
Morphologie

Vorbemerkung

Die Morphologie bedient sich der phonologischen Umschrift, die vor-

stehend aus dem phonetisehen Lautinventar erarbeitet worden ist. Da
die einzelnen Belege stets auf die Materialsammlung (S. 25-86) verweisen,

sind die genauen phonetisehen Lautentsprechungen miihelos aufzufinden.

A. Ableitung

1. Deverbale Verben

-ga-, -ga-, ohne Bindevokal, bildet faktitive Verben : ukmSy bolga (Nl)

,,Mache Brot!'*. usu 4gura ukicga (N6i) ,,Hole Wasser und losche!'* (lit.

:

,,mache tot!**), tenni gerasd gargabd (K226) ,,Sie schaflFte ihn aus dem

Hans'*, gd ke acarganud (B77) ,,Sag, daU sie sie herbeibringen lassen!*'.

salom lolodumi kurgd (DIO) ,,tJbennittle (lit.: laC gelangen) meinem

alteren Bruder GriiBe!'*. qozi sarofi ilgahd (D84) ,,Der Richter lieB den

Geldwechsler herbeischicken**.

-gda-, -Ma- bildet passive Verben: geri fiigni dut uzaragddna (K26)

,Jn der Richtung des Hauses sieht man Ranch, wird Ranch erblickt*'.

iir6i uzekda kydmhi (K153) ,,Geh, es soil gesehen werden, wer es ist!'*.

end keldn gdgdaga (B76) ,,Die Worte sollen gesagt werden!**. duomoni

kundurtu baragdaM (B85) ,,Unsere Medizin wnrde in Kundur aufge-

braucht**. norin mur uzagdabd (K197) ,,Es wurde ein schmaler Weg
gesehen'*.

-da- bildet passive Verben: nikani olddna (K135) ,,Es wird jemand

gefunden werden**. nikd addm oldabd (K 139) ,,Ein Mann wurde gefunden**.

xoroz dm ddun oldabd (B70) ,,Auch die Stimme eines Hahnchens wurde

gefunden*'.

-gagda- Zusammensetzung aus faktitivem -ga~ + passivem -gda-:

mjeqdt bolgagdabd (K222) „Die Fleischstiicke wurden gekocht'* (lit.:

,,sein gelassen**).

~lga- bildet faktitive Verben : nikd haftd odur u suni morind guilgdmbila

(K194) „Eine Woche, Tag ujid Nacht, lieB er sein Pferd galoppieren**.
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wdqte ki nurd qarilgabd (K199) ,,Als er sein Gesicht umwandte'^ (lit.:

,
jZiiriickgehen lieB*'). te temoni ebaslalgdna (B46) ,,Er laBt das Kamel
weiden*'. nikd gertu tenni soumlgahd (B67) ,,Sie lieB ihn in einem Haus
niedersetzen*'.

-ra- bildet Media: dut uSaragddna (K26) ,,Rauch wird erblickt** (lit.:

,,wird sich gesehen'*).

-I- < XfM-yul- bildet faktitive Verben: elpgand qdril (K240) ,,Mach

er seinen Esel umdrehen!''.

2. Denominale Verben

-ra- bildet passive Verben: qosura- (B81) „trocken werden" < qosun

(K99) ,,trocken''.

-la- bringt die Tatigkeit der im Nomen gegebenen Bedeutung zum
Ausdruck: ebaslalgdna (B46) ,,La6t weiden" < ebasun ,,Gras*'.

Die iiberwiegende Mehrzahl der denoroinalen Verbalableitungen er-

scheint in der Moghol-Sprache als ZiLsammensetzungen, bestehend aus

einem vom Persischen oder Arabischen entlehnten Nomen, Adjektiv

oder Adverb -f- einem lehniibersetzten mo. Verbum. Die derart gebildeten

Verbformen gehen durchweg anf persische Vorbilder zuriick. Die haufig-

sten lehniibersetzten Verben sind: ki- ,,tun, machen", == ^ers, kardan

„id.'* oder dddan ,,geben''. bol- ,,werden, sein'*, = pers. sudan ,,id.'' oder

namudan ,,erscheinen*'. Z.B.: amer ki- (D81) ,,befehlen'' = pers.-arab,

^amr kardan ,,id.''. auzon ki- (D 93, 104) ,,aufhangen** = ^ev^. dvlzdn

kardan ,,id.*'. derdu bol- (N122, K52) ,,geerntet, geschnitten werden*' =

pers. dirau Mdan ,,id/'. fiqir ki- (K77) ,,denken" = arab.-pers. fikr kardan

,,id.*'. istafroq ki- (K93) ,,brechen, sich erbrechen'' = pers. istifrdg kardan

,,id.''. drs ki- (D61) ,,sprechen*' = pers. ars kardan ,,id.". ifro bol- (K67)

,,tun, durchfiihren'' = pers. i^m namudan ,,id.''. kabul ki- (K136, 137)

,,einig, handelseinig werden'' = pers. qabul kardan ,4d.*'. xalos ki- (K158)

,,befreien*' = pers, haldsi dddan ,,id.''. tir bol- (K108) ,,vorbeigehen" =

pers. ^ir Sudan ,,id.''. Auch bari- ,,nehnien*' = jievs. giriftan ,4d." und

ira- ,,kommen" = pers. dniadan ,,id." erscheinen bisweilen in Zusammen-

setzxingen, z.B.: yod bari- (K136) ,,sich erinnern'' = pers. ya^ giriftan

„id.". ddr bari- (N 60, 62) ,,Feuer fangen, brennen'* = pers. dar giriftan

,,id.**. hdS ira- (D4) ,,willkommen sein'' = pers. ^t^? dmadan ,,id.".



112 Morphologie

3. Deverbale Nomina

4 bildet das zu dexn jeweiligen Verb gehorige Nomen: aldl kibubi (N 10)

„Ich totete*' (lit.: „machte den Tod'^ < ala- „toten*' (D88).

-qular) bildet Abstrakta : olaskuldy bolfdmbi (N 99) ,,Ich bin hungrig

geworden*' < olas- ,,hungern" (K72).

-on < UM -yun bildet Nomina, die Qualitaten bezeichnen : qaldn

(K90, 162) ,,hei6'' < qala- ,,warm werden**. UM qalayun ,,id.".

Vereinzelt konnen deverbale Nomina aus mo. Verben und pers. Suf-

fixen bestehen: abkor (D105) ,,Dieb'' = mo. ab- ,,nehmen'' + pars, -kdr

(Bezeichnung des Taters).

4. Denominale Nomina

'du bezeichnet den Besitz: nerada (K184) ,,mit dem Namen, namens''

< nera ,,Name".

-ka < UM -qan (Schwund des Auslauts -n im mogh.) bildet Deminu-

tiva: kaukd (N91) ,,Kind, Junge'' von koun (N138) ,,Sohn**. xotuhd

(K233) „Frauchen'' von xotun (K103) ,,Frau*^

-ygui bildet Abstrakta: qaraygui (K198) ,,dunker' von qard (N227)

,,schwarz''.

Nicht selten werden denominale Nomina durch Zusammensetzmig mo.

und pers. Nomina gebildet: morinsowar (S. 48) ,,Reitpferd*' von mo.

morin ,,Pferd** + pers. savdr ,,E<eiter**. haraudur (K53) ,,taglich" von

pers. Aar „jeder'' + mogh. m?w „Tag*'. jdiqonin (857) ,,Schafhaufen,

Stelle, wo sich viele Schafe befinden*' von pers. ^di ,,Ort, Stelle" + mogh.

qonln ,,Schaf".

Auch arab.-pers. Nominalformen + mo. Nominalsuffixe ergeben de-

nominale Nominalformen : haulakl (D65, 73) ,,er8chreckt'* von arab.

haulat (gespr. haula) ,,schreckUche Sache, Gegenstand des Schreckens

Oder der Fnrcht" + mo. -ki, dem Suffix der Zugehorigkeit.

SchlieBlieh gehoren hierher auch Worter, die uxspriinglich aus zwei

mo. BegriflFen bestanden: kov^ibd (K146) r^ qoidibdn {K51) „Junge,

Kind'' < UM kobegun-Sibayun ,,Junge-Voger' (vgL Inschrift von 1362

zum Andenken an Prinz Hindu, HJAS 12, S. 116 Anm. 130).
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B. Nomina

I. Pluralbildung 1

Die Moghol-Spraohe besitzt die Pluralstiffixe -dl-t, -nud und -$, Viel-

fach wird trotz eines verwendeten Pluralsuffixes nur die Einzahl zum
Ausdruck gebracht. Um anzuzeigen, warm dies der Fall ist, wollen wir

zwei Kategorien unterscheiden : 1. Die grammatiseh-formale : Singular

(S) und Plural (P). 2. Die semantische : Einzahl (E) und Mehrzahl (M).

Hieraus ergeben sich hinsichtlich der Pluralbezeichnung durch Suffixe

die Kombinationen EP und MP. Bei Mehrzahlwortern haben wir die Kom-
bination MS. Die semantische Kategorie bezeichnen wir bei den Kom-
binationen immer als die erste. Die Kombination EP hat oftmals KoUek-

tivbedeutung, worunter wir entweder die Bezeichnung einer Gesamtheit,

z.B. ,,der Mensch'' im Sinne der gesamten Menschheit, oder einer Gesam.t-

gruppe verstehen, z.B. „Hirse** als Gesamtgruppe innerhalb verschie-

dener Getreidesorten. Als Belege fiihren wir nachstehend meist nur

Einzelworter und deren Funktion an, da das Gesamtbeispiel ohne

Schwierigkeiten in den Sprachmaterialien aufzufinden ist.

1. -dj-t

Das weitaus haufigste Suffix -d steht iiberwiegend im Nominativ PL

von vokalisch auslautenden und n-Stammen, deren n beim Suffixantritt

abfallt. -t steht nach den gleichen Stammen, jedoch meist in einem der

obliquen Kasus oder vor enklitischen Personalpronomina, km'z als Silben-

beginn vor einem folgenden, oft akzentuierten Vokal. Das Suffix bezieht

sich sowohl auf Gegenstande wie auch auf Lebewesen. Neben MP er-

scheinen haufig EP Kombinationen mit KoUektivbedeutung.

yosud (N13) „Knochen" (MP), elfigdd (N74) „Esel" (MP), temod (N75)

„Kamele" (MP), kaukdd (N169) „Jungen" (MP), irgod (S73) „Leute"

(MP), irgdn (K113) „id." (MS), usud „Wasser" (K96 EP, K126 MP).

tolaqud (D105) „Geld" (EP). arzdd (K228) „Hirse" (EP). mjeqdt (B71)

„Fleischstiicke** (MP), falautd (B80) „Deren Burschen*' (MP), uhmayti

(B71) „Der Brote" Gen. (MP), urgasuti (N76) „Kameldorn** Akk. (EP).

sunti (N203) „Der Mileh'^ (EP). mjeqateini (K220) „Sein Fleisch'* Akk.

(EP). arzati (K225) „Die Hirse'* Akk. (EP).

1 Die folgeude Terminologie stiitzt sich auf das in dieser Hinsicht richtungsweisende

Werk von G. Doerfeb, Der Numerus imMandschu, Akademie der Wissenschaften

und Literatur, Abhdl. der Greistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1962,

Nr. 4, Mainz 1963.



114 Morphologie

2. -nud

Das Suffix steht iiberwiegend nach konsonantisch auslautenden Stam-

men. Es bezieht sich unterschiedslos auf Gegenstande tind Personen.

Seine Kombination ist meist MP. Im UM entspricht das Suffix -nuyud.

palaznvd (N63) „Schwarze Zelte" (MP), molnud (N72) „Das Vieh'*

(EP). mogolnutu (Nl4) ,3ei den MoghoP' (MP), panernnd (NSlflf.)

„Kase" (EP). oskarnM (K158) ,,Soldaten** (MP), ambornud (K236)

„Kompost" (EP). kulnudni (K216) „IhreBeine'* (MP). hauhanM (KM39)

„Kinder" (MP).

3. -5/-Z

Ganz vereinzelt wird fur -a die fakultative phonetische Variante -z ge-

braucht. Das Suffix steht meist nur nach vokalischen Auslauten und

bezieht sich iiberwiegend auf Gegenstande, seltener auf Lebewesen. Die

Kombinationen wechseln zwischen MP und EP.

gozds (N116) ^Baumwollpflanzen*' (MP), orpastu (N182) „Auf der

Gerste** (EP). zaifastu (N204) „Zu den Frauen'' (MP), mewds (S71)

„Friichte'' (MP), emds (D15) „Was?*' (EP). indondzni (K95) ,,Seine

Wassermelonen" (MP).

4. Mehrzahlworter

Die Mehrzahlworter sind grammatisch Singulare, semantisch jedoch

eine Mehrzahl bezeichnend, also MS-Kombinationen.

irgdn (K113) „Leute''. gidkane (N 173) „Alle". dm (K200) ,,Ganzlich''.

hdr (N 266, K 143) „Jeder, alle''. k'dlka (B21, 22) „Alle, ganz^^ ekadd

(K21flf.) „Viel, viele".

6. Pluralkongruenz

Nach Zahlangaben iiber eins kann vereinzelt der Plural stehen:

qydr kauSibdt (DS2) „Zwei Junge". qyor nafarnud (D61) „ZweiMenschen*'.

Uberwiegend ist hierbei jedoch der Singular vertreten; qydr xotun (K 1C5)

„Zwei Frauen''. durhon temon (N42, 43) „Vier Kamele". Pluralkongruenz

kann sporadisch bei Prononaina auftreten: tid kaukdd (N169) ,,Diese

Jungen''. Uberwiegend aber auch hier Inkongruenz: mona kaukanud

(KM 39) „Diese Kinder*'. In Verbindung mit Pluralwortern weisen andere

Worter entweder Kongruenz auf, z.B. mdnad gidkane (Ni71) ,,A11 diese*';

tod gidkane (N173) „id.*', oder sie bleiben als MS im Singular: lajdg

doroini busu ekadd hi (KM 14) ,,Unter dem Gewand sind viele Lause''.
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II. Flexion

Bei den folgenden Belegangaben trennen wir nicht, wie sonst gewohn-

lich bei den Flexionssiiffixen Stamm und Suffix durch — , sondern geben

die Gesamtform zusammenhangend geschrieben wieder, um der wirklichen

Aussprache in der phonologischen Umschrift auch graphisch nahe zu

bleiben. Da die Antrittsgesetze der einzelnen Suffixe genau beschrieben

werden, ist auch bei einer derartigen Transkription die Stellung der

Formen klar zu erkennen.

1. Nominativ

Der Nominativ besteht entweder aus dem endungslosen Stamm, oder

er hat bei genuin mo. Wortern einen mit Null variierenden w-Auslaut,

der bei Antritt der Pluralsuffixe (vgl. oben) abfallt. Beispiele fiir Nomina
mit variablen n-Auslauten sind u.a. : okin (N165) — oki (N124) ,,Mad-

chen''. ebasun (S5, N283) — ebasu (N72) „Gras''. elpgdn (N47) — elfigd

(N66) „Esel". morm (K48, D8) —mori {N38, S12) „Pferd*^ altdn (K145,

149) _ alto (K234) „Geld". sudun (N176, K4) — sudu (Kll) „gut".

lis^n (S26) — usu (N28, 61) ,,Wasser". Irgendein funktioneller oder

bedeutungsbezogener Unterschied der Formen ohne n-Auslaut laBt sich

zu denen mit weiterbestehendem n nicht feststellen, z.B.: te okin gugultl

xamil kina (N165) ,,Dies Madchen macht Mehlteig" — te oki notuna

(N124) ,,Dies Madchen tanzt" usw. Bei auf i, ai, ei und oi auslautenden

Stammen, z.B. qolagei ,,Dieb'', ist auch der Genitiv und Akkusativ mit

dem endungslosen Nominativ formgleich.

2. Genitiv

Bei den Genitivverbindungen steht wie im UM Rectum vor Regens.

Nach konsonantischem Stammauslaut steht iiberwiegend -^, vereinzelt

auch -e und -ei, Nach Vokalen erscheint neben -i, wodurch sich auBer

bei Stammen mit a-Auslaut ein steigend artikulierter Diphthong ergibt,

z.B. bojoi ,,des Konigs'', vereinzelt unbetontes ~ne. Das auslautende a

eines Nominativs verschiebt sich diu'ch den Antritt des Suffixes -i zu e.

Der so entstandene Diphthong ei wird fallend artikuliert, z.B. bawd

,,Vater'', Gen. bawei. Im Nominativ auf Diphthong du auslautende

Stamme verandern den Diphthong im Genitiv zu ow, woran dann das

betonte Suffix -i antritt und die Lautgruppe owi bildet, z.B. faldu ,,Junge,

Bursche*', Gen. ^alowi, Bei einer einfachen Verhaltnisbildung nach dem
Muster ,,die Frauen der Moghol'', wobei das Regens im Nominativ steht,

hangt das Regens stets den verkiirzten Genitiv der 3. Person des enkliti-
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schen Personalpronomens -ni an den Stamm an, z.B. mogoli xotudni ,,die

Fraucn der Moghol" (lit.; der Moghol ihre Frauen). Erscheint dasRegens

ohne dieses Suffix, so kann es sich dabei handeln: 1. Um sehr seltene

Ausnahmen, z.B. guU hui ,,der Duft der Blume''. 2. Um den Genitiv,

der angibt, aus welchem Stoflf das Regens besteht, z.B.: gugulti xamil

,,Teig aus Mehl, Mehlteig'', sunti mayaki qatig ,,Yoghurt aus Milch und

Sauerstoff'*. 3. Um die aus dem Persischen entlehnte Genitivkonstruktion

mit der Idafat i, die wie e artikuliert wird. Z.B.: kdme ydx ,,etwas, eine

Kleinigkeit Eis'', panire mol ,,Schafskase'\ Im Unterschied zur mo.

Konstruktion steht hier das Regens vor dem Rectum. Steht das Regens

in einem obhquen Kasus, z.B. dem Dativ-Lokativ, so kann es ohne

genitivisches enkhtisches Personalpronomen stehen, z.B. waziri saroidu

,,zum Palast des Wezirs", oder an den Dativ-Lokativ tritt das enklitische

Personalpronomen der 3. Person -ini bzw. dessen Kurzform -i ^ -ni, z.B.

:

enati ikinduni ,,auf deren Kopf" (lit. : ,,dieser, auf den Kopf von ihnen''),

ruti Jagaduini ,,am Ufer des Flusses" (lit. : ,,des Flusses, an seinem Ufer").

Dies gilt fiir alle obliquen KasiLS, in denen ein Regens stehen kann, Uber

den Genitiv bei der Komparation vgl. unten 5. Ablativ, Komparations-

bildung zu 6.

kaukdne fane (N25) ,,Der Korper des Jungen''. felani berdrni (N57)

,,Der Bruder des Jelan". berarimni gdrni (N58) ,,Die Hand meines

Bruders*', koUmni daneini (N114) ,,Meines Beines Geschwulsf . arbobi

berartuini (N193) ,,Dem Bruder des Arbab'^ bawMmini bueini (N226)

,,Meines Vaters Mutter'', geri fugni (K26) ,,Die Richttmg des Hauses".

hamSinimni kouni (K16) ,,Der Sohn meiner Schwester''. sobunpozi gartu

(Ki51) ,Jn die Hand des Seifensieders''. bodorei urdosii (D78) ,,Von der

Nahe des Herrn''. jalowi ikind^ini (K214) ,,Auf den Kopf eines Jungen*'.

3. Dativ-Lokativ

Das gewohnlich verwendete, auf die Fragen wo? wohin? wofilr? ant-

wortende Dativ-Lokativ-Suffix lautet nach Vokalen und Konsonanten

miteinander wechselnd -duj-tu. Nur seltene, iiberwiegend den Ort be-

zeichnende Suffixe sind -da und -a. Einmal ist nach konsonantischem

Auslaut bei einer Zeitangabe 4 belegt. Durch den Dativ-Lokativ wird

auch das Besitzverhaltnis zum Ausdruck gebracht, d.h. der Besitzer eines

Gegenstandes steht im Dat.-Lok. Der Gegenstand des Besitzes nimmt die

jeweiligen enklitischen Formen der Personalpronomina zu sich, die

possessive Bedeutung haben, z.B.: nandu qor mini bi (BIO) ,,Ich habe

Arbeit'* (lit.: Mir ist meine Arbeit"), bidaH qor moni bi (ibid.) ,,Wir
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haben Arbeit*^ (Ausfuhrlich fur die Atisdriicke des Besitzes vgl. unten,

Enklitische Personalpronomina, C. 3. a.)

amanduini (NlO) ,,Fur seinen Mund''. fdnnatu (N36) ,,Ins Paradies'*.

morindu (N185) ,,Auf einem Pferd''. aulodu (N50) ,,Ins Gebirge''.

koUidumni (N53) ,,In meinem Hals", da keravdu (N68) „Fur zehn

Kronen'', qurbantu (N157) ,,Fur drei (Dinge)'*. mundd (N275) ,,Hier''.

mortu (K49) ,,Auf dem Weg**. suwdxt (K92) ,,Morgens, am Morgen''.

end murgiu nikd bolni be (K107) ,,Dies Huhn hat (nur) einen Fliiger*.

indea (D25) „Hier''. iarsd (DlOO) ,,In Angst'', qabartuni (K174) ,,An

seiner Nase". tatawulada (DS7) ,Jn Schluchten".

4. Akkusativ

Nach Konsonanten steht betontes -i, vereinzelt auch -ei. Nach Vokalen

erschcint ebenfalls -i, wodurch meist fallend artikulierte Diphthonge ent-

stehen, z.B. cinoi ,,den Wolf". Auf a axxslautende Stamme verandern

beim Suffixantritt ihr a zu e, z.B. marsd ,,Sache", Akk. marsei, Der

Akkusativ fungiert als Objektkasus und findet vereinzelt auch fiir Zeit-

angaben als accusativus temporis Verwendung: urjdn soil ,,vorletztes

Jahr".

tayagimni d6ar (N49) ,,Bring meinen Stock!", temod kokd urgasuti iddna

(N76) ,,Die Kaniele fressen griinen Kameldorn". gajari ufta (N146)

,,Grabe die Erde!", qazigi gafartu ogu (N241) ,,Schlage einen Pflock in

die Erde!". chioi lujuba (S56) ,,Totete den Wolf", nezeimini gerasd d6ar

(K41) ^Bi'ing meinen Speer aus dem Haus!". lamHi obdira (K62) ,,Hol

einen HolzlofFel!" dawoi ikinaci (D60) ,,Dii fiihrst einen ProzeB". namei

waMl bari (D87) ,,Nimin mich zum Stellvertreter!". duoi ida (K171)

,,Nimm die Medizin!". sudun marsei ujaboubi {DS7) ,,Ich habe eine

schone Sache gesehen".

5. Ablativ

An konsonantisch und diphthongisch auslautende Stamme treten die

Suffixe -asdj-ase an, an vokalische Auslaute stets -sdj-se. Vereinzelt er-

scheint auch das Suffix -dam. Die -ase und -se-Formen stehen vor allem

vor dem folgenden i-Anlaut des enklitischen Personalpronomens der

3. Person -ini oder vor dem Suffix -a der reflexiv-possessiven Deklination.

Der Auslaut der Ablativsuffixe -asa und -sa verschiebt sich vor folgendem

i und a also zu e. Der Ablativ beantwortet die Fragen woher? wovor?

woraus? wovon? und wonach? Er kann auch den Ort angeben, wo man
etwas gefunden hat, und steht regelmaBig beim Verbum asax- ,,jmd.

fragen". Einmal ist eine doppelte Deklinationsform Genitiv-Ablativ in
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Ablativfunktion belegt. Der Akzent der Gesamtform liegt meist auf dem
Auslautvokal des Ablativsuffixes.

meidanasd {N51) ,,Voni Feld''. duyorasd (N59) „Aus der Stadt".

sunasd {N83) ,,Aus Milch'', nikanasd to pdnf (NUB) ,,Von eins bis fiinf'.

bi noqaiasd aibubi (N230)
,Jch ftirchtete mich vor dem Hund". bi pUisd

alnambi (N231) ,,Ich fiirchte mich vor der Katze". murasd tabon kerdn

oljyAbi (N276) „Auf dem Weg fand ich fiinf Kronen'', obesd (S47) „Aus
Obeh". tindasa (K36) ,,Von dort". tendasd asaxpd (K130) ,,Er fragte

ihn". radasami (D73),,Nach meinem Weggehen". dekonasea (D74) „Au8
seinem Kaufladen". tilosd (K201) ,,Aus Gold", nikd noasiini (K219)

,,Einer von ihren Enkeln". enadasd alto ekadd baribd {K244) ,,Er nahm
von ihm viel Geld", pofoisd (K190) ,,Vom Konig".

Komparationsbildnng

Mit Hilfe des Ablativs wird auch die Komparation ausgedriickt, Es
gibt hierfiir folgende Bildungsmoglichkeiten:

1

.

Die mongolische : qatqelatu qarodusutusi zUr beina (N 90) ,,I)ie Pastunen

sind starker als die Hazara" (lit.: ,,sind von den Hazara her stark").

2. Die mongolische mit der persischen Komparativform -tar: cini pu-

SagmldHni svduntdr be nameikisd (N158) ,,Deine Kleider sind besser

als die meinen".

3. Die persische mit der Komparativform -tar und ki ,,als" + ^o- Abla-

tiv: panere ukaram mole ki betdr be (N78) ,,Schafskase ist besser als

Rindskase" (lit.: ,,Vom Kase des Rindes Schaf(skase) als ist besser'*).

4. Die persische mit der Komparativform -tar und ki ,,als": panere mol

ukdre ke betdr be (N79) ,,Schafskase ist besser als Rind(skase)".

5. Die persische mit der Komparativform -tar und az ,,als": heroti

gozdsne dz kandori betdr be (N 1 17) ,,Die BaumwoUpflanzen Herats sind

besser als die Kandahars".

6. Die persische mit der Komparativform -tar + Genitiv: nami qddmini

berarimni urtutdr be (K2) ,,Meine Statur ist groBer als die meines

Bruders".

6. Instrumental

Nach konsonantischem Stammauslaut lautet das Instrumentalsuffix

-dr, an vokalischen Stammauslauten erscheint -rjdr. Die Suffixe tragen

stets den Akzent der Gesamtform. Der Instrumental antwortet auf die

Fragen womit? wodurch?, verschiedentlich auch auf „mit wem?'\ Er

fungiert damit auch als Komitativ.
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bi qatig iddnamU ukmdydr (N189) ^Jch esse Yoghiirt mit Brot''.

gardr tatabd sagaldund (D65) ,,Sie rupften (lit.: zogen) mit der Hand in

ihrem Barf. samSerdr ogu (D81) ,,Schlag mit dem Schwert!", 6omdr eni

ruxsdt keba (D87) ,,Durch einen Trick entlieB ihn (der Richter)". tlr u
kamondr (K186) „Mit Pfeil und Bogen'*. moritdr giSloq f'dgtu irabdnvd

(K189) ,,Sie kamen mit den Pferden in die Richtung des Dorfes".

qelgosudni keald nudundrni (K192) ,,Sein Haarkleid mit seinen beiden

Augen**. iakdr u6d dereini ugvbd (K24rl) ,,Mit der Gabel schlug er auf

seinen Riicken ein". sayod tordr irabd (B49) „Der Jager kam mit einem

Netz''. end addm namaydr urcina (B8) ,,Dieser Mensch geht mit mir''.

7, Komitativ

Der Komitativ -Id ist nur selten belegt und hat neben komitativischer

auch instrumentale Funktion. Der seltene Gebrauch des Komitativs —
beim Personalpronomen ist er iiberhaupt nicht mehr in Verwendimg —
nnd die promiscue Funktion von Komitativ und Instrumental laBt darauf

schlleBen, daU der Instrumental weitestgehend beide Funktionen iiber-

nommen hat.

tayagd dokuld idkdnambi (N120) „Ich schneide das Holz mit dem
Messer*'. bawaldya (K186. 189) ,,Mit seinem Vater''. mona qurild (K180)

,,Mit diesem Stein".

8. Vokativ

Der Vokativ besteht aus Ausrufepartikeln, die beim endungslosen

Stamm stehen, und zwar: di und yd vor dem Wort, a nach dem Wort.

Letztere Partikel bildet mit dem vorhergehenden Wort einen Sprechtakt.

ukin a ukmdr) bolga (N103) ,,0 Madchen, mach Brot!*'. berar a qaild-

nambi (N 102) „,0 Bruder!' rufe ich'\ di buwd (K205) „0 Mutter!".

yd rasululo (B20) „0 Prophet Gottes!".

9. Reflexiv-possessive Deklination

Das Suffix der reflexiv-possessiven Deklination ist in alien Kasus, in

denen es vorkommt, in der Form -a belegt. Fiir seine Entwicklung setzen

wir an: -iyan > -i'an > -an > -a. Im Dativ-Lokativ und im Komitativ

erscheinen zwischen Suffixauslaut und Reflexiv-possessiv-Suffix die

Hiatustilger y und w. Der reflexiv-possessive Charakter der Form ist

im SprachbewuBtsein der heutigen Moghol nur noch recht verschwommen
erhalten. So benutzen sie dieses Suffix vor allem im Akkusativ wie eine

Kasusendung.
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tayagd dokuld idkdnambi (N120) „Ich schneide das Holz mit dem
Messer''. arzatd tomumbila (K232) „Er sammelte seme Hirse auf".

hawaldya {K186) ,,Mit seinem Yater". jaiduna (S78) ,,An seinem Ort**.

hi gertund bist man bugdeimini bi (K86) „Ich habe 20 Scheffel Weizen in

meinem (lit. : im eigenen) Haus*'. kord ku kizdn6i (K234) ,,Das Ding (lit.

:

die eigene Arbeit) hastwohl du gedreht (lit.: gemacht)''. urindund (K235)

,,Fiir sich selbst". bum derayd (B60) ,,Auf das Dach" (lit. : Dach auf sein).

dekonasia (D74) ,,Aus seinem Kaufladen'*. ikitd gdrgatu (D80) ,,Streckt

eure Kopfe heraus!*'. dotonayd (K148) ,,In seinem Innern''.

Zusammenfassende Tabelle
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Die weiteren Zahlbezeichnungen waren besonders in Du Rudi bekannt:

ikd gar ikd quri^ „sechs*' (lit.: ,,eine Hand nnd ein Finger") usw. bis:

qyor gar „zehn** (lit.: „zwei Hande").

Fiir die iibrigen Zahlen kannten die Moghol nur persische Bezeich-

nungen; lediglich in Kariz Mulla wnrde nns eine nicht persische Zahl

fiir ,,hundert'' mitgeteilt: nikd ikin (lit.: ,,ein Kopf).

Znr Kongruenz der Zahlworter vgl. oben I. Pluralbildung, unter 5.

2. Andere Zahlworter

Von anderen Zahlwortern ist nnr belegt: keald ^ qald ,,beide'* := UM
qoyayula :,id/', z.B.: keald nikd buwd nikd hau heina (N66) ,3eide sind

von einer Mutter und von einem Vater**, keald nud'dni (K201) ,,Seine

beidcn Augen", qald moni (D80) „Bcide von uns**. Als unbestimmtes

Zahlwort wird ekadd ,,viel, viele'' gebraucht: osmondHi setord ekadd hi

(K21) ,,Am Himmel sind viele Sterne".

(7. Pronomina

Die Pronomina sind in den Materialien so reich vertreten, daB wir nach-

folgend fiir die einzelnen Formen keine Belege aufzufiihren brauchen.

Neben den Formen aus den Materialien liegen auch Paradigmata vor,

die nns Muhammad Hasim und sein Bruder ""Abd al-Karim mitgeteilt

haben. Diese Paradigmata-Belege bezeichnen wir durch (P). Der Komita-

tiv (vgl. oben) ist in keinem Beispiel belegt und auch in den Paradigmata

nicht gebraucht.
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1 . Ps. PL exclus. 1 . Ps. PL inclus.

Kom.

Gen. mani ^ moni

Dat.-Lok.

Akk.

AbL

Instr.

biddd (pleonastisch!)

bidanl

bidandu ~ bidatu

bidani ^ bidanii

bidanasd (P)

bidandr (P)

2.PS.PL

1. 2.

to tod

toni '^ tonei

tondu ^ tot4 totu

toni toti

tonasd

tondr (P)

Die 3. Ps. werden durch die Demonstrativpronomina endjenddy tejtid

ersetzt (vgL ixnten). Die 3. Ps. PL hat aus (D) nur genitivische anu-

Belege. Die 1. Kolumne der 2. Ps. PL fiihrt den einfachen Pliiral auf,

die 2. Kolumne den doppelten PlnraL Diese Unterteilxmg entspricht

persischem Vorbild. Den einfachen Plural bildet hier Sumd ,,ihr" = mogh.

t6, den doppelten Plural §umd yan ,,ihr alle** = mogh. tod, to wird, wie

das persische Vorbild ^umd, aueh fiir die Anrede, deutsch ,,Sie'', ver-

wendet. Die Exclusivformen der 1. Ps. PL sind nur im Genitiv belegt.

2. Possess!vpronomina

Die Possessivpronomina werden vom Genitiv der Personalpronomina

auf -ii + Suffix -ki gebildet. (VgL ahnliche Bildung im Kalmiickischen.)

nameiki ,,mein, meinig'' bidaneiki ,,unser, unsrig"

6ineiki ,,dein, deinig'' toneiki (P) ,,euer, eurig*'

teneiki (P) ,,sein, seinig** tedeiki (P) ,,ihr, ihrig*'

An diese Formen konnen auch Kasussuffixe antreten, z. B. : 6ini 'puSagnud-

cini snduntdr be nameikisd (N158) ,,Deine Kleider sind besser als die

meinen'*. Der Genitiv auf -ei und das Suffix -ki fungieren auch an anderen

Wortern als an Pronomina als zusammengesetztes Possessivsuffix

:

panernud mogoleiki (N88) ,,Der Kase der MoghoL'.

3. Enklitische Personalpronomina

a) Am Nomen

Die in der Regel akzentlosen, mit dem vorangehenden Nomen wie ein

Wort artikulierten Enklitika sind z. T. verkiirzte Genitivformen der Perso-

nalpronomina und bringen das Besitzverhaltnis ,,mein, dein, sein" usw.

zum Ausdruck. Hierbei kann vor das Nomen mit dem enklitischen Perso-
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nalformen auch noch der Genitiv des Personalpronomens treten, z. B.

:

Tiami qddmini (K2) ,,Meine Statur". dim puSagnudHni (N158) „Deine

Kleider''. Diese Konstruktionen dienen zur Verstarkung bzw. Hervor-

hebung des Besitzverhaltnisses „mein, dein, sein** usw. Nominative

mit a-Stammauslaut verschieben ihr a vor den mit i anlautenden

Enklitika der 3. Personen zu e. Der Gebrauch dieser Formen ist in

der Moghol-Sprache vor allem fiir die 3. Personen bei Genitivkon-

struktionen charakteristisch, z.B.: eni bawoini (B72) ,,Deren Vater''

(lit. : ,,ihrer ihr Vater"), morinimni reqobni (K48) ,,Der Steigbiigel meines

Pferdes" (lit.: ,,meines Pferdes sein Steigbiigel' '). Vgl. auch oben Genitiv.

Die enklitischen Pronomina der 3. Pers. auf -ni werden auch an Nomina
angehangt, wenn letztere in Satzen stehen, in denen die Existenz bzw.

das Vorkommen oder Nichtvorkommen der duxch die Nomina bezeich-

neten Lebewesen oder Dinge zum Ausdruck gebracht werden soil, z.B.:

moini be (B91) ,,Es gibt Fische'', inda ekada morini be (B93) ,,Hier gibt

es viele Pferde'', germonestondu femoni bi (B92) ,,Gibt es in Deutschland

Kamele?", kundurtumotdrni geibe (B94) ,,InKundur gibt eskeine Autos''.

Die enklitischen Personalpronomina sind zusammen mit den einfachen

Personalpronomina auch wichtig bei der Bildung des Besitzverhaltnisses

„ich habe, du hast'' usw. (Vgl. auch obenDativ-Lokativ.) Es gibt hierfiir,

abgesehen vom Gebrauch der Possessivpronomina, z.B. nameiki bi ,,ich

habe", 6ineiM bi ,,du hast" usw., mehrere Bildungsweisen : 1. Der No-

minativ des Personalpronomens gibt den Besitzer an, der Gegenstand

des Besitzes steht ebenfalls im Nominativ + enklitische Personalprono-

mina, Z.B.: bi qor mini bi (BlO) ,,Ich habe Arbeit", to qor toni bi (ibid.)

,,Ihr habt Arbeit". 2. Hier andert sich der Kasus des Besitzers, der im

Dativ-Lokativ steht: nandU qor mini bi (BlO) ,,Ich habe Arbeit". Undu

qor tenei bi (ibid.) ,,Er hat Arbeit". Es kann an den Satzbeginn auch noch

der jeweilige Nominativ des Personalpronomens treten: bi nand4 tabdn

girmini bi (N238) ,,Ich habe fiinf Hauser". 3. Das den Besitzer bezeich-

nende Personalpronomen fallt iiberhaupt weg, und das Besitzverhaltnis

wird nur durch das enklitische Personalpronomen ausgedriickt: tabon

mei^ mini be (N44) ,,Ich habe fiinf Schafe", qydr buz mini be (N45) ,,Ich

habe zwei Ziegen". 4. Das Besitzverhaltnis wird durch -ni + Nominativ

des jeweiligen Personalpronomens ausgedriickt, die beide als zusammen-

gesetzte Enduiigen -nibi, -nidi usw. (vgl. unten b, enklitische Personal-

pronomina am Verbum) an die Kopula bai- antreten: durbdn lemon

beinibi (N42) ,,Ich habe vier Kamele". Diese letzte Ausdrucksmoglichkeit

ist nur selten belegt. In den obliquen Kasus stehen die Enklitika nach

den Kasussuffixen. -ni und 4 fungieren auch zur Bezeichnung des Artikels.
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Sg. PI

1. Ps. -mini ^ -mi (D, K) ^ -mni 1. Ps. -moni ^ -mani ^ -ma (D)

(nach Vok.)

2. Ps. -Hni - -ci (D) - -c (D) 2. Ps. -fom

3. Ps. -ini—ni '^ -ne—i (nach 3. Ps. -ini ^ ~ni ^ -ne '^ -i (nach

n-Stajniaen und in (D) /t-Stammen und in (D) auch

auch nach Vok.) nach Vok.)

b) Am Verbum

In den 1. und 2. Personen konnen bei finiten Prasens- und Vergangen-

heitsformen die Nominative der Personalpronomina in z.T. verkiirzter

Form an die Verbalsuffixe antreten, um die einzelnen Personen zu

difFerenzieren.

Sg.

1. Ps. -bi

2. Ps. -6i

PL

1. Ps. -da (nach Kons.)

2. Ps. -to - -tod

-bda (nach Vok.)

4. Demonstrativpronomina

Die hinweisenden Fiirworter endjendd und tilted iibernehmen in der

Moghol-Sprache vielfach die Funktion des Personalpronomens der

3. Personen. Rein demonstrativen Charakter haben mona ^ m4na, mota

und mun ,,dieser, eben dieser, der da''.

Sg.

Nom. end ^ ind te mona ^
(D) muna

Gen. eni ^ enni t6ni '~ t6nni

'^ inani ^ tuni '^

tenei

Dat.-Lok. enandu ^ tendu ^ te- monadu ^

enatu nandu monandil

enda ^ Inda tenda ^ tinda

,,hier'' ,,dort''

mota ^ muta mun
'^ mutta

munda
,,eben-

hier'*
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,,id'^\ M66ama ,,jeinals'* < pers.-mo. hi6 + yayuma, hiSkun „irgend-

wer'* < pers. hlikun ,,id/\ harkadom ,,jeder, jede**, hdrke ,,wer auch

immer*' < pers, har kih ^id.*', Aar ,,jeder, all*' < pers. har ,,id.*', hdr wdqt

,,wannauch immer*' < pers.-arab. ,,id/\ ,,zu jederZeif . Das Indefinitum

,,ein, einer, eine" wird in der Moghol-Sprache durch das Zahlwort nikd,

oder durch das aus dem Persisohen stammende indefinite Suffix -i aus-

gedriickt.

D. Verben

Da in der Moghol-Sprache die Verbalsuffixe oftmals mehrere Funk-

tionen iibernehmen konnen, bezeichnen wir sie nachstehend ganz allge-

mein als -ya-Form, -6a-Form, -labi-Form usw.

I. Finite Verben

a) Imperativformen

1. Stanim/-iii, -ivdl-a, -ya und -u

Der durch den reinen Stamm gebildete Imperativ steht in der Moghol-

Sprache iiberwiegend fiir die 2. Ps. Sg., selten fiir den PI. Mit der pers.

Konjunktion agar ,,wenn'* oder ki ,,daB** ina Satze, fungiert der bloBe

Stamm als Pradikat eines konditionalen oder finalen Nebensatzes. Die

ohne Bindevokal antretenden Suffixe -tu ^ -to, -tud ^ -tod beziehen sich

auf die 2.Ps.Pl. -tu ^ -to wird vielfach neben dem gewohnlichen PL auch

als Anrede verwendet, entsprechend dem deutschen ,,Sie", pers. Sumd,

wahrend -tud ^ tod dem sog. doppelten Plural Sumd yan im Persischen

entspricht und als Lehniibersetzung die Bedeutujig ,,ihr alle, Sie alle*' hat.

Gelegentlich werden die Formen aber auch miteinander vertauscht, worin

wir einen der vielen Hinweise auf die bereits betrachtliche Unstabilitat

der Moghol-Sprache sehen mochten. Seltenere Formen liegen in den

Suffixen -af-e, -ya und -u vor, die an konsonantisch auslautende Stamme
antreten und sich auf die 2. Ps. Sg. beziehen. Der Akzent liegt meist

auf dem Vokal der ersten Silbe.

to ukmdy bolgatu (Nlll) ,,Kochen Sie Essen (lit.: Machen Sie Brot)!".

tod hlomHtu (K9) ,,Singt nicht!". sdutu (K18) ,,Setzen Sie sich!*'. tdd

ukmarj holgatiid (NllO) ,,Kocht alle Essen!'', mui iratu (K182) „Kommen
Sie hier entlang!". bostu (K20) ,,Stehen Sie auf"!. nidutu mini nikd zard

dawo 6dklatu (KM 13) ,,Traufeln Sie mir etwas Medizin in die Augen!".

baraddrni ukuzd.gdmni bi.uriitu urdoini (KM 18) ,,Sein Bruder ist ge-

storben. Er ist traurig. Geht zu ihm!". bikitu golma^gol (KM 92) ,,Macht
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keinen Larm!'*. nikd qaldm nand4 6ga (N192) ,,Gib mir einen Bleistift!**.

kdme xog nge (N180) „Gib etwas Sand!*'. zaifasH gdna paner ki (N204)

,,Man sagt zu den Frauen: Macht Kase!". irato ur6i Sar (S63) ,,Kommt,

geht in die Stadt!'*. takon oga (N207) ,,Knete!*\ aiitya hefrontii gulur

kiya (K85) „Trag zvir Miihle und mache Mehl!*'. hurl opd garasdini

(K154) jjKauf das Seidengewebe aus seiner Hand!", ci agar ondi 6ini

ogumbi (K12) ,,Wenn du singst, schlage ich dich''. qazigi gajartu ogu

(N241) „Schlage einen Pflock in die Erde!*'. SamSerdr ogu (D81) ,,Schlag

mit dem Schwert!".

2. -ydna-'Fovra

Eine Intensivform fiir Sg. wie auch PI. Beispiele dieses Suffixes liegen

nur aus KM vor.

hostu uriiydna tebtaydna (KM 44) ,,Steht auf, geht und legt euch

schlafen!*' go ur6i cuygurM nikd zara 66i diar bicolgaydna idaydna (KM 47)

,,Geh morgen in die Stadt, bring etwas Tee, laB (ihn) kochen luid trinke !''.

3. -^d-Form

Das Suffix ist eine Voluntativform, die sich meist auf die 1. Ps. PL
bezieht, seltener auf die 1. Ps. Sg. Nach der bei -ya selten belegten Kon-
junktion ke hat das Suffix: 1. Finale Funktion: ,,da6 . . ., damit . .

.*'.

2. Kausale Bedeutung : ,,denn wir wollen . .
.'*. Zwischen konsonantischem

Stammauslaut luid Suffix ist meist noch ein i-Gleitlaut zu horen, den wir

in der Umschrift mit beriicksichtigen wollen. Das Suffix tragt fast immer
einen Akzent mit hohem Ton.

urjgulayd (N208) „Wir wollen walken!*'. godi ratuini uguryd (N285)

,,Ich will den Pferdewagen an seiner Hinterseite festmachen!'*. iraiu ke

omilya (KlO) ,,Kommt, wir wollen (lit.: damit wir) singen!*'. qald moni

ur6iyd gozi urdoini (D80) ,3eide von uns wollen wir zum Richter gehen''.

ira nikdn moni p'dl boliyd nikdn moni gariyd (B57) ,,Komm, einer von uns

soil eine Briicke machen (lit.: werden), und einer von uns soil dariiber

gehen!'*. mond be^asd adami nikd morin gargayd urindund (B55) ,,LaB

uns aus diesem Wald ein Pferd von einem Menschen fiir uns heraus-

bringen!**. agdr modd be forutu ke uzayd (B51) ,,Wenn er weiblich ist,

schickt ihn her, daB wir ihn ansehen!**. d^Mi urciyd udd (KM 11) ,,Ich

will nach oben gehen!'*. morini zin ki ke ur6iyd (S51) ,,Sattle das Pferd,

denn ich will wegreiten!''. sufrd iirkdk bolfa dotaniini ukmdy bidaya

(N151) ,,Die Tischdecke ist schmutzig geworden. Auf ihr will ich kein

Brot essen!''.
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b) Prasensformen

1. -mbi-Form

Das Sxxffix bringt die Gegenwart, vereinzelt auch das Futur zum Aus-

druck und erscheint nach konsonantischem Stammauslaut mit dem
Bindevokal -w-. Die Form ist in den 1. Personen eine Zusammensetzung
aus dem Suffix -m + den cnklitischen Personalpronomina des Nominativs.

Die 2. und 3. Personen sind durch -na, bzw. -n und -na + entsprechende

enklitische Personalpronomina vertreten. Durch die Differenzierung der

einzelnen Personen ergibt sich eine eindeutige Konjugation:

Sg. 1. -{u)mbi PL 1. -{u)mda

2. -(u)nci 2. -(u)nto ^ -{u)ntod

3. -{u)na ^ -(u)ne 3. -{u)na ^^ {u)ne

-(u)nanud ^ -nud

Die -we-Varianten sind nur vereinzelt belegt. Das Suffix -nud = UM
-nuyud der 3. Ps. PL wird im Schriftmongolischen nur als Pluralsuffix

an Nomina angehangt. -nud erscheint ohne Verbindung mit -na nur an

vokalisch auslautenden Stammen. Gelegentlich vertritt die 1. Ps. Sg.

-mbi auch die 3. Ps. Sg., worin wir einen Hinweis auf die Unstabilitat

der heutigen Moghol-Sprache sehen. Der Akzent liegt konstant auf dem
Auslautvokal des Stammes bzw. auf dem. Bindevokal -u-, Mit dem Akzent

verbindet sich der hohe Ton.

yosud mini doruna (N14) ,,Meine Knochen schmerzen''. yosud mini

ddrd kine (N13) ,,id.''. koildg fonduna kimbi (S43) ,Jch ziehe mir das

Hemd an'' (lit. : „tue das Hemd an den Korper''). bi endudur Mr urcimbi

(S59) ,,Ich gehe heute in die Stadt''. 6iUm bitoto ke nofur bolun6i (K30)

,,Rauche nicht Wasserpfeife, denn du wirst (sonst) krankT'. indasd

nounambi tinda urcimbi (K68) ,,Ich ziehe von hier (weg) und gehe dort-

hin". bi hundr yod barimbi (K136) ,Jch werde eine Fertigkeit erlernen''.

imdea uildnii (DS4) „Warum weinst du?". radioni sonosumbi (KM 2)

,,Ich hore Radio'', bisuka pdi kimbi (KM 74) ,36schimpfe nicht, ich ver-

stehe es (namlich)!". mui ki ordinci (K203) ,,Die du dort gehst". liza

uildmda (B20) ,,Sieh, wir weinen!''. gd ke dcarganud (B77) ,,Sag, daU sie

sie herbeibringen lassen !". uzegda kydmbi (K 153) ,,Es soil gesehen werden,

wer es ist!".
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2. -nambi-'FoTm.

Diese Form ist eine Erweitemng von -mbi durch davorgesetztes -na-,

Es gilt hierfiir das Gleiche wie fur -mbi, Dialektische Besonderheiten

bestehen in der 1. und 2. Ps. Sg. : In Du Rudi wird hier ofter -nami und
-nati fiir -nambi und -nanii gebraucht.

Sg. 1. '{u)namAi '^ -{u)nami (D) PI. 1. -("u^namda

2. -{u)nan6i ^ '(u)na6i (D) 2. -('d)nanto ^ -(u)nantod

3. -{u)na 3. •{u)na -^ -{u)nanud

bi qatig iddnambi ukmaydr (N189) „Ich esse Yoghurt mit Brot**.

6i 66i o6oMnan6i (N253) ,,Du trinkst Tee'', end fuidu hdr ruz us'A irdna

(N266) ,,In diesem Bach flieBt jeden Tag Wasser*'. biddd gidkane ukmdy
bolgdnamda (N106) ,,Wir alle zusammen kochen Essen" (lit.: ,,machen

Brof). tod dilim totonanto (K29) „Ihr raucht Wasserpfeife*'. bi pai

Idkinami ke bawdmni irafd io sd (D26) jjch weiB nicht, ob mein Vater

gekommen ist oder nicht''. bi go uftdrj iddnami (D30) „Ich werde morgan

Brot essen". 6i qudol ganadi (D96) ,,Du erzahlst Liigen". biM go biiinamda

(K117) ,,Das andere werden wir morgen schreiben". tod imafi dawo

ikinantod (1)69) ,,Warum macht ihr einen ProzeB?". emaji uildnadi (D39)

,,Waruni weinst du?".

3. -7W3tm-Form

Das Suffix ist selten und nur fur die 1. Ps. Sg. belegt.

or6inam aulodu cukri ddarsu (N50) ,Jch gehe in die Berge und werde

Rhabarber holen".

c) Puturformen

1. -m-Form

Nur die 3. Personen haben das Suffix -m, einmal auch -n, Alle iibrigen

Personen stimmen mit der -mfei-Form iiberein. Gelegentlich vertreten die

-m-Fomien auch das Prasens. Im folgenden fxihren wir nur Belege der

3. Personen auf.

end xotun dinandu ema bolum (K130) ,,Was ist diese Frau bei dir?".

end ukimni bolum (K131) ,,Dies ist meine Tochter". 6inand'd altdn ekadd

ogum (K145) ,,Man ^ard dir viel Geld geben". tinni olom (KliS) ,,Ihn

werde ich toten". Tiami olom (K151) ,,Man wird mich toten". nami bofo

aidm ku (D99) ,,Der Konig wird mich wohl umbringen". hdrke qolagii
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be moduni ikd ayg^dSt beldnd boMm (D106) ,,Wer auch immer der Dieb

ist, dessen Holzstiick wird um einen Finger langer (lit.: lang) werden**.

mona uhari Mddu ogum (KM 62) „Wieviel wird man fiir diese Kuh geben?**

nikd oduT kouncini pofo bolum (K190) ,,Eines Tages wird dein Sohn
Konig werden'*. po^o ukind iinandu ogum (K192) ,,Der Konig wird dir

seine Tochter geben*'. xisnutmini nami memon kim (K233) ,,Meine Ver-

W'andten warden mich (nun auch) einladen*', uld bolum (BIG) „Das wird

nicht (der Fall) sein''. go end addm jui urdoini bain (S77) ,,Morgen wird

dieser Mann am Bachufer stehen''.

2. -5t^~Form

Die Funktionen der -sw-Formen sind komplex. Allgemein liegt ihnen

zugrunde, dafi sie eine Handlung zum Ausdruck bringen, die in der

Zukunft liegt; deswegen wollen wir sie auch unter die Futurformen ein-

gliedern. Das Suffix bezieht sich fast ausschlieSlich auf die l.Ps.Sg.

und hat keine Flexion ausgebildet. Die -5^t-Formen eines Satzes haben

in einfacher Stellung, ohne vorausgehendes ke oder ki, die Grundbedeu-

tung „ich werde . . ., ich will . . /', die etwa dem Voluntativ -su des UM
entspricht. Satze, in denen -5w-Formen mit vorausgehendem ke oder ki

auftreten, haben 1. finalen Charakter: „daB ich . . ., damit ich . . ., um
zu . . .", 2. kausale Bedeutung: ,,denn ich will (werde) . . ., weil ich will

(werde) . . /^ Diese Funktionen sind durch den Gebrauch der pers. Kon-

junktion kejki zu erklaren. Mit der Konstruktion io la ,,oder nicht' ' be-

deutet -su „soll ich . . . oder nicht?, ob ich werde . . . oder nicht?''. Mit

Fragepronomen : ,,Was, wie soil ich?". Das Suffix tritt ujimittelbar an

den Stammauslaut an.

ordinam aulodu iukri diarsu (N50) ,Jch gehe in die Berge und werde

Rhabarber holen''. usun aldr acdlsu (N54) ,,Bring Wasser! Ich werde

es bringen". idasu (N 100) ,Jch will essen^'. bi 6ilim iotosu (N 236)

,,Ich will Wasserpfeife rauchen". unasun dear ke nasor taydr kisu (N237)

,,Bring Asche, denn ich will Nasor machen". kola inda talisu (N265) ,,Ich

mochte den Fu6 hierhin legen'*. kdme ydx alarsu (N274) ,,Ich will etwas

Eis bringen''. lur}gi audolsu (S49) ,,Ich will den Turban suchen". zor uaii

obHratu ke nura ogasu (K92) ^Bi'ingt etwas Wasser, denn ich will das

Gesicht waschen''. durdni uUirina kidasu (= ke idasu) (K118) ,,Sein

Magen vertragt es nicht (lit.: Sein Magen will nicht, daB er es iBt)".

bi monadH jaldu ulduzanambi ke efdn kisu (K133) ,,Ich sehe hier keinen

Jungen, den ich heiraten konnte (lit.: zum Ehemann machen werde)''.

6i Urti abriMm 6b ke bi nekasu (K144:) „Geh und kaufe Seide, damit ich
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webe". bi go indea gertuna or6isu io la (D25) ,,Ich weiB nicht, ob ich

morgen nach Hause gehen werde oder nicht (lit. : Ich morgen hier, nach

Hause werde gehen oder nicht)''. ird ke pulnutici ogsu (D86) ,,Komm,

damit ich (dir) dein Geld gebe*'. kau^ihdt corusu (KM 10) ,,Ich werde

die Kinder schicken'*. bi endvdtir undon idasu io uld (KM25) ,,Soll ich

heute Sauermilch trinken oder nicht?''. endicdur dutondmni erina ke

urHsu aulodu (KM 26) ,,Ich habe heute vor, (lit.: mein Inneres will) in

die Berge zu gehen (lit. : daB ich in die Berge gehe)". usu bicolga d6ar ke

idasu (KM 37) ,,LaB Wasser abkochen und bring es her, damit ich trinke".

enni 6iqini uptasu (KM 45) ,,Ich werde ihm (dafiir) die Ohren (lit. : dessen

Ohr) abschneiden". ba xodd cini mui ogusu ke mizli elfigdn metu dam ki

ke dorosdcini ger urciga (KM 72) ,,Bei Gott, ich werde dich derart schlagen,

daB du wie ein Esel aufblahst und aus deinem Untern Fiirze abgehen".

ruindu tolokumni ugeihi ke qutu xiSasd ukin barisu (K191) ,Jch habe kein

Geld, um ein Madchen aus bedeutender Verwandtschaft zu heiraten".

garibidu ukusu woi nandu (DS 1) ,,In Armut werde ich sterben, weh mir!".

dga ke hi nwna qori uzasu (K227) ,,Ich werde bleiben (lit. : sein), um diese

Sache (naher) zu besehen". dga arzatd fomusu urcimbi (K229) ,,Ich werde

bleiben und die Hirse aufsammeln, dann gehe ich". alton olsu temoni

opumbi (B 14) ,,Ich werde Geld haben (lit. : finden) und das Kamel kaufen"

cil ruzd nandu mulhdd og ki bi urcisu. ratuini tenni olsu aiarsu (B 53) ,,Gib

mir 40 Tage Zeit, damit ich (heruni)gehe. Danach werde ich es finden

und herbeibringen". enakd urcisu qutu nami olom (BIS) ,,Jetzt werde ich

gehen, und der Konig wird mich umbringen". 6ma kisu (K228) ,,Was

soil ich (jetzt) niachen?" nami d6id ke tinni fuobni ogsH (B74) ,,Nimm

mich (mit), denn ich werde darauf eine Antwort geben".

3. -gra-Form

Das Suffix bringt ebenfalls eine Handlung zum Ausdruck, deren

Durchfiihrung iiberwiegend in der Zidtunft liegt. Die reinen Futur-

funktioncn erscheineu in Satzen ohne die pers. Konjunktion kejkiy wobei

das Verb mit der -gra-Form auch am Satzbeginn stehen kann. Mit voran-

gehendem kejki fungiert -ga als das Pradikat eines Nebensatzes, der mit

,,daB . . ., damit . . ., um zu ..." eingeleitet wird. Hierbei steht das

Verbiim stets am Satzende. Vereinzelt kann dabei die Konjunktion kejki

auch fehlen. Nur selten driickt -ga die Vergangenheit aus. Meist bezieht

sich die Form, auf die 3. Ps. Sg., sporadisch auch auf die 1. und 2. Ps.Sg.

Eine eigene Flexion ist nicht ausgebildet worden. In der nicht oft belegten

Verbindung mit der pers. Konjunktion a^ar ,,wenn", fungiert die -ga-



132 Morphologie

Form als Pradikat eines konditlonalen Nebensatzes. Mit dem Passiv -gda-

hat das Suffix imperativische Funktion. Die Form erscheint in den Va-
rianten -ga, -ka, -ga und tritt unmittelbar an den Stammauslaut an. Der
Akzent liegt auf der 1. Silbe des Stammes.

go 16 uftdnambi usUn gdrka (N149) ,,Morgen werde ich einen Brunnen
graben, damit Wasser herauskommt". end luriina Ula kye ilrSiga (S46)

,,Es (das Auto) geht nicht. Schiebe, damit es geht!''. bdlqi ifro bolga

(K67) ,,Vielleicht wird sie getan werden". tdli ke omSiga dil (K125) ,,Lafi

das Herz singen (lit. : laB, daU . .
.)''. bofoi iinasd nikani olddna ke cinasd

bdriga (K 135) ,,Es wird jemand gefunden werden, der von dir dein Konig-

sein nehmen wird''. warina (= wa urina) Idx kiga (D92) ,,Und sie zog

sich selber aus''. ur6i gerH ke figalti ugaga (B48) ,,Geh nach Hause um
die Wasche zu waschen! (lit.: daB du . . .)'*. nikd zdra tosuni us'An kiba

gol dera talibd ke uleiga (K231) ,,Sie machte etwas Fett fliissig und setzte

es auf das Feuer um es zu erhitzen''. dga arzatd tomusu (K229) ,,Ich werde

bleiben und die Hirse aufsammeln'', dga ke bi mona qori uzasd (K227)

,,Ich werde bleiben, um diese Sache (naher) zu besehen''. acidpd ki

duraga (K233) ,,Er trug sie, um sie zu verkaufen*'. oidandu gdnambi ke

diwol sonosga (K208) ,,Ich spreche zur Tiir, damit die Wand es hort*'.

Sir ur'dxS irabd ki tinni ologa (K199) ,,Der Lowe kam heran, um ihn zu

toten''. umid mini bi ke iraga (KM 94) ,,Es ist meine Hoffnung, daB du

kommst". agar mogoi adami idaga ukuna (K34) ,,Wenn eine Schlange

einen Menschen beiBt, stirbt er*'. magdr end keldn gdgdaga (B76) ,,Die

Worte sollen ruhig gesagt werden!'*.

d) Vergangenheitsformen

Wir unterscheiden einfache und zusammengesetzte Vergangenheits-

formen. Diese Differenzierung richtet sich einzig nach der auBeren Form

der Suffixe; z.B. -labi und -Iambi sind einfache, -mbilabi und -lambilabi

sind zusammengesetzte Formen, da sie aus mehreren Elementen be-

stehen. Eine Trennung der einzelnen Formen aus semantischen Griinden

ist nicht gegeben. AUe Vergangenheitsformen konnen in der heutigen

Moghol-Sprache miteinander ausgetauscht werden, ohne eine Nuancie-

rung hinsichtlich der alien Formen gleichermaBen eigenen Grundbedeu-

tujig der Vergangenheit geltend zu machen. Nicht alle Vergangenheits-

formen, die wir hier auffiihren konnen, wurden uns in Einzelsatzen oder

bei der Erzahlung von Marchen mitgeteilt, sondern sie entstammen ver-

schiedentlich den Paradigmata, die wir vonunserenlnformantenerfragten.

Wo nur solche Paradigmata zugrunde liegen, merken wir dies durch (P) an.
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Einfache Vergangenheitsformen

1. -fta-Form

Nach "U-nnsnna.ntispVip-m StnmTnatislaiit ist der unmittelbar an den

Stamm antretende Suffixanlaut stimmlos, nach Vokalen und Diphthongen
stimmhaft. Die 1. Personen weisen stets einen Ablaut u ^ ou <, a auf:

Sg. : *-^a6i > -pubi ^ -povhi (*-babi > -bvbi ~ -boubi), PL: *-pabda >
-pubda {*-babda > -bubda), Nach vokalischem und diphthongischem

Auslaut (auBer a-Auslaut) kann auch in beiden 1. Personen der Labial b

elidiert werden: Sg. : -bubi ^ -ubi. PL: -bubda ^ -ubda. Eine seltene

Form der l.Ps.Sg. ist -6e6i, belegt ausNau. Nach a-Stammauslaut findet

bei den 1. Personen eine spezielle lautliche Entwicklung statt: Sg.

:

*'a''babi > *-a-bvi)i > ^-a-vbi > -obi. PL: ^-a-babda > *'a-bubda >
^-a-ubda > -obda. Z.B.: gobi < *gababi ,,ich sagte''; medobda < ^meda-

babda ,,wir wufiten". In den ersten und zweiten Personen treten enklitisch

die Nominative der entsprechenden Personalpronomina an die Suffix-

formen an. Die 3. Ps. PL kann das im UM nur an Nomina gebrauchte

Pluralsuffix -nvd ~ UM -nuyud anhangen, 3. Ps. Sg. und PL haben ver-

einzelt -be neben iiberwiegendem -ba. Eine dialektische Besonderheit weist

die 3. Ps. Sg. auf: In Du Rudi wird hier vielfach -fa fur -pa und -ba ver-

wendet. Der Akzent liegt meist konstant auf dem Vokal des Suffixes.

Nach konsonantischem Auslaut

:

Sg. 1. -puhi —poubi PL 1. -pubda

2. -pd6i 2. -pdto

3. -pa —fa (D) 3. -pa —pdnud

Nach vokalischem und diphthongischem Auslaut auBer a:

Sg. 1. -bubi ^ -boubi '^ -ubi PL 1. -bubda ^ -ubda

-bm (N)

2. -bdci 2. -bdto

3. -bd —be, -fd (D) 3. -bd —bi ^ -bdnud

Nach a-Stammauslaut:

Sg. 1. -obi PL 1. -obda

2. -bdci 2. -bdto

3, -bd 3. -bd ^ -bdnud
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end wazir gabd isdfidobi (B53) ,,Der Wezir sagte: ,Ich vermochte es

nicht (herauszufinden)'*'. bi isdmedobi (B65) ,Jch habe es nicht ver-

standen''. mdgar dekondortu gobi te isdmedaba (B66) ,,Ich hatte es zwar

dem Kaufmann gesagt, doch dieser hat es nicht verstanden''. cikodur

qaro mogoi uzobi (K33) 5,Gestern sah ich eine schwarze Schlange". end

ukmaygi idobi mazd esd okpa (K61) ,Jch aB dieses Brot. Es hat nicht

geschmeckt (lit.: gab keinen Geschmack)*'. 6ikun suni gdrm bila bi nolr

isurcibubi (KM 23) ,,Letzte Nacht war es heifi, und ich habe nicht ge-

geschlafen (Ut. : ich ging nicht Schlaf)''. endudur ur6ibubi bugdeifi dereini

(KM 27) ,,Heute bin ich auf das Weizenfeld (Ht.: den Weizen, PL) ge-

gangen''. mona sigreti totobuhi nami baribd (KM 30) ,,Ich habe diese

Zigarette geraucht. Sie hat mich benommen gemacht (Ht. : hat mich

genommen)''. tatawulada uriiboubi (DS7) ,,In Schluchten bin ich ge-

gangen''. a6arku ku acarpoubi (B65) ,,Das zu Bringende habe ich wohl

gebracht". urciubi murtu olpubi gio (K217) ,,Ich ging auf dem Weg und

fand da", bi u^kurka girtuna orciubi (D23) ,,Ich ging gestern in mein

Haus". nwta morini kolni pi6i bolfd (D33) „Das Bein des Pferdes ist

gebrochen''. ukmdrj idabdnud urHbdnud (K222) ,,Sie aBen Brot und gingen

dann". nikd sudun falowi ikinduini Mrt qulibdnud (K214) ,,Sie wetteten

um einen schonen Jungen (lit. : banden eine Wette auf den Kopf eines .,.)"

bi coi otolpubi to coi soocolpato (N259) ,,Ich habe den Tee getrunken, Sie

haben den Tee nicht getrunken''. hdr wdqt ki oriibdto (N258) „Wann

auch immer Sie gegangen sind''. endd sandvqtd a6arpdnud urdoini tali-

bdnud (B78) ,,Sie brachten ihre Kisten zu ihm und stellten sie hin*'.

oxire xotuni jigpgtii bolfd (D58) ,,Die eine der Frauen wehklagte laut*'.

iima]i (== 6i imaji) urdosdm tutobdci (D79) ,,Warum bist du von mir

weggelaufen?''. ugubebi tenni (N7) „Ich schlug ihn'*.

2. 4a-Form

a) -Idbi

Die 3. Personen dieser Form entsprechen den gleichlautenden Suffixen

in anderen modernen mo. Sprachen. Die 1. und 2. Personen nehmen die

Nominative der entsprechenden Personalpronomina als Enklitika zu sich.

Die Suffixe treten unmittelbar an den Stammauslaut an. Der Akzent

liegt meist konstant auf dem Vokal des Suffixes, wenn es sich um Formen

handelt, die nicht Hilfsverba sind. Die Hilfsverben sind hier iiberwiegend

nur in den 3. Personen belegt.
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Nach Konsonanten die gleichen Formen wie oben— ausschlieBlich -Sundi

und -jaJbd —
,
jedoch mit Suffixanlaut c.

sarase hdi iraiunci (S64) ,,Wann kamst du von der Stadt?''. end irafabd

(D76) „Dieser kam (niin zuriick)". mona hazor rupyei ogddmi 6inandu

(D68) ,,Diese 1000 Rupien, die ich dir gegeben habe*'. mortafdmi ind

pulnud6i (D75) ,,Ich vergaB dies dein Geld'', mona ponbd qoloqdi afdntod

(D64) ,,Ihr da habt Baumwolle gestohlen''. pdnf sol boluna Ice arzanabo-

dasd irazdmda {K114) ,,Es werden fiinf Jahre, daB wir von Arsanabad

gekommen sind". bemor bolfdmbi (K126) ,,Ich bin krank geworden'*. end

puMgn'M iirktik bolfa (N148) ,,Diese Kleider sind schmutzig geworden".

temdn giim kizdmbi {B7) ,,Ich habe das Kamel verloren*'. kord ku kizdnii

(K234) ,,Das Ding hast wohl du gemacht''. qyor nafdr afd molnutd og6d

pirsoldu (D76) ,,Es waren (einmal) zwei Menschen, die ihren Besitz einer

Alten (zur Aufbewahrung) gegeben hatten''. bi hazor rupyd batdure

amonod ogddmbi (D70) „Ich habe 1000 Rupien hinterlegt".

Zusammengesetzte Vergangenheitsformen

1, -to-Form

Die -?a-Formen zerfallen in zwei Gruppen:

a) -la tritt an die in diesem Falle durch alle Personen unveranderlich

bleibende Prasensform -mbi an und nimmt in den 1. und 2. Personen die

Nominative der entsprechenden Personalpronomina als enklitische For-

men zu sich. Zwischen konsonantischem Stammauslaut und den Suffixen

steht der Bindevokal -u-, der auch Akzenttrager ist. Bei vokalisch aus-

lautenden Stammen tragt der Auslautvokal des Stammes den Akzent.

Sg. 1. -(u)mbilabi PL 1. -{u)mbilabda

2. -{u)mbilaci 2. -(u)mbilato

3. '{u)mbila 3. -{u)mbila

yobumbila {K129) ,,Er war auf dem Spaziergang (lit.: ging)'*. end bo^o

qalandor puS kimbela hozornutu yobumbila (K 137/138) ,,Der Konig legte

nun ein Derwischgewand an und ging auf Bazare''. emd keldmbila (D14)

,,Was ist los?'' (lit. : ,,Was hat man gesprochen?'' < pers .Lehniibers. 6ih

gap zadand „id/')''. tdd indmbilato (D50) ,,Ihr alle lachtet". biddd indmbi-

labda (D48) „Wir lachten*'. ufdvdur bi indmbilabi (D53) ,.Vorgestern

lachte ich''. 6i indmbiladi (D49) ,,Du lachtest".
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b) V^y. riiA nU\Qf^ Vnrm tritt das Suffix -la, das den Akzent tragt. Die

Form tritt unmittelbar an den Stammauslaut an und ist von ''Abd al-

Karim aus Kundur nur als Paradigma nutgeteilt worden.

Sg. 1. adarldmbilabi PL 1. aiarldmbilabda

2. a6arldmbila6i 2. aSarldmbilato

3. adarldmbila 3. acarldmbila

„ich brachte, du brachtest" usw.

2. -/a-Form

Aucli diese Form ist bis auf einen Beleg aus Du Rudi von 'Abd al-

Karim, Kundur, nur als Paradigma mitgeteilt worden. Vor die Form
'mbilabi tritt liier das Suffix -/a, nach konsonantischem Stammauslaut

-ca. Als Paradigma diente auch hier das Wort adar- ,,bringen''.

Sg. 1. a6ar6dmbilabi PL 1. acar6dmbilabda

2. dcarcdmbilaU 2. a6ar6dmbilato

3. a6arcdmbila 3. aiaridmbila

emds kelacdmbila (D15) ,,Was war los?" (lit.: ,,Was sprachman?" vgl.

oben Beleg zu 1. -Za-Form).

e) Kopula

l.a-

Die Kopula hat neben einem von 'Abd al-Karim mitgeteilten Para-

digma fur die Vergangenheit folgende Belege:

Fiir das Prasens:

an6i:

pul nandu s6g6i an6i (D83) „Du hast mir keinen Pul gegeben*'. (histor.

Pras.)

Fur die Vergangenheit:

abd:

pombaaimi qoldqci abd (D61) ,,Man hat meine Baumwolle gestohlen'*.

ind dawo Jciii abd (D68) ,,Jener maohte einen ProzeB''. ikd adami

tolaqUdni gertiini abkor aba (D105) „Es war (einmal) jemand, dor das

Geld eines Menschen in dessen Haus gestohlen hatte" (lit.: „Es A\'ar

ein Dieb hinsichtlich des Geldes eines Menschen in dessen Haus").
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a^dy am, afdntod:

eni sukabd he end ukuxsa azd (K243) ,,Er beschimpfte ihn, da6 er

schon tot gewesen sei". qyor nafdr afd (D76) „Es waren (einmal) zwei

Menschen" mona ponbd qol6q6i afdntod (1)64) „Ihr da habt die Baum-

wolle gestohlen''. qutu bolum azd (B4) „Er ist groB gewordto''.

Zu Formen wie axsdmhi vgl. unten Verbalnomina. AbschlieBend das

Paradigma fur die Vergangenheit

:

Sg. 1. azdmbi ,,ich war'' PI. 1. azdmda ,,wir waren"

2. azdndi ,,du warst" 2. azdnto ,,ihr wart''

3, aid ,,er, sie, es war*' 3. azd ,,sie waren"

2. befbi

In alien Personen des Sg. und PL ist be belegt, bi erscheint nur in den

3. Personen. Die 1. und 2. Personen nehmen die jeweiligen Nominative

der enklitischen Personalpronomina zu sich. Die Kopula hi ,,i8t" hat

somit eine Konjugation ausgebildet. Fur das Prasens stehen folgendo

Formen

:

Sg. 1. bebi „ich bin" PI. 1. bibda ,,wir sind"

2. beci „(ivi bist" 2. beto ,,ihr seid"

3. be ^ bi ^ bei (N) ,,er ist" 3. be ^ bi ,,sie sind"

m6ta kaukd gdna ke bi be'^dqil bebi (N170) ,,Dieser Junge da sagt, daB

ich ungeschickt bin". 6i be'>dqil bici (N172) „Du bist ungeschickt". tod

gidkane tdni he'>dqil beta (N173) ,,Ihr alle von diesen seid ungeschickt".

bi betdr bebi (N177) ,,Mir geht es besser". ukin be (N219) „Sie ist (noch)

ein Madchen". te aulo katd bi (831) ,,Dieser Berg ist groB". bi beidiiin

bebi tod norin beto (K75) ,,Ich bin dick, ihr seid diinn". tinda bei (N257)

,,Dort (aber) ist jemand".

Auch die Vergangenheit hat eine Konjugation ausgebildet. Hierbei

treten in alien Personen des Sg. und PI. be und bi Werte auf, welche

gleiohermaBen in alien Personen des Sg. und PI. das Suffix -la anhangen,

zusatzlich der jeweiligen Nominative der enklitischen Personalpronomina

in den 1. und 2. Personen. Die Vergangenheit ist von 'Abd al-Karim,

Kundu", in Form eines Paradigmas mitgeteilt worden. In den ge-

samnelten Materialien bezieht sich die Vergangenheit meist auf die

3. Peisonen. (P) ^ nur in folgendem Paradigma belegt.
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Sg. 1. bildbi ^ beldbi PL 1. bildbdo ^ beldbdo (P)

2. bilddi ^ beldci 2. bildto ^ beldto (P)

3. bild '^ beld ^ bile 3. bild ^ held ^^ bile

3. bai-

Die Kopula bai- „ist'' hat im Prasens-Futur und in der Vergangenheit

eine Konjugation ausgebildet. Das Prasens wird nach der -nambi-Yorm

gebildet. Der Akzent liegt aufdem auslautenden Diphthong des Stammes,

wobei as sich um einen fallenden Diphthong handelt. bai- hat auch die

in der GG. belegte Bedeutung ,,8tehen; sich hinstellen''.

Sg. 1. bdinambi PI. 1. bdinamda

2. bdinanci 2. bdinanto

3. bdina ^ beina ^ bena ^ bain (S) 3. bdina ^ biina ~ bena

Belege sind in den Materiahen so haufig gegeben, daB wir nur die

selteneren Formen auffiihren woUen.

go end addm f4i urdoini bain (S77) „Morgen wird dieser Mann am
Bachufer stehen''. end addm ydk mo pds jaiduna bain (S87)

,
, Dieser

Mensch wird nach einem Monat an seinem Ort sein''.

Die Vergangenheit wird in den Materiahen nur selten verwendet.

Belegt ist einmal eine -6a-Fomi sowie eine zusammengesetzte -Jfa-Form.

Fiir letztere Form hat ^Abd al-Karim aus Kundur folgendes Paradigma

mitgeteilt

:

Sg. 1. baimbilabi PI. 1. baimbilabda

2. baimbiladi 2. baimbilato

3. baimbila 3. baimbila

koUidumni bdiba (N53) ,,In meinem Halse war etwas''. wdqte hi uhmdrj

idaku baimbila (K195) ,,Als er Brot aB''.

Zu Formen wie baixsdmbi vgl. iinten Verbalnomina.

4. bol-

bol- hat regelmafiige Formen in der Prasensform -nambi und den Ver-

gangenheitsformen -ba und -/a. Diese Belege sind in den Materialien so

zahlreich enthalten, dafi wir glauben, auf das Auffiihren von Beispielen

hier verzichten zu diirfen. Eine Einzelform ist auch auf ~la belegt:

vkini usundu ityojbola (B 60) ,,Seine Tochter hatte Wasser notig gehabt'*.
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II. Negation

1. ula

Die Negation uld ,,nicht'' fungiert als Verneinung des Pras^ns und
Futur. Beginnt das zu vemeinende Verbum mit einem Vokal, v(?rbindet

sich der Auslautvokal der Negation mit dem Anlautvokal des Verbums
zu einem Diphthong, der den Akzent erhalt und als fallender Diphthong

artikuliert wird. Dieser Vorgang findet jedoch nur statt, wenn die Silben

des Verbbeginns eine Vok.-Kons.-Vok.-Kombination aufweisen, iz.B. bei

uza- „sehen'*. Kombinationen des Verbbeginns nach dem Muste^r Vok.-

Kons.-Kons., z.B. bei ur6i- ,,gehen'^ lassen aus euphonischen Griinden

eine engere Verbindung von Negationsauslaut und vokalischem Verb-

anlaut nicht zu. Vor einem anlautenden e verbindet sich uld zu id^i . . .,

z.B. uld erina > uUirina ,,will nicht**. Vor konsonantischem Anlaut des

folgenden A^erbums bleibt uld unverandert. In letzterem Falle steht ein

Akzent auf der Verneinungspartikel und auf der Verbalform, wahrend

bei der engen Verbindung von Negation mit vokalisch anlautendem

Verbstamm nur ein Akzent auf dem. Diphthong liegt.

6auM derd uld saunambi (K17) „Ich setze mich nicht auf den Stuhl '.

uld qoqoMna (K44) ,,Man kann es nicht spalten (Ht. : spaltet es nicht) '.

uld meddnambi (K65) ,,Ich weiB nicht". uld urUnamda (K97) ,,Wir

gehen nicht'*. durdni uleirina ke idasu (K118) ,,Sein Magen will nicht,

daB er es iBt**. end emagald efdn uld kim (K131) ,,Warum hat sie keinen

Mann (Ht. : macht sie keinen Mann)?**, uld diddnambi (KM 63) ,,Ich kann

nicht**. 6ini ulduzanambi (DS9, B17) ,,Ich sehe dich nicht**.

2. la

Die aus uld verkiirzte Negation la bleibt vor konsonantischem imd a-

Anlaut unverandert, wobei sie als Akzenttrager vielfach das folgende

Verbum akzentlos halt und so als Prafix auftritt. Vor Vokalen axiBer a

assimiliert sich das a von la an die Anfangsvokale der Verben auf folgende

Weise: la i.. > lei..; la o.. > 16.. ^ leio.; la e.. > ?e...; la u.. > lu...

Die so aus der Verneinung I und dem Verbanlaut bestehende erste Silbe

der Gesamtform tragt stets den Akzent. la wird auch unmittelbar nach

io ,,oder** zur Bezeichnimg des Verhaltnisses ,,ob ... oder nicht" im

Prasens verwendet.

orpd leidanambi (N4) „Ich esse kein Gerstenbrot". ti kaukd leidana

(N23) ,,Dieser Junge iUt nicht". 6i lafagimni I6punan6i (N67) „Willst
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du nicht meinen Mantel kaufen?'*. undunidini lerinambi (N 70) ,,Ich will

deine Hose nicht". Uidanambi {N86) ,,Ich esse nicht''. noqaiasd Id ainamhi

{N231) ,,Vor dem Hund fiirchte ich mich nicht''. zdrjmini Id bolum (N234)

,,Fiir meinen Verbrauch wird es nicht reichen''. hi dixs keji Id ciddnambi

(N287) ,,Ich kann ihn nicht hochheben''. U Iceldne Uioguna (S 16) ,,Dieser

kann nicht sprechen (lit.: gibt nicht Sprache)". end Mrdina (S46) „Es

(das Auto) geht nicht". biM lomEnambi (K13) ,,Nein, ich werde nicht

mehr singen**. bi go indea gertiUna or6isii io Id (D25) Ich weiB nicht, ob

ich morgen nach Hause gehen werde oder nicht (lit. : ich morgen hier

nach Hause werde gehen oder nicht).** bi go Sar Mrdinami (D27) „Ich

werde morgen nicht in die Stadt gehen*'. bi go uftdy Uidanambi (D29)

„Ich werde morgen nicht Brot essen". loguna (D97) ,,Er gibt nicht**.

-m^r Id 6idona urdiga (K 173) ,,Er kann nicht mehr gehen (lit. : den Weg
gehen)'*.

3. esajisa

Die miteinander austauschbaren Negationspartikel esdjisd ,,nicht"

fungieren als Verneinung der Vergangenheitsformen. Vor Verben, die

mit Konsonanten anlauten, bleiben die Negationen unverandert und

halten das folgende Verbum akzentlos. Vor Verben mit Vokalanlaut

kann der Auslautvokal der Negation mit dem Anlautvokal des Verbums
entweder einen fallend artikidierten Diphthong bilden, z.B. esd t^.. >
esdu..,, oder a assimiliert sich an den Anlautvokal des Verbs: isd w.. >
isu,,,\ isd a.. > iso... Verschiedentlich verhalten sich die Negationen

esdjisd vor folgenden Vokalen aber auch wie vor Konsonanten.

mazdesdogpa (K61) „Es schmeckte nicht (lit.: gabkeinenGeschmack)".

waziri iugasd nikd alom azdr esd kiba (K 150) ,,Seitens des Wezirs hat man
kein Erkennimgszeichen gemacht". toti noir isd barijd (KM21) ,,Haben

Sie nicht geschlafen (lit.: hat Sie der Schlaf nicht ergriffen)?". bi noir

isurHbvbi (KM23) ,,Ich schlief nicht (lit.: ich kam nicht Schlaf)". bi

6ik6dur esd uySifambi (KM 77) ,Jch habe gestern nicht gelesen", en6 esd

dilatd (KM 83) ,,In diesem Jahr gab es keinen Regen". xayoti esduzaia

(K218) ,,Hat den Schneider nicht gesehen". MSku Unni memdn isd kiba

(K223) „Keiner lud ihn ein". td isd kelaba (K233) ,,Er aber sagte nichts".

go alton isolsu temoni ulopumbi (B 15) ,,Wenn ich morgen kein Geld haben

(lit. : finden) werde, werde ich das Kamel nicht kaufen (lit. : morgen werde

ich nicht Geld finden und . . .)". isd cidobi (B 53) ,,Ich vermochte es nicht".

imadu is6gpa6i (B64) ,,Warum hast du nicht herausgegeben?". bi isd

medobi (B65) ,,Ich habe nicht verstanden". U isd medaba (B66) „Er hat

nicht verstanden**.
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4. sa

Die aus esdjisd verkurzte Negation erscheint vor folgenden Kon-
sonanten als set, wobei sie den Akzent auf sich zieht und wie ein Prafix

fungiert. Vor Verben, die mit einem Vokal anlauten, bildet der Auslaut

der verkiirzten Negation und der Anlautvokal des Verbums einen fallend

artikulierten Diphthong. Hierbei verschiebt sich der Auslaut a der Nega-

tion ofter zu €. Vielfach assimihert sich das auslautende a der verkiirzten

Negation an den Anlautvokal des Verbums : saa.. > sd,.; sao.., > s6.,\

sa u.. > su.., Vereinzelt weist hierbei der Auslautvokal der Negation

vor anlautendem Vokal der Verbform Weiterbestand auf, indem er sich

in der Qualitat dem Anlautvokal des Verbums zwar angleicht, artikula-

torisch aber von ihm deutlich unterschieden bleibt. Hierdurch entstehen

Lautgebilde wie z.B. soo <c sa o,,. sa wird auch unmittelbar nach io

,,oder'' zur Bezeichnung des Verhaltnisses ,,ob . . . oder nicht** in der

Vergangenheit verwendet.

usu seocilbaii ukunii (N164) ,,Hast du nicht Wasser getrunken, stirbst

du = Wenn du nicht . . /'. inahdci hos sdkibubi (N223) ,,Du hast gelacht

und ich mochte das nicht (lit.: machte es nicht gut)'', to 66i soodolpato

(N259) ,,Sie haben den Tee nicht getrunken''. hidcama surcifambi (S65)

,,Niemals bin ich (dorthin) gegangen'*. motdr seiraba (K119) ,,Das Auto
ist (noch) nicht gekommen''. bi pai Idkinami ke bawdmni irajd io sd (D26)

,Jch weiB nicht, ob mein Vater gekommen ist oder nicht". 6i nandu pul

sogcanci (D68) ,,Du hast mir keinen Pul gegeben*'. kouni bi sdlafambi

(D90) ,,Ich habe das Kind nicht getotef.

5. ugeibi ^ geibi

Die schriftmongolische Negation ugei bildet in der Moghol-Sprache

wie im UM mit der Kopula be/bi ein negatives Verbum, das iiberwiegend

in der Form geibijgeibe, seltener ugeibe, erscheint. Die Formen erscheinen

meist in den 3. Personen des Prasens, seltener in der Vergangenheit.

Das Verbum bedeutet „ist nicht, war nicht, gibt es nicht, ist nicht da,

ist weg" usw. Im iibertragenen Sinne hat es auch die Bedeutung ,,ist

tot".

end ukin geibe bebd be (N134) ,,Sie ist kein Madchen (mehr), sie ist

Witwe". kouni geibe (N 138) ,
,Einen Sohn gibt es nicht". kuzadH dotaneini

usun geibe (N153) ,,Innen im Topf ist kein Wasser". girmini gold geibe

(N154) ,,Mein Haus ist nicht weit entfernt". ind addm naxdq ugeibi (D70)

,,Dieser Mann ist im Recht (lit, : ist nicht unrecht)". rafiqmi ugeibe (D77)



Morphologie 143

,,Mein Freund ist tot'', kav^ibdt moni nekdni giihi (DS5) ,,Eines tinserer

Jungen ist weg*'. altomini geibila (Bl2) „Ich hatte kein Geld*'.

6. Prohibitiv

Der Prohibitiv wird in der Moghol-Sprache durch die Imperativformen

(bloBer Stamm fiir Sg., -tu, -tod fiir PI. [vgl. oben S. 126, Imperativ-

formen unter 1.]) -\- prafigiertes bi gebildet. Das prafigierte bi tragt

stets den Akzent und steht vereinzelt audi vor anderen Verbformen als

Verneinung. Mogh. bi entspricht dem Prohibitiv bu im UM.

ukmarj bibolga (N104) ,,Mache kein Brot!''. 6i binotu (N126) ,,Tanze

nieht!'' qolo biurdi (N156) ,,Geh nicht weit weg!". usun bio6ol (N162)

,,Trinke nicht Wasser!'' doldxt biki (N179) ,,Mache keinen Staub!''. ^dy

bikitu (N235) ,,Machen Sie sich keine Sorgen!''. bikele (853) ,,Sprich

nicht!''. enakd biurdi (S61) „Geh jetzt nicht!". te jug bisau (K25) ,,Setz

dich nicht dorthin!". dut beki (K27) ,,Rauche nicht !". cilim bitoto ,3^uche

nicht Wasserpfeife!". tuf biki {K42) ,,Spucke nicht!", hi^kundu biga

(D84) „Sprich zu niemandeml". eljigani cinos bidaga (KM9) ,,Die Wolfe

fressen die Esel nicht". ukmdr) bidaya (N 151) „Ich will nicht Brot essen".

III. Verbalnomina

1. -y^i-Form

Das sog. Nomen actoris hat folgende Formen: -k6ij -x6i und -q6i. Die

Suffixe haben nominale Funktionen, wobei sie als Subjekte, Objekte usw.

oder vor folgenden Nomina als Attribute auftreten, sowie verbale Funk-

tion als finite Pradikate mit Kopula.

nandti dd meilakci mini be (63) ,,Ich habe zehn Schafe (lit.: Bloker)''.

moi barixHi moi barina (K213) ,,Der nach einem Fisch greift (lit.: der

Fisch-Greifer), fangt auch cinen Fisch". pombasimi qoloqci (fiir qoloqqci)

aba (D61) ,,Man hat meine Baumwolle gestohlen". 7n6na ponbd qoloqci

afdntod (D64) „Ihr da habt die Baumwolle gestohlen". hdm Safodd kixci

bidatu cini aid kiba (B22) „Auch daB du fiir uns vermittelst (lit.: dasVer-

mittlung Tun fiir uns), hat dich groB gemacht". end addm umsixci u

bicixdi be (B36) „Dieser Mann liest und schreibt". end addm unoxH be yd

piodd be (B38) „Reitet dieser Mann oder ist er zu FuB?". mona duo oloxci

be (B40) ,,Diese Medizin ist todhch (lit.: totet)". urci 6ici totoxH obcira

(B42) ,,Geh und hole den ScheiBe-Raucher = Haschischraucher!". ur6i

notuxH ukini obdira (B41) ,,Geh und hole das spielende Madchen!". derdu
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kixii (B45) ,,Ernter*'. omSixU xotun {B43) ,,Eine singende Frau". omSikci

aiarpd (B72) ,,Er holte einen Mulla (lit.: Sanger)*', qarbuxH (K168)

jjGewehr**.

2. -huj-hui-Yorm.

Vom sog. Nomen futtiri sind die Formen -kuj-kui und -qui belegt. Die

Fuaktionen sind liberwiegend nominal als Subjekte, Objekte usw. Als

Attribute vor folgenden Nomina sowie in verbaler Funktion als Pradikate

mit Kopula erscheinen sie nur selten.

addm qurbantu ityo] bi ukmarj tebtakii "puSdk (N157) ,,Der Mensch hat

fiir drei (Dinge) Notwendigkeit : Brot, eine Bleibe (lit.: Niederlegen) und

Kleidung**. omSiku sudii qor gi>ibe (Kll) ,,Singen ist nicht gut (lit.: ist

kein gutes Tun)", mogolnutu omSiku yddni gMbe (K14) ,,Bei den Moghol

gibt es keine Erinnerung an das Singen'*. 6inand'd biM hna hundr 6ini bi

ke fajulkd ol (K135) ,,Was fiir eine andere Fertigkeit hast du, daB du zu

Essen findest?". nami olokusd xalos kiba (K159) „Mich hat sie vom Tod

errettet". alakttduna razo bebi Idx kikudu ugii bebi (D91) ,,Mit meinem

Tod bin ich einverstanden, mit dem Ausziehen bin ich es nicht''. wdqte ki

ukmdr) idaku baimbila (K 195) ,,AIs er Brot aB''. end qainakH kyanasd yod

barizdndi (B61) ,,Von wem hast du dir das Rauspern gemerkt?''. kealeini

urdibd idakuiduini qdttu (DSs) ,,(Die Jimgen) von beiden gingen zu

ihrem Fressen hin''. bad az ukukuini (K202) ,,Nach seinem Tod*', bicikdi

mini qaro bi (B6) ,,Mein Bleistift ist schwarz". ukmaT) idakuisd irdnambi

(B29) „lch komme vom Essen", idakuidu ur6imbi (B30) ,,Ich gehe zum
Essen". biHkui qaton be omHkui osom bi (B35) „Das Schreiben ist schwer,

das Lesen ist leicht". jigdl ugakiii xotun (B44) ,,Eine Frau, die Wasche

wascht". magdr end moini innak'dini nandii ga (B52) ,,Nun sag mir aber,

(was) das Lachen dieses Fisches (bedeutet)". qainakHi daunini ukini

sonos'pd pgald umuspd (B60) ,,Seine Tochter horte seinen Rausperton

luid zog ihre Wasche an", evdm inakui moi (B80) „Dies also (meinte) der

lachende Fisch". kundu be, aiidquini qaton be (B87) ,,Es ist schwer. Das

Tragen davon ist schwierig".

3. -ysan-¥orm

Die -ysan-¥oYraen zerfallen in einfache und zusammengesetzte Formen.

Die einfachen Formen erscheinen in den Varianten -xsdn, -xsd, -xse, -xsd

ujid fimgieren liberwiegend als finite Pradikate ohne, seltener mit Kopula,

einmal auch als Nomen. Sie bezeichnen stets die Vergangenheit. Die zu-

sammengesetzten Formen unterteilen sich in zwei Gruppen: 1. An -ksdn,
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-xsdn und -^5an-Varianten tritt die Kopula der 3. Personen bi an, wobei

sich das auslautende n des Suffixes stets zu m verschiebt. Die so ent-

standenen -ksdmhiy -xsdmbi und -^5(xm6t-Varianten fungieren als finite

PradikateunddmckenmeistdieGegenwartaus, inmitpers.fce/A;i „daB" ein-

geleiteten Nebensatzen auch ofter das historische Prasens. 2. An die

Varianten -xsdn und -gsdn tritt unter den gleichen Bedingtmgen wie bei

1. die Vergangenheit der 3. Personen der Kopida bi, also bila an. Die

Varianten -xsdmbila und -gsdmbila fungieren als finite Pradikate der

Vergangenheit. Von den zusammengesetzten Formen sind in unseren

Materialien nur die 3. Personen belegt, so daB wir nicht wissen, ob tiier

eine Konjugation ausgebildet worden ist, wie sie fiir die Kopula bi ja

vorliegt. Die einfachen -ysaw-Formen haben keine Flexion entwickelt.

anu ponbd sagalnutu toni bagtaxsdn (D64) ,,Davon ist noch Baumwolle

in euren Barten hangen geblieben". kisei mur kixso (D95) „Ich habe

einen Beutel versiegelt''. ci teftaxsd be6i (DlOO) ,,Du lagst schlafend'*.

tebtaxsdn bi (K161) ,,Es ist eingeschlafen". mogoi vhtaxse (K211) ,,Der

von einer Schlange Gebissene'*. koild-g woyaxsd (K218) ,,Es ist (wie) ein

Gewand genaht*'. taydq qirgaxsd (K218) ,,Es ist (wie) Holz verarbeitef.

eni sukabd ke end ukuxsa azd (K243) ,,Er beschimpfte es (das Jiingelchen),

daB er (bereits) tot gewesen sei". dekondu souxsdmbi (B63) „Er hat sich

in den Kaufladen gesetzt = sitzt inx Kaufladen", ttzabd ki mui ikini

ganorastu oguksdmbi (K142) ,,Er sah, daB man ebendort Kopfe an Haken

hangt*'. uzabd ke biiiksdmbi (K155) „Sie sah, daB geschrieben steht''.

umburaxsdmbi girmini (K204) ,,Mein Haus liegt danieder", uzabd xotuni

souxsdmbi (K225) ,,Er sah, daB dessen Frau dasaB = sah dessen Frau

dasitzen*'. te uzabd ke girtu nilcd jaldu ^souxsdmbi (K227) ,,Er hatte (aber)

gesehen, daB im Haus ein Junge saB". uzabd muri qizini nikd xarmdn

r6§ kixsdmbi (K239) ,,Er sah, daB man am Rande des Weges einen

Getreidehaufen aufhauff. irgod tenda baixsdmbi (S73) ,,Dort sind Leutc".

derdxt baixsdmbi (S74) ,,Der Baum steht**. endudur end addm ]ui urdoini

baigsdmbi (S76) ,,Heute steht dieser Mann am Bachufer''. mui rnc^sol

^elaudumni unoxsdmbila (B74) ,,Eine derartige Angelegenheit liegt fur

mieh vor (lit.: ... ist auf meine Vorderseite gefallen)''. nidoni ikd derdxt

baigsdmbile (D54) ,,Voriges Jahr stand da ein Baum". hamiM wdxi muri

ikinini duSmanudni barixsdmbila (K195) „Immer besetzten Feinde, die

es auf ihn abgesehen hatten (lit.: Feinde seines Kopfes), den W(^g".

wdqte ki gori amanduini bayigsdmbila (K198) ,,Als er am Eingang (lit.:

Mimd) der Hohle stand ..." mota addm u^kudur fui urddini baixsdmbila

(S75) ,,Gestern stand dieser Mann am Bachufer".



146 Morphologie

4. Erstarrte Verbalnomina

Unter erstarrten Verbalnomina verstehen wir feststehende Formen
oder Suffixe, deren Ursprung wir auf verbalnominale Ausdrucksweisen

zuriickfuhren zu konnen glauben.

a) osdla

Die Form osdla leiten wir ab von UM aysan-luy-a, lit.: ,,Mit dem
Gewesen-Sein'*. Fiir die Entwicklung setzen wir an : aysan-lny~a > "^asan-

lu'a > "^asanla > osala. Durch osdla wird eine irreale Bedingmig zum
Ausdmck gebracht: ,,Wenn ware, wenn gewesen ware; wenn hatte, wenn
gehabt hatte''. Die aus der irrealen Bedingung sioh ergebende Folge:

,,. . ., dann wiirde, . . ., dann hatte" wird durch ein Verb mit det -mbila-

Form bezeichnet. Die wortliche tJbersetzung eines derartigen Satzes:

alto mini osdla temoni opAmbilabi (BIS) ,,Mein Geld mit dem Gewesen-

Sein habe ich das Kamel gekauft = Wenn ich Geld hatte (gehabt hatte),

wiirde (hatte) ich das Kamel kaufen (gekauft)'*. Die Belege fiir osdla

stammen aus Kariz Mulla und Bedawi.

nikd 6orw6 osdla urHmhilabi 6uygurtu (KM 64) ,,Wenn ein Esel da ware,

wiirde (konnte) ich in die Stadt gehen**. nikd zara toloku osdla urHmhilabi

6ur)gurt4 nikd goli op^mbilabi (KM 65) ,,Wenn etwas Geld da ware, konnte

(wiirde) ich in die Stadt gehen und einen Teppich kaufen**. nikd zara

mjeqdn osdla ke oddm iddmbila oddm neSadu bolumbila (KM 66) „Wenn es

(hier) etwas Fleisch gabe, welches der Mensch essen konnte, wiirde der

Mensch sich gut fiihlen (lit.: im Wohlbefinden sein)**.

b) -ksosa

Das Suffix 'ksdsa stellen wir mit UM -ysan-a6a zusammen, z.B.

or6iysan-a6a lit.: ,,Vom Gegangen-Sein her** = T[nogh., uriiksosa. Die

Form bezeichnet den Konjunktiv der Vergangenheit : ,,Hatte, ware**,

und hat eine Konjugation entwickelt (Paradigma, B25):

Sg.
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Die wortliche Ubersetzung eines Satzes mit diesem Suffix: te tinni

oloksosa (B26) ,,Er ihn vom Getotet-Haben her = er hatte ihn getotet".

Die LPs.PL z.B. ware danach zu erklaren: ^urdiksan-aia bida >
*urciksa-sa bida > ^urdikso-sabda > urcikaosubda ,,Vom Gegangen-Sein

her wir = wir waren gegangen'*. Belege liegen nur im obigen Paradigma

und Einzelsatz aus Bedawi vor.

IV. Konverben

1. -H, -/i, -fi-Form

Die Suffixe fungieren im weitesten Sinne als modale Konverben, d.h,

sie geben vor einer finiten Verbform oder vor Pradikatsnomina an, unter

welchen naheren Umstanden der durch das finite Verb dargestellte Vor-

gang sich abspielt. Bei Satzen, die mit pers. agar ,,wenn*' eingeleitet

werden, fungiert das Suffix als Pradikat eines konditionalen Nebensatzes.

guizi qaton be (B33) ,,Rennen ist schwer". idazi oson bi (B34) ,,Essen

ist leicht''. endm garni bi kici iddnanii (B74) ,,Dies ist also der Kummer,
den du (dir) machst (lit.: den du machend) und (in dich hinein) friBt**.

ind dawd ki6i aba (D68) ,,Jener machte (lit.: machend war) einen Pro-

zeB". bi dix§ kefi Iddidanambi (N287) ,,Ich kann ihn nicht hochheben''.

agar toni bdip mota giri qaro qurgdni beina (N288) ,,Wenn du in ihrer

Nahe bist, ist eben in ihrem Haus ein schwarzes Lamm''.

2. -M-Form

Dies Suffix ist nur einmal in unseren Materialien belegt und fungiert

hier als einfaches weiterfiihrendes Pradikat in einem langeren paratakti-

schen Satzgefiige.

ctisun ilkdn qarun udur suni , . . (B24) ,,Blut flieBt aus dem Herzen

(mir) Tag und Naeht imd . .
.**.

3. -m-Form

Auch dieses Suffix ist nur selten belegt. Es hat grundsatzlich die gleiche

Funktion wie die Formen unter 1. Es ist moglich, daB es sich um modale

Pendants zum Konverb auf -n im UM handelt.

qutu bolum aM (B4) ,,Er ist groB geworden". umbdm bela (B60) „Sie

wusch sich''.
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E. Adverbien und Postpositionen

a) Ortsbezeichnend

Wir fxihren nachstehend nur die Einzelformen ohne Belegangaben auf.

Die Belegstellen konnen ohne Schwierigkeit aus den Stellenangaben in

der Wortliste ersehen warden.

endd ^ ende ^ inda ^ inde ^ indea (D) ,,hier, hierher, hierhin'\

Unda ^ tende ^ tinda „dorf . mui ,,hier; dort, ebendort". munda ,,hier;

ebenda, ebendorf. mutta ,,ebenda, ebendort''. qand ,,wo?, wohinT'.

Icoina ,,danach, nach*'. qaundS ^ qaundx^ ^ qoindx§ ,,nach hinten, nach

zuriick, zuriick*'. qolo ,,weit, weit entfernt*'. to (< pers. ,,irf/') ^bis, bis

zu". urdo ,,nahe bei, zu, hin zu'', uruxS ,,heran, daher'', dexS ~ deMi '^

dekS „nach oben, hoch, hinauf . odd ^ udd ,,oben, nach oben''. odatirkd

,,etwas hoher, etwas hinauf". derd ,,auf, hinauf, oben auf, an**, dira ,,aur*.

doro jjUnter*'. dotana ,,darin, darauf". dotona ,,in, hinein**. Sebo „hinab,

hinunter**.

b) Zeitbezeichnend

Fur die zeitbezeichnenden Einzelformen gilt das gleiche wie oben

unter a.

enakd '^ inakd (D) ,,jetzt". indasd ,,seitdeni". endudur ,,heute*'.

ufdudur ,,vorgestern**. cikdudur ^ 6ik6dur '^ uSkodur ^ uSkudur ^

uSkon r^ uSkurka ,,gestern'*. iinozdd <>^ go (< pers. ,,i(?/') ,,morgen'*.

bego < pers. bigo „nachts". bad ^ bad az ^ badasu < ar. ba'ad + pers.

az ,,nach, nachdem, danach'*. hamiM wdxt < -pers. hamisah + ar.waqt

,,inimer, zu jeder Zeit". haraudur < pers. Aar + mo. udur ,,taglich, jeden

Tag*', hdr wdqt < pers. har + ar. waqt ,,wann auch immer*'. koina

„danach, spater".

F, Hilfsnomina

Unter Hilfsnomina verstehen wir einige in der Moghol-Spraehe ge-

brauchte Nomina, die mit Kasussuffixen versehen oftmals orts- und

vereinzelt zeitadverbielle Bezeichnungen ersetzen konnen.

jug „Richtang" in der Bedeutung: ,,zu, nach, hin zu'*: nurd qarilgabd

qutui fugtuini (B80) „Sie wandte ihr Gesicht zum Konig**. Vgl. auch:

te jug (K24) „dort'* und end jug (K25) „hier**.

jelau „vorderer Toil, vordere Seite" < pers. ^ilau „id.** in der Bedeu-

timg ,,fur**: mui mesdl jeldudumni unoxsdmbila (B74) „Eine derartige
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Angelegenheit liegt fur mich vor''. In der Bedeutung ,,vorne": tenni

elfigani felaudund kiba (K239) ,,Er setzte (lit.: machte) ihn vorne auf

den Eser'.

rod ,3uckkehr, Zuriick-, Weggehen'* < ar. radd ,,Zuruckgabe, -sen-

dung, -bringung" in der Grundbedeutung : radasami (D 73) ,,Nach meinem
Weggehen''. In der Bedeutung .,Hinterseite, hinten" : godi raHini uguryd

(N285) ,Jch will den Pferdewagen an seiner Hinterseite festmachen".

In der Bedeutung ,,danach": ratMni tinni olsu (B53) „Danach werde ich

es (heraus)finden**. In der Bedeutung „fur, nach'': urcibd tula ratu (K220)

,jEr ging nach Reisigholz".

qat ,,Seite*' < tiir. qat ,,id.** in der Bedeutimg ,,mit'*: tir u kamondr

qati (K186) ,,Mit ihrem Pfeil und Bogen'' (doppelte Bezeichnung durch

Instrumental und qat\), qatini uriibd (K141) „Ging mit ihm*'. Mit der

Bedeutung „hinein in'' : undut fui qatu (K60) ,,Wirf in den Bach hinein!''.

ugurpdgafrd qatu (K221) ,,Legte in die Pfanne*'. urtibd bugdeimit qatiiini

(KM 45) ,,Ging in dessen Weizen(feld)**. Mit der Bedeutung ,,befindlich

in*': manzil qatu (K94) ,,In Manzil". nikd sild qatu (K198) ,,In einer

Spalte''. faygdl qdttu (K184) ,,In einem Wald".

ABRISS DER SATZLEHRE

1. Subjekt-Pradikat, Parataxe

Das Subjekt steht in der Moghol-Sprache gewohnlich am Satzbeginn,

und das Pradikat in Form eines finiten Verbums am Satzende. Diese

Regel wird durchbrochen, wenn ein Satz mit einer pers. Konjunktion

eingeleitet wird, d,h. wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht.

Auch kann eine finite Verbform am Satzbeginn stehen, wenn das Sub-

jekt in diesem Verb enthalten ist, z.B.: dga arzatd tomusu (K229) ,,Ich

werde bleiben und die Hirse aufsammeln". uzabd ke mona jaldu noir

ur6i]d (K232) ,,Er sah, da6 der Junge in Schlaf gefallen war'', Ein Satz

kann ofter zwei finite Pradikate hintereinander haben, z.B.: auloi

ikinduini uriibd mutta unobd ukubd (K200) ,,Er lief auf den Gipfel des

Berges, fiel dort herunter und starb". Diese Haufung finiter Pradikate,

die ohne ein Bindewort nebeneinander stehen, erklart sich daraus,

daB in der Moghol-Sprache die ein Pradikat naher bestimmenden Konver-

ben bzw. die Verbalnomina nur noch selten gebraucht werden. Aus dem
gleichen Grund konnen in einem Satz mehrere finite Pradikate stehen,
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die nicht unmittelbar aufeinander folgen. Solche finiten Verbformen

ersetzen die nicht mehr vorhandenen perfektischen und imperfektischen

Konverben und Verbalnomina, z.B,: bego §er6h idahd mdst bolfd kouna

aZa6d(D88) jjSietranknachts Wein, wurde besofFen undtotete ihrKind''.

Man vergleiche hierzu einen entsprechend aufgebauten Satz imUM : mor-

tur ireged ger-tur-iyen oroyad kobegun-iyen ala^uqui ,,Er kam auf dem Weg
daher, betrat sein Haus iind totete seinen Sohn''. Stmkturell ist durch

diese Pradikatshaufung der parataktische Sprachbau des Mongolischen

erhalten geblieben. Parataktischer Sprachbau hat sieh auch bei den ver-

balnominalen Formen und Suffixen osdla und -ksosa erhalten, unbe-

schadet dessen, dafi wir sie hypotaktisch iibersetzen. Letztere Konstruk-

tionen sind aber sehr selten. tJberwiegend erscheinen in der Moghol-

Sprache dafiir Satztypen, die diesen Dialekt einer hypotaktischen Kon-

struktion zuweisen.

2. Hypotaxe

Die hypotaktische Satzstruktur ist persischer Herkunft und hat in der

Moghol-Sprache die fiir die anderen mongolischen Sprachen so typischen

verbalnominalen und konverbialen Konstruktionen ersetzt. Derartige

Satze werden gebildet, indem persische Konjunktionen die einzelnen

Bedeutungsrectionen iibernehmen, wahrend das Verbum in seiner ge-

wohnlichen finiten Form erscheint. Stmkturell gesehen wird ein derartiger

Satz zu einem echten Nebensatz in unserem Sinne, und damit das Satz-

gefiige hypotaktisch. Nachstehend wollen wir darstellen, welche von der

Grundfunktion verschiedene Satzkonstruktionen sich ergeben, wenn ein

finites mo. Verbalsuffix mit einer pers. Konjunktion auftritt.

a) BloBer Stamm

Der in der Grundfunktion den Imperativ bezeichnende bloOe Stamm

bildet mit der pers. Konjunktion agar ,,wenn'' das Pradikat eines kon-

ditionalen Nebensatzes (vgl. Belege oben S. 126, Imperativformen,

unter 1.). Mit der pers. Konjunktion kefki ,,da6" bildet der bloBe Verb-

stamm das Pradikat eines Nebensatzes, der mit ,,da6 . . ., so dafi ..."

eingeleitet wird: cinandu biSi imahundrtini bi ke fajulku ol (K135)

,,Was fiir eine andere Fahigkeit hast du, so daB du (etwas) zu essen

findest?".
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b) -r/a-Form

I)er Voluntativ auf -ya bildet mit der pers. Konjunktion kefki „da6'*

Pradikate finaler oder kausaler Nebensatze, die mit ,,daB . . ., damit . .
."

oder mit ,,denn wir wollen . .
/' eingeleitet werden (Belege vgl. oben

S. 127, Imperativformen, unter 3.).

c) -5w-Form

Die in der Grundbedeutung einen Wunsch der l.Ps.Sg. ausdnickenden

-5w-Formen haben mit der pers. Konjunktion kejki „da6'' die gleichen

Funktionen wie -ya: 1. Final: ,,Da(5 ich . . ., damit ich . . ., um zu . .
.*',

2. Kausal: ,,Denn ich will (werde) . . ., weil ich will (werde) . .
/' (Belege

vgl. oben S. 130, Futurformen, unter 2.).

d) -^a-Form

Das in der Grundbedeutung futuriseh, seltener perfektisch fungierende

Suffix -ga bildet in Satzen mit der pers. Konjunktion agar ,,wenn'' das

Pradikat eines konditionalen Nebensatzes, mit der pers. Konjunktion

kefki ,,da6" das Pradikat eines Nebensatzes, der mit ,,daB . . ., damit ...,

um zu . .
/' eingeleitet wird (Belege vgl, oben S. 132, Futurformen,

unter 3.).

Wir konnen an Hand dieser Gegebenheiten feststellen, daB der kon-

ditionale, finale und kausale Charakter der pers. Konjunktioneii kejki

und a^ar auf Suffixe mit ursprunglich nicht konjtmktionsbezogener Be-

deutung einen so starken semantischen Druck ausiibt, daB sich ihre

Fimktion nach diesen Konjunktionen richtet. Das gleiche gilt nun auch

fiir die anderen finiten Verbalsuffixe, deren Hauptaufgabe in der tem-

poralen Diflferenzierung liegt. Finite Prasens- und Vergangenheitsformen,

die mit einer der obigen Konjunktionen stehen, werden dadurch zu

Pradikaten finaler, kausaler und konditionaler Nebensatze: hi irdmbi ke

Hnandu sal&ni ikimbi (D72) ,,Ich komme, um dich zu griiBen''. uzabd ki

nike jaldu da ripa mjeqon ob6a (K138) ,,Er sah, daB ein Junge fur zehn

Rupien Fleisch gekauft hatte**. Verschiedentlich kann in finalen Satzen

der Gebrauch der pers. Konjunktion kejki aber auch unterbleiben, so

daB damit hinsichtlich des mogholischen Satzbaues Parataxe vorliegt:

uzabd muri qizini nikd xarmdn t6§ kixsdmbi (K239) ,,Er sah, daB man
am Rande des Weges einen Getreidehaufen aufhauft'^ Bei Satzen, in

denen direkte Rede zum Ausdruck gebracht wird, steht kejki unmittelbar



152 AbriB der Satzlehre

nach dem Verbum ga- „sagen'* als Einleitung dieser direkten Rede. Wir
geben in solchen Fallen kejki durch den Doppelpunkt wieder. Diese

Konstruktion ersetzt das in der Moghol-Sprache nicht verwendete Kon-
vei'b -r-un : mona otagudu gabd he, . (B 56) „Er sagte zu diesem Alien : . .

/'

= UM: mon otegu-dur oguler-un ,,id-"- I^^s pers. kejlci fongiert auch als

Relativpronomen. Durch derartige Konstriiktionen werden mo. Verbal-

nomina in attributivischer Funktion ersetzt: mona pulnud ke 61 nandu

ogcdnci (D74) ,,Das Geld, das du mir gegeben hast". (Vgl. UM: cinadaca

nadur oggugsen togurig ,,Der mir von dir gegebene Togrig".) murtu ke

ur6imbila (B54) ,,Auf dem Weg, auf dem er ging'*. mota addm ki dekondu

beta (B66) ,,Der Mensch, der im Kanfladen war''. (Vgl. UM: ger-tilr

sayuysan kumun „Der Mann, der in der Jurte saB'*.) Bei derartigen

Satzen kann kejki aber auch fehlen, z.B.: endm gdmi bi kici iddnan6i

(B74) ,,Dies ist also der Kummer, (den) du (dir) machst und (in dich

hinein) friBt". Die kausale Funktion von kejki in der Bedeutung ,,denn''

veranschaulicht folgendes Beispiel: nami ob ke bi bofo muna mumlakdd

bebi (K133) ,,Nimm mich, denn ich bin der Konig dieses Konigreichs!'*.

e) Weitere Nebensatze

Neben den oben behandelten Nebensatzen sind auch noch temporale

und adversative Satzkonstruktionen belegt. Sie werden ebenso wie die

schon dargestellten Formen gebildet, d.h. der Nebensatz wird durch eine

persische Satzeinleitung begonnen, und das Pradikat erscheint als finite

mongolische Verbform. In unseren Materialien sind folgende temporale

und adversative Konjunktionen belegt:

badasu ke < ar.bd'da ,,nach, danach" + pers. as; ,,als'' + pers. fci

,,da6" hat die Bedeutung ,,nachdem, als" : badasu ke xalgi meynon kiba . .

.

(D63) ,,Naehdem er die Leute eingeladen hatte, . . .". badasu ke kelaboubi

ci bikela (D72) ,,Nachdem ich gesprochen habe, sage du nichts!". Ver-

glichen mit dem UM entspricht diese Konstruktion der Funktion der

-y^aw-Fonn im Dat.-Lok.: kelegsen-dur-iyen 6i bu kele ,,Nachdem ich ge-

sprochen habe (wenn ich gesprochen habe), sage du nichts! (lit.: Bei dem
eigenen Gesprochen-Haben sage du nichts!)".

baodsudi ke < ar.-pers. bd wu^ud-i ki ,,obwohl, obgleich": baodSudi ke

te olaskuldr) bila guimbila (K196) ,,Obwohl er hungrig war, galoppierte er

(weiter)". Diese Konstruktion entspricht dem Konverbum -baduj-bedu

im UM: tere olosbedil guyililge ,,Obwohl er hungrig war, rannte er".

wdqte ke < ar.-pers. waqt-i ki ,,als, nachdem" : wdqte ke ahmdd ayguMari

qurundund kiba nikd ru^ani ogpd (K188) ,,Als (nachdem) Ahmed den
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Ring an seinen Finger steckte, gab er einen Lichtglanz". Dieser Kon-

stmktion entspricht im TIM: tere iregsen-diir ogulebe ,jAls er gekommen
war, sagte er (lit.: Beim Gekommen-Sein sagte er)**.

f ) Ersatzkonstruktionen

Der Mangel an genuin mo. Ausdrucksmitteln verbalnominaler und
konverbialer Natnx wird aber nicht nur diirch Ubernahnae persischer

Vorbilder ausgeglichen, sondern in einigen Fallen, besonders bei Bedin-

gungssatzen, hat die Moghol-Sprache selber Ersatzkonstruktionen ge-

schafiFen. Diese Konstruktionen sind iiberaus einfach, denn sie bezeichnen

das konditionale Verhaltnis iiberhaupt nicht durch eine spezielle Form:

altd mini giibila temonl iso opubi (Bl2) ,,Wenn ich nicht Geld gehabt

hatte, hatte ich das Kamel nicht gekauft (lit. : Ich habe kein Geld gehabt

und das Kamel nicht gekauft)*'. alton olsu temoni opumbi (Bli) ,,Wenn

ich Geld haben werde, werde ich das Kamel kaufen (lit.: Ich werde Geld

finden und kaufe das Kamel)*'. go alton isolsu temoni ulopumbi (Bl5)

,,Wenn ich morgen kein Geld haben werde, werde ich das Kamel nicht

kaufen (lit. : Morgen werde ich nicht Geld finden und das Kamel nicht

kaufen)". Dcrartige Ausdrucksweisen sind sehr eng mit der jeweiligen

Situation verkniipft, vor allem in der Vergangenheit. Hier ist der Satz

nur im Zusammenhang mit dem wirklichen Geschehen positiv zu verste-

hen : die betreffende Person wurde gefragt, ob sie denn Geld fiir das neu

g('kaufte Kamel gehabt habe. Obiges Beispiel (B 12) gibt die Antwort.

Diese Ersatzkonstruktionen weisen im.Gegensatz zu den Satzen mit pers.

Satzeinleitungen eine rein parataktische Struktur auf.

3. Lehniibersetzimgen

Viele Satze sind in der Moghol-Sprache ohne Kenntnis des Neupersi-

schen vollig unverstandlich, da sie auf Lehniibersetzungen bzw. direkten

tjbernahmen aus dieser Sprache beruhen, z.B. : tckmay ida- ,31*0^ esseii'*.

audi wenn man iiberhaupt kein Brot iBt < pers. nan hwardan ,,es>vn'\

taydr bol- lit.: ,,fett werden — gut, heil werden** < pers, taydr Sudan

,,id.**. degid betdr bolga- „gut kochen (lit.: die Pfanne besser machen)'*

< pers. hub digcah budan ,4d.**. hoS ira- ,,willkommen sein" < pers. hu§

dmadan ,,id.*'. nafds mini durpd ,,MeinAtem verbrannte = ging heftig**

< pers. nafasam sugt ,,id.**. cosun bari- ,,Schnee liegen (lit.: Schnee grei-

fen)" < pers. barf giriftan ,,id.". ugu ubda ,,niederschlagen und zu Boden

fallen'* < pers. zadaS habdn daS ,,id/'. Vgl. hierzu auch oben A. Ableitung,

unter 2. sowie Genitiv und die Komparation unter Ablativ.
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