuaiduh er hat

kualdo wir haben

kuarluh ihr habt

Anmerkung. Zu der abgeleiteten Konjugation sind wohl audi die

Formen nin, din zu zahlen, die Holroyd a. a. O. als einfache Substantiva

resp. Adjektiva gibt. So heifit loindin Durra; eigentlich es ist Durra von

wie, oi Durra. Sicher hat Holroyd die Frage in einer Form gestellt, dafi

der Gewahrsmann in einem Satz antworten konnte. Ebenso

tllgin ist Haar von tel Haar
ofjuinin ist eine Ziege von ogtd Ziege

wwrindin ist schwarz von uri schwarz

horinnin ist weifi von ori weifi

kclindin ist rot von kde rot.

C. Postpositionen.

115 1. -ndiy rndi in, in hinein.

Beispiele:

4, 25 Ai Nuba-n-gull-ndi 6waboh
}
ai Nuba-huri-ndi swabd du

warst in den Nubanerbergen, warst du auch in GroGnuba?



Kordof&n-Texte im Dialekt von Gebel Dair. 45

2
;
12 ti kaber-ndi take-r-du?) die Ktihe traten in einen

Stall ein.

zeitlich: Hli-ndi- hit Winter.

2. -ur, -r in, auf, hinein. 116

Beispiele:

2, 1 obur imdure ich ging auf dem Wege (ob) , ebenso

2,3; 3,29.

3, 27 tQnarur in seinem Haus — to-n-§al(d)-ur. (Mu.

shaldo Ilaus),

3, 1G kolur in das Zimmer (tritt ein).

3, 3 toholur in seinem Zimmer (schlief er) = to-h-kol(dJ-nr.

3, 28 osi-r bei der Hand. Var. (?) einmal Qsi-r-ko.

-ur in wird auch vorliegen in fi-n- okur neben ihnen

(1, 32) elic ndtur unter, in mitten der Frauen (3, 30).

Anmerkung. Es ware mdglich, dafl die Postposition iiberhaupt, wie

in o4i-r
t
nur -r lautete und wir in dem u den Auslaut der Nominalendung

dn erkennen mufiten, vgl. % 55. Darauf weisen auch die Verauderungen im

Stammanslaut bei Jcol, Sal bin, die beim Hinzutreten eines eint'achen -ur

unerklart blieben. Vgl. auch § 19.

3. ko. -kontfi. 117
a) mit. (6-gi Ml-ko bonde als er ihn mit dem Stock schlug

(1, 29), kdl-ko bonniih ton-ur er schlug mit dem Stock

auf seinen Kopf (1, 30).

bude-ko mit einem Stock (3 ;
25).

a tka-kd tca&u-iare ich werde dich mit Feuer verbrennen

_
(3,41).

b) in der Richtung nach
;
von her.

Beispiele

:

1, 33 ede-ko sumufi er ging nach Norden.

3, 39 swi no-kd geh von hier weg.

3, 35 kai hQ-ko ta-Serd wirst du hierher zurilckkehren?

4, 5 Kulfan dB-kd von welchem KordofanV

kondi

:

2, 7 dl-kondi buradndum es war nach hinten gekriimmt

(von dl = ew KM. Schwanz?)

2, 8: ur-kondi nach vorn, von ur Kopf.

c) Wohl anschliefiend an die unter a) genannte Verwen-

dung von ko gebraucht man diese Postposition zur

Bildung von Adverbien z. B. keh-ko gut von ken gut.
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4, 16 Nubant eheto keh-ko yen Die Nubier kenncn Gott

d) Uber den Gebrauch von ko, kondi bei Verben siehe

§ 100.

e) ko als Steigerungspartikel(?) beim Adjektiv siehe § 69.

118 4, -aii

Dreinial erscheint ein ai
y

ei = in, an als Postposition in

der Bedeutung einer Zeitbestimmung:

3
7

1 tin ber-ai in cinem Jahre, in 3, 2 aufgenommon ,ils

no tin ber-gr, und in diesem Jahre.

3, 35 ul ber-ei...ta sera wirst du eines Tages kommen?
4

?
33 e ul berai . . . Hi wenn ich eines Tages gehe.

Vielleicht ist auch num hier 5, 26 aus no + ei ; "

diesem = hier entstanden parallel K, in-do 2

o. Qtir 1

a) von
;
von her: ai nande wara Qtir was willst du von

mir
; (1. 27) Qtir ist hier o-Qtir-, — ,von ihnen' Ubersetzte

bei der Erklarung von 1
?
27 Samuel F. mit ti Qtir,

b) zu -hin: to -Qtir mutt er ging zu ihm (3, 3).

c) bei zu: in dem Ausdruck to ti-Stir zu dieser Zeit
?

da.

(1 ;
28) vgl. to-ihidel.

119 6. einerseits -andererseits o. a. scheint in 2, 7—8 durch ein

jedesmal nachgesetztes a ausgedriickt zu werden: dQtu

wpji-a . , . dotu-nel-a das rechte Horn ^war nach vorn ge-

krUmmt), das Iinke Horn (war nach hinten gekrummt)

von wen und fieL

D- Adverbia.
120 1- ^r Zeit.

faidel jetzt

al spater 5, 8: ai al Q-togi laC mich sp&ter los.

bil einst

dendurndi wann? vgl. § 46.

1 Ob — JLti-rt = K. awtir in dor Naho? Es miifite daun in den Beisnielen

das zu fordernde vorangehende genitivische n ausgelassen oder assimiliert

worden sein.

* Dieselbe Postposition liegt vielleicht auch in Sirm-e am Morgen, Uer-&%

am Mittag.
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Vgl. die Zeitbestimmungen:

kualel Nachts
;

Hatwe (am?) Abend
siriit-e am Morgen (3 ;

22) hater (am?) Vormittag

eterei am Mittag

ul berali eines Tages sielie § 118

to tiotir zu dieser Zeit (1, 28) l

2. des Ortes. 121

m/fii hier sielie § 118

hU-ko nach hier, von hier siehe § 117

de
y
dendi wohin? siehe § 46 und 115

al-kondi nacli hinten siehe § 117

kal-ko ruekwarts, zurtick, Var. kahkondi

ur-kondl nach vorn

-okur in der Nahe, an der Seite

3. der Art und Weise 122

ondi so; wohl aus no-ndi entstanden § 44 u. 115.

kehko gut siehe § 117
;
c

f) ja

ivdra nein

E. Syntaktische Bemerkungen.

I. Wortstellung. 123

Das attributive Adjektiv
;

das urspriingliche wie das ab-

geleitete, das Zahlwort und der unbestimmte Artikel stehen

hinter dem Substantiv. Beim Genitivverhaltnis geht das Nomen

rectum dem Nomen regens voraus. Das Demonstrativ steht vor

dem Substantiv.

Das Possessivpronomen geht entweder als Genetiv des

Personalpronomens dem Substantiv voraus, oder folgt als attri-

butive Nisbe nach.

2. S&tze. 124

Ein echter Nominalsatz ohne Kopula scheint 3
;
2 vorzu-

liegen. Sonst sind uberall Verbalsatze im Gebrauch
;
und zwar

erscheinen als Pradikat entweder ein echtes Verbum oder ein

1 Der Akkusativ dient in 3, 2 zur Zeitbestimmung: no 4in b&r-g$ in diesem

e hiem Jahre.
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als Verb behandeltes Substantiv, Adjektiv, Pronomen, Adverb
oder prapositioneller Ausdruck (abgeleitetc Konjugation §105ff.).

Ira Verbalsatz stcht das Verbum finitum fast immer am
Schlusse, das niihere und entferntere Objekt wechseln ihre Stel-

lung untereinander. Das Subjekt leitet den Satz ein. Das pro-

nominale Subjekt kann auch hinter das Objekt treten. Das
nominale Subjekt kann durch to vor dem Verbum wieder auf-

genommen werden.

125 Sollen mehrere Satze koordiniert oder subordiniert werdcn,

so ist zu unterscheiden, ob das Subjekt dasselbe bleibt oder

wechselt. Bei Subjektsgleichheit verwcndet man fur das vor-

ausgehende Verbum entweder den reinen Stamm oder die so-

genannten Grerundivformen -i und ko. Wechselt das Subjekt,

so steht die Gerundivform auf nde. Diese Formen vertreten

Nebensatze jeder Art.
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