
4. Wortbildung

Die Beschreibung des Ketischen sowie der anderen Jenissej-Sprachen kann

nur auf dem Begriff des Wortes als der bedeutendsten sprachlichen Einheit

basieren, denn nxir, wenn man vom Wort als grundlegender Einheit ausgeht,

laBt sich von Wortarten, ihren Paradigmen und grammatischen Kategorien

sprechen (Vall/Kanakin 1990: 26). In typologischer Hinsicht lassen sich im

Ketischen die zehn traditionellen WorJarten feststellen (Substantiv, Ver-

bum, Adjektiv, Adverb, Pronomen, Numerale, Postposition, Konjunktion,

Partikeln und Interjektion), obwohl die Grenze zwischen ihnen zuweilen

sehr verschwommen ist. Eine Rexion weisen nur das Substantiv, Verbum,,

Pronomen, zum Teil auch das Adjektiv, Numerale und Adverb auf. Zu

Recht meinen M. N. Wall und I. A. Kanakin, daB man bei der Definition

des Wortes im Ketischen von einer Feldstruktur ausgehen sollte, die sich

nicht nur zerlegen laBt, sondem auch in ein anderes Feld eindringen kann

(Vall/Kanakin 1985: 37). Bedeutend fur die Identifizierung der Wortarten

ist ihre Beteiligung an bestimmten pradikativen Konstruktionen; bedeutend

ist in dieser Hinsicht auch die Wortbildung, die fur diese oder jene Wortart

kennzeichnend ist (Werner 1995: 9-17).

Auf dem Gebiet der ketischen Wortbildung laBt sich vor allem, wie auch

in vielen anderen Sprachen, ein folgendes allgemeines Schema beobachten:

Komposita > Gebilde mit wortbildenden Halbaffixen > Woiter mit Deriva-

tionsaffixen. Man tindet hier aber auiJerdem auch verschiedene semanti-

sche Ubertragungen und deskriptive Gebilde.

4.1 Komposition

Die Komposition scheint die alteste Art der Wortbildung in alien Jenissej-

Sprachen zu sein. Historisch lassen sich die meisten mehrsilbigen W5rter

auf Komposita zuruckfuhren: ajer] 'Schleppnetz' < ^aj 'Sack' + ^bA'^rj

Tischnetz'; aqqut 'Regenbogen' < *2a?jt (vgl. ekjj 'BlitzV'D^nner*) +
2qon 'Weg*; ass'eP 'wildes TierV'wildes Rentier' < ^es' 'Gott'/'Himmel'
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+ ^sfi/' 'Rentier*; saRaj 'Eichhomnest' < ^sa?q 'Eichhom* + "^aj 'Sack'; s'sl-

lej 'Tabaksbeutel' < ^s'aV* Tabak' + "^aj 'Sack' usw. Dabei lassen sich

natiirlich die ehemaligen Kompositionsglieder oft nicht mehr identifizieren:

entaq 'Zeigefinger' < ed- (?) / ^^yv^q 'Finger'; s'ujat 'Hemd' < s'uj- (?) +
2qan 'Oberkleidung'/'MantelVTelzmantel'; s'iMp 'Fontanelle' < s'i- (?) +

l'up/1'op (?) [vgl. tajlop 'Quelle' < ^tay 'Kalte'/'Frost' + lop (?); uUop

'Eisloch' < ^u'l* 'Wasser' + lop{?)] usw.

Als erster beschrieb die ketische Komposition A. P. Dulson im Zusam-

menhang mit den ketischen Toponymen in Sibirien (Dul'zon 1959: 92-97).

Spater wurde das Problem von mehreren Ketologen erortert (Civjan 1968;

Porotova 1968; Vinogradova 1981; Veraer 1983; Poljakov 1984; 1987). Es

ist soweit klar, daB dem Ketischen attributive bzw. determinative Kompo-
sita eigen sind, unter denen man eigentliche und uneigentliche unterschei-

den kann. Die eigentlichen Komposita kommen bei verschiedenen Wortar-

ten vor,und zwar:

1) bei Substantiven: don'gup 'Messerspitze' < ^do*^D 'Messer' + ^kup 'En-

de'; mamul* 'Milch' < ^ma'^m 'weibliche Brust' + ^wl' 'Wasser'; iivGuk

'Nadelohr' < 2pn 'Nadel' + ^quk 'Loch'; hoktis* 'Feuerstein' < ^ho'^k

'Feuer' + ^Ps^ 'Stein'; s'a/'tis' 'Schleifstein' < ^s'if^i' 'Schneide' + HPs'

'Stein'; barjrjus' 'Erdhutte' < ^ba'^ij 'Erde' +^qu^5' 'Birkenrindezelt';

2) bei Verben: s'ajd6 'Tee trinken' < ^s'a^j 'Tee' + ^do: 'trinken': sanno

'Eichhomchen jagen' < ^sa:n (PI. von ^sa'^q 'Eichhomchen') + ^qo: 'to-

ten'; Al'tarj 'hinausschleppen' < Al'(a) 'hinaus' + Harj 'schleppen'; bus'tij

'schimmeln' < ^bu'^s' 'Schimmel' + ^tij 'werden'; ddrjtij 'eitem' <
^do'^T] 'Eiter' + Hij 'werden';

3) bei Adjektiven: imdis' 'fein'/'klein' (Sand, Salz, Beeren usw.) < U'm
'Zedemiisse' + ^des' 'Auge'; qadis' 'groB' (Sand, Salz, Beeren usw.) <

^qa 'groB' + ^des' 'Auge'; tonol' 'nackt' < 2to9n 'so'/'einfach' + h:l'

'Hiille'; qayit 'teuer' < V 'groB' + ^kin 'Preis'; il'at 'klein' (Wuchs) <
HI' 'klein' (vgl. Wbet 'zerbrechenV'klein machen') + ^a'^t 'Knochen';

4) bei Adverbien: bilndj 'hoch' < ^fti/' 'weit'/'entfemt' + ^toy 'oben'; en'-

qorj 'heute' < ^en' 'jetzt'/'nun' + "^qorj 'am Tage'; bil'baTj 'entfemt' <
^bi/* 'weit' + 2ba^T7 'Erde'/'Land'/'Gegend'.

In den angefuhrten Fallen konnen als Bestimmungsworter Nomina, Infi-

nitive bzw. Partizipien, Adverbien und Numeralien auftreten: ul'dis' 'Tro-

pfen' < ^wV 'Wasser' + ^des* 'Auge'; qiyct 'Kaufmann' < iqr 'handeln'/

'verkaufen' + %f^f 'Mensch'; kAjget 'Jager' < ^JU^j 'gehen' + ^ken
'Mensch'; kAndir] 'irdische Menschen' < ^kA'^n 'hell' + 2dE^77 'Menschen';
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inderj 'zu zweit' < Hn *zwei' + ^cte^Tj 'Menschen'; udderj 'Siidlander' <

^ut 'siidlich' + ^de^Tj *Menschen' usw.

Die uneigentlichen Komposita konunen beim Substantiv vor; das Be-

stimmungswort ist in solchen Fallen eine erstante Genitivform: destul'

'Trane' < ^des' 'Auge' + t (Genitivformans) + ^ui' 'Wasser'; dcs'tij 'Au-

genhohle' < ^dcs' 'Auge' + t (Genitivformans) + ^bij 'Bauch'/'Innen-

raum' . Denselben Fall hat man auch in den Beispielen wie s'irukt 'die

Nacht hindurch' < hi' 'Nacht' + r (Genitivformans) + ugde 'lang' (Postpo-

sition); irukt 'tagsiiber'/'den ganzen Tag' < ^P 'Tag' + r (Genitivformans)

-f ugde 'lang' (Postposition), in denen Postpositionen als Kompositions-

glieder der Adverbien auftreten. Es kommt aber selten vor, daB die entspre-

chenden attributiven Syntagmen durch den Akzent in einheitliche Gebilde

zusammengezogen werden, welche als Lexikoneinheiten wahrgenommen

werden. Man rechnet solche Syntagmen oft ohne jede Begrundung zu den

Komposita: /naindcup anstatt mamf ^jrup 'Brustwarze' (wortl. 'Ende der

Brust'); des'tqar' anstatt dest^qar 'Augenwimper' (wortl. 'HaarV'W >ile'

des Augens'); barjdass'en' anstatt barjd ass'en' 'irdische Tiere' usw.

Es ist auch schwierig, die eigentlichen Komposita von den attribui ven

Syntagmen zu unterscheiden, da sie aufgrund der letzteien entstanden ind.

Man suchte deshalb nach Kriterien, wonach man sie voneinander uiter-

scheiden konnte. Bislang hat man auf folgende Kriterien hingewiesen ( Ver-

ner 1983: 25; Poljakov 1987: 43; Werner 1996: 74):

Tabelle 7. Attributive Komposita und Wortfligungen

Differenzierende Merkmale
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Hierzu kann man folgende Beispiele anfuhren:

Komposita Wortfugungen

arerj zu sechst ^a' ^de^ij sechs Menschen

kAndej] irdische Menschen ^JU^n ^de^rj helle/weiBe Leute

biKjim StraBendirae ^beV' ^qim ausschweifende Frau

hADul' Pfiitze h/n'si ^uh kleines Wasser

Man soUte sich in solchen Fallen nie auf die russische Ubersetzung stiit-

zen, da den entsprechenden russischen Wortera im Ketischen in der Regel

Wortfugungen entsprechen: ajti ^ke'^t *schlechter Mensch' (russ. sjiomch

'Bosewicht'), saGd U's' 'Heisch des Eichhorachens' (russ. 5e;ib^a7ifHa),

qimad ^am 'die Mutter der GroBmutter' (russ. upafiafiyzmca 'UrgroBmut-

ter'), u7'd ^qo'^t 'Wegdes Wassers' (russ. KaHasa 'AbfluBgraben').

Die Konstniktion Substantivum + Substantivum ist normalerweise im

Ketischen inmier ein attributives Konq)ositum, wenn beide Kompositions-

glieder in der Absolutivform gebraucht sind, und man kann aufgrund sol-

cher Gebilde kaum behaupten, daB die Absolutivform dabei die Funktion

der Genitivform iibemimmt (Toporov/Civjan 1968: 241-242): s'EBarj ^tPs^

(eig. s'enarjtis') 'Schamanenstein'.

Man behauptet, im Ketischen auch an die 20 Kopulativkomposita gefun-

den zu haben (Vinogradova 1981: 17-18), aber die entsprechenden Beispie-

le sind unseres Erachtens gewohnliche Determinativkomposita auBer dem
Wort qipbat 'Mannchen-Bar* (wortl. 'GroBvater-Greis' < ^qip 'GroBva-

ter' + ^ba:t 'alter MannV'GreisV'GroBvater') und is'qos-assanos 'Fischer-

Jager'. Daraus laBt sich schlieBen, daB die Kopulativkomposita fur das Ke-
tische nicht typisch sind.

Beziiglich des semantischen Wandels innerhalb der Komposita unter-

scheidet man in Vinogradova 1981: 18 und Poljakov 1987: 40-41 folgende

FaUe:

1) die Bedeutung des Kompositums ist noch aufs engste mit der Bedeutung
der Kompositionsglieder verbunden: hittin 'Leimtopf < 2Jii?f 'Leim' +
2tPn 'KcsscV \qayit *teuer'<4ga 'groB' +2Jti'?rPreis'; qimdii' 'Mad-
chen' < ^qi'm Trau' + ^dil' 'Kind'; bigdip 'Junge' < ibiy 'Mann' +
^dr7''Kind';

2) die Bedeutung des Kompositums ist nur noch direkt hochstens mit ei-

nem der Kompositionsglieder verbunden: diMij 'kleiner Kahn' < ^diP



50 WoTtbilduDg

'Kind' + Hij 'Boot' (< Hi: 'Boot'); ass'el' 'wildes Tier' < ^e s' 'Gott'/

'Himmel' + ^s^d' 'Rentier'; u/'es' 'Regen' < ^u*7' 'Wasser' + ^es' 'Gott'/

'Himmel' > 'Wetter';

3) die Bedeutung des Kompositums laBt sich mit der Bedeutung der Kom-
positionsglieder nicht mehr verbinden: lil'bej 'Seele'/'Schatten' < ^uP

'Wasser' + ^bej 'Wind'; d/mbAk 'Weberschiffchen' < dAm- (?) + -h/Jc

(?); atAp 'Zange' < ^et 'scharf + Ap (?) usw.

Eine besondere Art der lexikaiischen Nomination stellt die analytis he

und deskriptive Bezeichnung von Begriffen dar. Mehrere Begriffe wenlen

im Ketischen durch bestinunte Wortfugungen widergegeben, z.B. boJvr)

boPban 'WeiBpilze' (wortl. 'dicke Pilze'), sauna bol'ban wortl. 'Pilze der

Eichhomchen' , s'enni bol'ban wortl. 'Pilze der Rentiere', etet ^ke'^t

'Schmied' (wortl. 'Eisen schlagender Mensch'), eya ^s'u:I' 'Traktor'

(wortl. 'eisemer Polarschlitten'), ^da;n'-s*:?7'ej5' 'Heuschrecke' (wortl. *im

Gras Raschelnder'), ^torj-baros 'Haarfresser' (wortl. 'der das Haar schnei-

dende'), qorjis^'Sagc' < ^qo'^rj 'Homer' + ^has' 'sagend' usw. Die deskrip-

tive Bezeichnung kommt besonders oft bei tabuierten Objekten und Er-

scheinungen vor, vgl, hnl'aj] bul'arjs'in 'Kleinpfotige' (= 'Eichhomchen'),

ugdiT] qoTjens'iD/qoTjareijs'iD 'Langmarkknochige' (= 'Elche' und 'Rentie-

re'), i'aTj^a/y'^mga bul'arjs'in 'Krummbeinige' (= 'Zobel').

Im Bereich des ketischen Verbums wurden die analytischen Gebilde aus-

fuhrlich von E. A. Krejnovic beschrieben (Krejnovic 1968: 97-138). Es

handelt sich dabei vor allem um Konstmktionen, die verschiedene Hilfsvcr-

ben enthalten: s'atij boyotn' 'ich schame mich' (boyotn' 'ich gehe'), sntij

boyon* 'ich habe mich geschamt' {boyow 'ich bin gegangen').



5,2 Nominalflexion

5 .2 . 1 Zur Morphcmik dcr Nominalformen

Die ketischen Nomina sind durch eine ziemlich gut entwickelte Flexion ge-

kennzeichnet, und es ware angebracht, sich zunachst der Morphemik der

Nominalformen zuzuwenden, namlich dem Maximalmodell dieser Formen.



86 Morphologic

Unter dem Maximalmodell versteht man bekaimtlich, vom Standpunkt
der sogenannten Positionsgrammatik gesehen, die Gesamtzahl der Morphe-
me, die in den Wortformen der betreffenden Wortart vorkommen konnen,
sowie ihre Positionen, welche sie in den Wortformen in bestimmter Reihen-

folge einnehmen. In den ketischen nominalen Wortformen konnen folgen-

de Morpheme vorkommen: ein Wurzelmorphem (R) [bei einem Komposi-
tum konnen es zwei oder drei Wurzelmorpheme sein - R + R + R], Posses-
sivprafix (Poss), Derivationselement (Der), Pluralsuffix (Num), Kasusfor-

mans (Kas), Pradikativsuffix (Prad), und ein Bindeelement (BE), welches
an die Pradikativform in der Funktion eines Nebenpradikats angefiigt wer-
den kann. In einer konkreten nominalen Wortform konnen nicht alle Posi-

tionen eingenommen werden, aber die allgemeine Reihenfolge der Morphe-
me wird dadurch nicht verletzt (Werner 1995: 40^U). Das Maximalmodell
der ketischen nominalen Wortformen (siehe Tabelle 9) enthalt 11 Positio-

nen:

^ -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Poss + (R3) + R2 + Numi + Ri + Der + Nums + Kas + Prad + Nums + BE5

Hierzu folgendes Beispiel:

^be^s' 'Hase' 2[,£?s»

+2
bes'D 'Hasen' bes' + n

'2

ha7]b€S' 'Weibchenhase' haj] + hes'

-2 -1 +1
harjnbes'B *Weibchenhasen' haij -hn-h fees' + n

5 Erlauterungen: die Null-Position gilt als Ausgangspunkt; alle Unks gelegenen Posi-
tionen sind mit deni (-)-Zeichen, alle rechts gelegenen Positionen mit dem (+)-Zei-
chen versehen; Num, bezieht sich auf das Bestimmungswort in einem Kompositum:
es kommt hn Ketischen vor, daB im Plural beide KompositionsgUeder ihre Piuralsuf-
fixe bewahren, z.B, qimdil' 'Madchen' (< ^qim Trau* + ^drt 'Kind'), PL qimndU*-
gat(< qinm Trauen* + dWgat 'Kinder'); /ligdi/^'Junge' (< ^hiy 'Mann' + 'dip
'Kmd'), PI. hiyindWgat/boB'dil'gat (< hiyin/^ho^n^ 'Manner' + dil'gat 'Kinder*)
usw.; Num2 bezieht sich auf das Nomen in der Null-Position und Numj - auf eine
Pradikativform im Plural, z.B. amdis^ 'der Mutter gehorig', amdis'in 'der Mutter ge-
horige'; R3 ist fiir Falle vorgesehen, m denen die Komposita aus drei Kompositions-
gliedem bestehen, z.B. kerj-as-s^el^ 'Vogel' (< tken Tlugel' + ^es' 'Gott* + ^s'd'
'Rentier').
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-4 -2 -1 +1

nahaTjnbes'n *ihre Weibchenhasen' na + bai] -hn-h bes' + n

-4 -2 -1 +1 +3

Babai]nb€s*nnar]ta *bei ihren Weib- na + liarj + a + te' + n -f uarj^a

chenhasen' -4 -2 -1 0+1 +3+4
nabaijnbes^nnajjtem 'er ist bei ihren na + /layj + n +bfs' + 11 + nagte + ru

Weibchenhasen* -4 -2 -1 0+1 +3+4 +6

nahaTjnbesunaTjtemya 'wahrend er bei na + hajj +11 + bes' -hn+ naijte -hm + ya

ihren Weibchenhasen ist'

Das angefiihrte Maximalmodell ist auch fiir das Pronomen, Adverb, Nu-

merale und Adjektiv kennzeichnend (siehe Tabelle 9). Hierzu folgende

Beispiele:

'5u 'er/sie' bu

-2

^buTj'sie' (PI.) bu-hjj

-2 -3

buijnajjta 'bei ihnen' ba-hri-h narjta

^ap *mein' a/>

+4

abis' 'mir gehorig' (Sg.) ab + is'

0+4+5
ab§s*in 'mir gehorige' (PI.) ab-h k'-hin

-4 +1

dinamas' 'der zweite' d-i-in-h amas'

-4 +1 +3

dinamas*dai]al* 'vom Zweiten' ^ d-h iB + amas* + darjal'

Es fragt sich aber, welche Positionen den Pluralsuffixen zukommen,

wenn an ein und dasselbe Nomen zwei oder sogar drei dieser Suffixe ange-

fiigt werden: ^qa^j, PI. qa-Tj-n'-er] 'BergV'steiles Ufer'; ^u^^j, PI. u-rj-n'-et]

*Kinderwiege' usw. Unseres Erachtens sollte man in solchen Fallen nur das

letzte Suffix als Pluralsuffix in entsprechender Position (+2) betrachten; die

ubrigen kommen in erstanten Pluralformen vor, die als Lexikoneinheiten

auftreten, folglich konnte es sich um Pluralsuffixe handeln, die als Deriva-

tionselemente umgedeutet sind und entsprechend die Position +1 in der

Wortform einnehmen.

6 In diesem Fall handelt es sich um ein substantiviertes Ordnungszahlwoit, deshalb be-

konunt es ein Kasusformans.
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Tabelle 9. Maximalmodell der ketischen Nominalformen^
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Fortsetzung der Tabelle 9

+2
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'Weibchen' - ^Pk 'Mannchen', ^bu'^n 'Tochter* - ^hi^p 'Sohn'. Fraglich

bleibt, ob auch die Nomina ^ba:m *Greisin7'Gro6mutter' - ^ba:t 'GreisV

'GroBvater', qima 'Oma' - ^qip 'Opa' dazu gehoren; eher gehen sie auf

historische Komposita zuriick, und man kann sie nur vorbehaltsweise zu

den Heteronymen rechnen. Dagegen wird eine ganze Reihe von Wortern

als Distinctiva gebraucht, um den Sexus kennlich zu machen. Am haufig-

sten kommen in dieser Funktion folgende Nomina vor:

^biy 'Mann' - ^qrm 'Frau':

bigdil' 'Junge' - qimdil' 'MMchcn\ biqqaloq 'Enkel' - qimGaloq 'En-

kelin' bigbis'ep 'Bruder' -qimbis'ep 'Schwester';

2*^Jt 'Mannchen' -"^bar] 'Weibchen':

igdit 'Auerhahn' - barjrit/baridit 'Auerhenne', ikkoD* 'Hengst' - baij-

gon' 'Stntc\ ikkus' 'Ochs' - barjgus* 'Kuh'.

Diese Worter gehoren eigentlich zu den sogenannten Halbprafixen, und

die entsprechenden Gebilde sind genauso wie die Worter mit Halbaffixen

echte Komposita. So gehoren z.B. alle Worter auf -m (von ^qim 'Frau')

zur weiblichen Klasse: juqqam 'Jugin', i'aqqam 'Selkupin', kis'nam 'Rus-

sin', s'snam 'Schamanin'. Nach gleichen Modellen entstanden folgende

Gruppen von Wortern:

auf '^ba:t 'Greis' - -^ba;m 'Greisin':

qojbait 'Mannchenbar' - qojbaim 'B'ann\ Baldin-ba:t 'der alte Baldin' -

Baldin-baim 'die alte Baldin';

auf 'git/'kit/'ket < ^ke'^t 'Mensch' - -qarnZ-Gam < ^qim 'Frau':

boTjgit 'Toter' - bo7]Gam 'Tote', kAuasket 'irdischer Mensch' - kAiias-

qhn 'irdische Frau' usw.

Bei Diminutiva auf -git/-kit/-ket wie z.B. qural'git 'kleiner Hecht', is'kit

'kleiner Fisch', bes'kit 'kleiner Hase', bajal'git 'Zederbaumchen' kommt
die Opposition 'mannliche Klasse' vs. 'weibliche Klasse' nicht zum Aus-

druck; beide diese Klassen stehen aber in diesem Fall als belebte Klasse der

unbelebten Klasse gegeniiber.

Nur zur mannlichen Klasse gehoren im Ketischen die Komposita auf -cs'

/•as% in denen das Kompositionsglied -es'Z-as'auf das Nomen ^e*s' 'Gott'

/'Himmel'/'Wetter' mannlicher Klasse zuriickgeht: kAtas'/kAtes' 'Winter'

(^ko't 'Winter' gehort zur unbelebten Klasse), ires* 'Friihling' (^jr 'Frtih-

ling' gehort zur unbelebten Klasse), qogdes* 'Herbst' {qogdi 'Herbst' ge-

hort zur unbelebten Klasse), s'il^es* 'Sommer' (h'il' 'Sommer' gehort zur
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unbelebten Klasse); weitere Beispiele dieser Art: beres* 'Schneewetter'

(^be'^t 'Rockenschnee'), ix/'es' 'RegenV'Regenwetter' (^u7' 'Wasser', unbe-

lebte Klasse), bejas'/bejes' 'Windwetter' (^bej *Wind', unbelebte Klasse),

tajes' 'FrostVTrostwetter' {^tay 'Frost', unbelebte Klasse), Ntes' 'Berg-

geistVTeufelV'Waldgeist' {^Pin 'Anhohe, die mit Nadelbaumen bedeckt

istV'Berg', unbelebte Klasse), utes^'siidlicherGeist' {uta^ba'^ij 'Siiden').

Am deutlichsten kommen aber die ketischen Nominalklassen durch ver-

schiedene granunatische Mittel zum Ausdruck, und diese Besonderheit

liegt der grammatischen Klassenkategorie zugrunde; bei Bedarf kann durch

diese Mittel auch der Sexus ausgednickt werden, vgl. bu qaldarja oyon' 'er

ist zum Enkel gegangen' - bu qaldirja oyon' 'er ist zxir Enkelin gegangen';

t-s'es'ta 'er sitzt' - da-s'es1:a 'sie sitzt' usw.

Die Klassenzugehorigkeit ist vor allem mit der Gattungsbezeichnung ver

bunden, nicht mit dem konkreten Gebrauch der Nomina je nach dem Sexus

des entsprechenden Denotats. Sie ist die innere, historisch entstandene und

zeitbedingte Charakteristik der Nomina, die auf der lexikalischen Ebene

nicht immer zum Ausdruck kommt, da das Ketische noch keine echte Deri-

vation kennt. Die Nominalklassen stellen deshalb im Bereich des nomi-

nalen Wortbestandes im groBen und ganzen eine verdeckte selektive klas-

sifizierende lexikalische Kategorie dar, die erst auf der Ebene der Gramma-

tik richtig zum Ausdruck kommt.



5.2.4 Dcklination dcr Nomina.

M. A. Castren, der sich als erster dem ketischen Kasussystem zuwandte,

nannte folgende Kasus: den Nominativ, der auch den Akkusativ ersetzen
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kann, Genitiv, Dativ, Ablativ, Lokativ, Prosekutiv, Komitativ oder Instruk-

tiv, Karitiv und den Casus modalis, welcher nach M. A. Castrens Auffas-

ung dem finnischen Fakliv ahnlich sei (Castren 1858: 25-35). A. P. Dulson

ging von elf ketischen Kasus aus, namlich vom Hauptkasus (Nominativ-

Akkusativ), Possessivkasus, Dativ, dem personlichen Lokativ (russ. 'mest-

no-licnyj padez'), Ablativ, Designativ (russ. 'naznacitel'nyj padez'), Voka-

tiv, Lokativ-Temporalis (russ. 'mestno-vremennoj padez'), Komitativ-In-

strumental (russ. 'orudno-sovmestnyj'), Karitiv und Prosekutiv (Dul'zon

1964: 69-71). A. P. Dulsons Zahl der ketischen Kasus hat sich inzwischen

bewahrt, ihre Bedeutung und folglich auch ihre Bezeichnung aber nicht.

Unseres Erachtens trifft fiir die Ausgangsform der Terminus Casus indefi-

nitus Oder Absoiutivbesser zu^"* als A. P. Dulsons Terminus Hauptkasus,

Was den Terminus Possessivkasus anbetriffl, so entspricht der Semantik

des entsprechenden Kasus jedoch besser M. A. Castrens Terminus Genitiv,

Fiir den sogenannten personlichen Lokativ scheint uns am besten der Ter-

minus Adessiv geeignet zu sein, denn auBer lokaler Bedeutung driickt die-

ser Kasus auch eine Art Possessivitat aus, vgl. budarjta irjGus' us'arj 'er hat

ein Haus' (wortl. 'bei ihm ist ein Haus'). Dem 'naznacitel'nyj padez' wollte

man designative Bedeutung zuschreiben, obwohl die Funktionen dieses

Kasus voUig mit denen des Benefaktivs iibereinstimmen. Der Komitativka-

sus enthalt im Ketischen auch die Instrumentalbedeutung, und es besteht

kein Grund, von einem besonderen Instrumentalkasus wie im Kottischen zu

sprechen (vgl. Castren 1858: 34). Es laBt sich also fur das Ketische ein Sy-

stem von elf Kasus feststeUen (siehe die Tabelle 10).

N. K. Karger bemerkte als erster, daB sich die ketischen Kasus in zwei

Gruppen einteilen lassen (Karger 1934: 230); soweit es heute klar ist, sollte

man folgende zwei Kasusgruppen unterscheiden: 1) Kasus, die auf dem Ab-

solutiv basieren (Absolutiv, Genitiv, Lokativ, Prosekutiv, Komitativ, Kari-

tiv und Vokativ); 2) Kasus, die auf dem Genitiv basieren (Dativ, Ablativ,

Benefaktiv und Adessiv). Im Unterschied zu den Kasus der zweiten Grup-

pe weisen die Kasus der ersten Gruppe keinen Unterschied nach den Klas-

sen der Nomina auf (Werner 1995: 80). Beriicksichtigt man die Deklination

im Singular und Plural, so lassen sich im Ketischen nach den Kasus der

14ManbeachtejedochG. A.Klimovs Auffassung,da6 der Terminus Absolutiv in der

Regel nur in bezug auf die Ergativ-Sprachen adaquat sei (Klimov 1983: 95-109); fiir

das Ketische kann er nur vorbehaltsweise anstatt des Terminus Casus indefinitus ge-

braucht werden.
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zweiten Gnippe drei I>eklinatioiisa]teii unterscheiden: die unbelebte (bzw.

die sachliche), die mannliche und die weibliche. Sie unterscheiden sich

voneinander nach der Klasse der Nomina, nach den Paradigmen und nach

dem Gebrauch der Kasusformen.

Tabelle 10. Die ketischen Kasusfonnanten.

Kasus
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5.7.6 Die grantmatischcn Kategoricn des ketiscben Verbums

Der Bestand und die Zahl der grammatischen Kategorien des ketischen

Verbums werden in der Fachliteratur schon seit der 60er Jahren unseres

Jahrhunderts diskutiert, aber bislang gibt es keine einheitliche Auffassung.

Bei verschiedenen Autoren findet man unterschiedliche Systeme, und

zwar: bei A. P. Dulson: Person, Numerus, Art des Prozesses, Tempus,

Aspekt, Modus, Transitivital. Genus verbi (Dul'zon 1968: 140-143); bei E.

A. Krejnovic: Person, Numerus, Klassc, Tempus, Aktionsart, Modus, Tran-

sitivitat. Genus verbi (Krejnovic 1968: 9-40); bei B. A. Uspenskij: Person,

Numerus, Genus, Aspekt, Tempus, Modus, Genus verbi (Uspenskij 1968:

197-204); bei M. N. Wall und I. A. Kanakin: Person, Numerus, Genus, Be-

lebtheit, Aspekt, Modus, RoUe (Vail/ Kanakin 1988; 1990). Also nur die

Kategorien der Person, des Numerus und des Modus stinunen in diesen

vier Klassifikationen uberein.

Aufgrund unserer Beobachtungen und Untersuchungen sind wir zur

SchluBfolgerung gekommen, daB man beim ketischen Verbum folgende

grammatische Kategorien unterscheiden sollte:



VerbalOexion 183

Person Tempus

Numerus Aspekt

Klasse Passiv-Resultativ

Subjektversion Transitivitat

Orientierungsversion Kausativ

Modus

AuBerdem sollte man im Ketischen zehn Aktionsarten unterscheiden, die

durch lexikalisch-grammatische Mittel zum Ausdruch kommen. Bei A. P.

Dulson und E. A. Krejnovic ist der Aspekt von den Aktionsarten nicht ab-

gesondert: bei einem handelt es sich nur um den Aspekt^'^, bei dem anderen

nur um Aktionsarten. Einen Hinweis darauf, daB im Ketischen zwischen

dem Aspekt und den Aktionsarten unterschieden werden muB, Hndet man
in Vall/Kanakin 1990: 46, aber diese Autoren wollen die Aktionsarten vol-

lig aus dem Bereich der Grammatik ausschlieBen. Sie lehnen auch die

Tempuskategorie ab, obwohl sie unseres Erachtens deutlich genug zum
Ausdruck kommt. Fraglich bleibt die Kategorie, welche A. P. Dulson als

\rt des Prozesses bezeichnete, denn in diesem Fall handelt es sich wirklich

eher um lexjkalische Phanomene.
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1

6.1 Wortverbindungen

Da sich ein Satz in der Regel aus Wortverbindungen zusammensetzt, soUte

man zunachst das Problem der ketischen Wortverbindungen erortem; da-

runter lassen sich Verbindungen beigeordneten und untergeordneten Cha-

rakters unterscheiden, je nachdem, welches syntaktische Verhaltnis zum
Ausdruck kommt. Die beigeordneten sind durch ein gleichartiges Verhalt-

nis gekennzeichnet, denn sie bestehen aus gleichwertigen Wortem meist

derselben Wortart, die einfach durch die Intonation, Pausen und die Kon-

junktion baj miteinander verbunden werden, z.B.

1) gleichartige Pradikate bei einem und demselben Subjekt: Qar'iya hut)

us'ka t-hal'imncB, t-qus's'U^betin baj dAqarjgoRon 'Danach sind sie zu-

riickgekehit, stellten ein Birkenrindezelt auf und begannen zu leben';

2) gleichartige Subjekte bei einem und demselben Pradikat: 9taa hissijdii) -

ta "^on' ^qi:D, ^s'e^^n baj ^qon duyin' 'In unseremWald leben viele El-

che, Rentiere und Baren'2;

3) gleichartige Attribute: HAwa baj qeij dil'gat skoladitja OTjotn* 'Kleine

und groBe Kinder gehen in die Schule';

4) gleichartige Averbialien: S'rl'baj qogdi ^de'^j] de^'tijavetn 'ImSommer

und im Herbst sammelt man Beeren'; Bwrj aqta baj dAqte t-Poveravetin

'Sie arbeiten gut und schnell';

5) gleichartige Objekte: Bop on' qukr], kas*n baj Imn'air} dejarjavet 'Mein

Vater fangt viele Hechte, Quappen und Aschen'

.

In untergeordneten Wortverbindungen bildet ein Wort den Kern, von

dem die anderen Worter granmiatisch abhangig sind. Hier soUte man vor

allem zwischen pradikativen und nicht-pradikativen Wortverbindungen

(bzw, Syntagmen) unterscheiden.
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