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Vo r red e. 

Die gronlandische sprache gehort zu dem in Europa unter dem 

namen .des karalitischen *) bekannten sprachstamm, dessen gebiet 

sich von Labrador, Gronland und Baffinsland langs der nordkiiste 

des nordamerikanischen festlandes bis zu den Aleuten erstreckt. 

Die vorliegende grammatik behandelt zunachst die ostlichste mund

art .dieses sprachstammes, namlich das gronlandische, von welchem 

aber <las labradorische in grammatikalischer hinsicht so wenig ver

sch~eden ist, dass sie in ihrem lsten u. 2ten theil (formenlehre tmd 

syntax) zugleich auch als labradorische grammatik gelten kann. 

Ueberhaupt mag der unterschied zwischen diesen und den west

lichen ( mir unbekannten) dialecten nicht so gross sein, als man 

etwa aus der gegenseitigen entfernung schliessen mochte. Die Es

kimos in Labrador sind seit wenigstens 1000 jahren von den gron

landern vollig getrennt, und doch sind die sprachen beider weni

ger verschieden, als z. b. danisch u. schwedisch, od. hollandisch 

u. Hamburger plattdeutsch. Die bewohner von Boothia Felix, bei 

denen capt. John Ross auf seiner zweiten polarreise 3 jahre ver

brachte, verstanden manches von dem, was er ihnen aus einem 

gronlandischen buch vorlas **), und wiirden zweifelsohne noch ,veit 

*) besser ware: k a r a Ii sch, denn der name dieses volks ist in der einheit kardle« 
(ein karale). 

**) s. capt . .J. Ross's zweite cntdeckungsreise, Cap. 41, sub dato 12 .. Juni. 
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mehr davon verstanden fo1be11. ,ve1m sic <lasselbc vo11 einem grun·· 

lander gchurt hiitten, und Yielleicht alles, wem1 ein grunlander iiber 

gegenstiinde des gt>meinen lebens i'uit ihnen gesprochen hiitte. So 

sind auch von den in rapt. Boss's reisebeschreibung vorkommen

den ortsnamen (trotz der englischen orthographic und der wahr

schei11lichen nnmstaltung mchrerer) die meisten als gut gronHin

disch erkcnnbar, m1<.l da es andrerseits auch in Gronland vie le 

orts1rnmen giebt, iibcr deren Bedeutung jelzt kciner der eingebor

nen mchr auskunft zu gebcn vermag, so lasst sich hieraus eben

falls schlicssen, <lass der sprachliche unterschied z\\ischen hier und 

dorl nichl gross scin urng. \' on den in Gronland selbst bestehen

den dialeclen mag hier fol gen des genii gen: Auf der ,vestkiiste 

unterschei<len sich 2 hauptdialecte: der nordliche un<l siidliche; 

ersterer isl <ler harlere, und zugleich <ler reinste in der aussprache. 

besonders der vocale; der siidliche isl weicher, aber auch undeul

licher. (Ein anderer unterschie<l ist der, <lass die siidHinder mehr 

grammatikalische, die nordHinder mehr logische fehler machen). 

Der ostgronlandische dialect hat in manchcn theilen mehr iiJmlich

keil mil dem nordlichen als mil dem siidlichen dialect der wcsl

kiistc. Die me.isle verschiedenheit fintlel iiberall in lexicalischer 

hinsid1t stall, doch auch hier ist der untcrschied nicht grosser, als 

class die schriftsprachc (die lingua sanrla) nur in ausserst wenigen 

fallen provincialismen aufzunehmen genothigt isl. 

Pcher das gronHindischc sind in friiheren jahren Z\H'i gram

maliken im druck crschienen, uamlieh 1760 die jetzt nur als anti

c1uitat hie und da noch rnrhandene von Paul Egelle, und 1791 

die von Fabricius. Ausscr diesen giebt es noch eine dritte YOU 

K onigsecr, verfassl um l 7f-0, die aber, wie auch eine dem La

braclorclialecl angrpasste aLanderung clerselben, nie geclruckt wor

den isl. Egecles grammatik war der bahnbrecher, nicht nur in 

dieser sprache, sondern in cheser art von sprachen i.iberhaupt, da-
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her sie nicht nach gewohnlichem maassslab bcurlhei]t wercten darf. 

Von den bei<len splitern steht die Konigseer'sche noch ganz auf 

europaischem ( resp. laleinischem) stan<lptmkt, wogegen Fabricius 

sich in manchcn sWcken in eincm for seine zeit aller<lings bcmer

kenswerthen grade von der damals noch fast unbestrittcncn auto

rilat des lateinischen als alleinigen sprachmuslers frei gemacht 

hat. Mehr jedoch kann in dieser hinsicht jelzt erwartet werden, 

wo man beides das eigenlhiimliche und das verwandte verschie

tlener sprachen zu unterscheiden besser gelernt hat, und sollle 

daher der wesentlichsle unlerschied z,Yischen jencn friiheren gram

matiken un<l dcr gegenwartigen <larin bestehen, <lass <ler ausgangs

punkt, statt bei jenen europliisch, bei dicser gronlandisch ist. In 

wie weit dies gehmgen ist, muss der erfolg hier im lande zeiger.. 

1\lit <lieser veriinderung des ausgangspunktes hangt <lann auch 

die veranderung der schreibart, die den mit der bisherigen gron

Hindischen literalur ( dass ich mich so ausdriicke) bekannten bald 

auffalleu wird, aufs engste zusammen. 1st es iiberhanpt ein arger 

fehler, wenn man verschiedene laute <lurch einerlei buchslaben, 

oder einerlei Jaute <lurch verschiedene buchslaben bezeichnet, so ist 

der feh]cr doppelt arg in einer so durchaus regelmassigen sprache, 

wie das gronHindische isl, wo durch einc nicht in <ler spra.che 

sclbsl begriindete schreibart <las von derse]ben zu entwerfende 

bil<l bis zum unkenntlichen enlslellt wcrden kann, und dcmjeni

gen, <ler bei erlerrnmg dcr sprache auf solche ( entsteJlende) hiilfs

mittel angewiesen ist, eine menge unnothiger schwierigkeiten be

reilet wir<l. Uebrigens winl man sich leicht iiberzeugen kounen, 

dass ich bemiiht gewescn bin, mich <lem bestehen<len so nahc an

zuschliessen, als cs sich mil festhaltung des grundprincip's al1er 

schrifl: je ein zeichen for einen laut - verlragen kann. 

Zum schluss will ich noch bemerken, class ,liese grammatik 

( wie auch die friiheren) zuniiehst fiir solche g·eschrielwn isl, die 
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hier im lande ihren aufenthalt nehmen, und somit tagliche gele

genheit haben, die sprache aus dem munde des volks zu horen; -

soll also nicht sowohl ein erschopfendes lehrbuch der sprache 

sein, als vielmehr nut ein hillf smittel, klarheit in das gehorte zu 

bringen. 

Geschrieben in Neuhermhut in Gronland, cl 2;j_ Juni 1850. 

Samuel Kleinschmidt. 
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Einleitung. 
Erster abschnitt. Schrift und aussprache. 

1. Die laute und deren bezeichnung. 

§. :I. 

Die gronlandische sprache hat fo]gende laute: 1) drei voca]e: a, 
i, u; s. §. 2. - 2) vier harte consonanten: einen kehlJaut, einen gaum~ 
laut, einen lippen]aut und einen zungen]aut, und zu jedem derselben 
einen weichen uncl einen nasa]en (nasen]aut), wie fol gt: 

kehllaute gaum]aute lippenlaute zungenlaute 
barte: H (ka) k (ke) p t 
weicbe: r g v s 
nasale: rng ng ( eng) m n 
Von diesen sind die gaum-, lip pen- und zungenlaute dieselben, die 
auch bei uns clurch dieselben buchstaben bezeichnet werden, nur v -
was dem_ deutschen w entspricht, wird nicht mit hiiffe der zahne, son
dern allein durch die lip pen gehildet; - ,c, welches sich von k im we
sentlichen dadurch unterscheidet, dass es - als kehlJaut -- tiefer im 
munde gebildet wird, klingt nac11 einem langen oder scharfen oder be
tonten vocal fast wie rk, und vor oder nacl1 i ( e), mit welchem, als dem 
scbwachsten vocal, dieser starkste consonant sich am wenigsten vertragt, 
und daher besonders v or i nur mit anstrengung ausgesprochen werden 
kann, glaubt man gleichzeitig mit demselben ein r zu horen; auch vor 
u, besonders am anfang eines worts, klingt . es rauher als vor a; - 2· 

ist unserm r zwar ahnlich, doch nicht gleich, da es nicht, wie jenes~ 
ein zungenlaut, sondern ein kehllaut ist, - namentlich hat es nicht den 
scbnarrenden ton des unsrigen; - rn g ist dem ng so ahnlich, dass ein 
Europaer es fast nur durcl1 den tieferen laut des davor stehenden vo-. 
cals von jenem zu unterscbeiden vermag - ( dieser bucbstabe kann iibri
gens entbebrt werden, s. §. 5. anm.). - Ferner giebt es 3) noch vier 
weiche consonanten, namlich einen kehllaut: r, ahnlich einem tief in der 
kehle gesprochenen ch, wie es u. a. die Schweizer haben - ( vielleicht 
ein zusammengezogenes rg, vgl. §. 31. gek, u. §. 63, 8), - und drei zun
genlaute: ss (esch), l, j. ss entspricht dem deutschen sch, ist jedocb 
bedeutend weicber; nach vocalen oder v glaubt man zuweilen zu an-

GrOnl. Gramm. 1 
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fang desselben ein ( deutsc11es, d. i. zungen-) '>' zu horen; - l u. j sind 

unserm I u. j gleich. *) - Dann haben 4) die weichen consonanten als 

solche wieder drei lautabstufungen: die mittlere stnfe ist, wenn sie zwi

sc11en zwei vocalen stehen, wo der laut der vorhin beschriebene ist; -

geschwacht wird derselhe, wenn sie efoen vocal vor, und einen con
sonanten nach sich haben, in welchem fall man sie kaum hort; zugleich 

niihert sich der laut in etwas dem harten, weun der folgende consonant 

ein barter ist, nmnentlich klingen dann r, g u. v in den harteren dia

lecten wie ein halbversd1lucktes K, f.; od. 1'; -. Und g e SC ha rf t werdeo 
sie, wenn sie einen consonanten vor, und einen vocal nach sich Jiahen: 
dann klingt g wie ch (in ,,ich, Luch "), v wie f ( durch die lip pen gehil
det), l wie ein zusammengezogenes dl (etwa wie wenn man statt ad-ler: 
a-dler sagt), s wie unser scharfes s (sz), und ss beinahe wie sch; -
aus r wird bier iinmer f. Fiir <las so geschiirfte v ist bier iiherall f 
geschrieben, und fiir das gescharfte 1: dl; bei den iibrigen ist der <lurch 
die scharfung bewirkte unterschied nicht so bedeutend, <lass er einer 
besonderen bezeichnung bediirfte. - l\'lit einem hauch - h - fangen 
einige zurufe an, sonst aher kommt ein solcher nicht vor. 

*) Ausser diesen giebt es noch einen kehllaut, liefer als «, den man erforderlichen 
falls q schreiben kunnte. Es ist dieser aber fiir ein europiiischcs ohr schwer 
von H zu unterscheiden; selbst von den Griinliindern scheinen beide nicht mehr 
recht unterschieden zu werden. Darum, und weil - etwa mil ausnahme von 
«au (tag) und «auk (stirne), welches letztere wort den tieferen laut hat (also 
qauk) - wol kaum zwei worter sein mogen, die sich nur in diesen beiden con
sonanten von einander unterscheiden, und somit verwechselung eines worts mit 
einem andern des halb nicht zu hefiirchten stcht: so sind hier beide kehllaute 
(« und q) durch « hezeichnet. - Ob ctwa 11 zu q gchurcn solltc, wie r zu «? 

§. 2. 
Die vocale liaben j) je zwei hauptabstufungen: einen hellen, hohen, 

und einen tiefen oder dunkelil laut. Der reine (normale) laut des a ist 
der tiefe, und der des i u. u der hohe, also ist die mogliche verande
:rung beim a hebung, und beim i u. u senkung des lauts. Senk u n g, 
die also namentlich <las i u. u trifft, findet statt, wenn entweder das 
wort mit einem vocal schliesst, oder ein k-laut darauf folgt: in diesen 
beiden fallen ist im folgenden immer ( ausser in der endung ai) e fiir 

i, und o fiir u geschrieben, - auch vor VK, denn ein dazwischen ste
bendes v hindert den einfiuss des K nicht; - der laut ist dann unserm 
tiefsten e und o (z. b. in ,,kern, horn") gleich. Ausserdem wird auch 
einige senkung bewirkt <lurch ein v o rstehendes -,., und <lurch <lie deh

nung (§. 3), daher -,;i, u. -«11 fast wie ke u. ko, und i u. 11 etwa wie ei 

(nicbt ai) und ou lauten. Heb u n g ( des a) wird bewirkt durcl1 einen' 

nacbfolgenden t- oder k-laut, und ist am starksten, wenn der vocal zu-
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gleicl1 scbarf oder betont ist (§. 3. 9.), oder auch, wenn beides vor und 

nach demselben ein t- oder k-laut steht: a klingt dann ziemlich wie a, 

oder, i1n fall es zugleich lang ist (c'i, u), wie ein zusammengezogenes aa, 

und das scliarfe a, ( a, ii) vor s - auch a, vor ts - beinahe wie aj. Es 

Iindert wenig, wenn etwa auf <las a, erst ein v folgt, clagegen aber wird 

<lurch ein v or dem vocal stehendes ,c i.iberall die wirkung des nachfol

genden t- oder k-lauts grosstentheils wieder auf gehoben. 

Ueberhaupt sind alle, auch die feineren abstufungen des vocallauts 
durch die umgebungen des vocals bedingt, und ergeben sich daher 
hei richtiger aussprache der consonanten von selbst. Wollte man z. b. 
in nagsaga,c (mitgebrachtes) dns 1ste u. 2te a so rein haben, als <las 
3te, so miisste man die beiden g wenigstens wie ch aussprechen, und 
wenn man in mmat (Hinder) <las a, rein aussprache, so wiirde ein 
Gronlander nunart zu horen glauhen. i und ii vor einem k-laut rein 
auszusprechen, gdinzt an unmoglichkeit. 

Ausserdem hat 2) <las u (undo) im siidgronl. dialect eine art umlaut, 

indem es namlich in gewissen anhangseln regelmassig in ein unreines' 

i ( e) verwandelt wird, sobald der vocal der vorhergehenden und folgen

den sylbe a oder i ( e) ist. Auch in den endsylben einiger stamme fin

det dasselbe statt. u zwischen s und j, klingt immer wie ii. 
§. 3. 

Ferner sind die vocale kurz oder lang, stumpf oder scharf, 

wie z. h. <las a in folgenden vier deutschen wortern: daselbst (kurz u. 

stumpf), wasser (kurz u. scharf), nase (lang u. stumpf), maasse (lang u. 

scharf). Um diese vier verschiedenen grade zu unterscheiden, sind im 

gegenwlfrtigen folgende 3, iiber die vocale gesetzte zeichen angewen

det: .t. kurz u. scharf, : Jang u. scharf, .: lang u. stumpf. Lange vo

cale entstehen <lurch zusammenziehung aus zwei ( oder- mehreren) kurzen, 

und sch a rf wi1·d ein vocal <lurch einen die sylbe scl1liessenden conso

nanten, daher sind die vocale in geschlossenen sylben (§. 8) iinmer scharf, 

und die doppelvocale - ai, ae, aii, ao - immer lang; die obige · be

zeichnung trifft also nur scharfe vocale in offenen sylb'en, und lange, die 

nicht sichtlich doppelt sind. Erstere entstehen grosstentheils entweder 

<lurch wegfallen eines nachfolgenden wurz~lconsonanten, oder auch · ·aa
durch, dass an einen stumpfen vocal ein anhang kommt, der einen schar

fen vocal vor sich erfordert, dergleichen es einige gieht - (solchen ist 

hier immer <las scharfungszeichen vorgesetzt, z. b . .t.11gua1c·, §. 29); in 

einzelnen fallen wol auch <lurch andere ursachen. -uebr,gens hat- die 

schiirfung des vocals einer offenen sylbe hier i.iberall dieselbe wirkting, 

als bei uns, niimlich <lass man den folgenden consonanten wie doppelt 

hort, daher ,., g uncl v, welche diese art verdoppelung nicht vertragen, 

keinen scharfen vocal (in offener sylbe) vor sich haben konnen. 

1 * 



4: Einleitung. Erster ahschnitt. §. 4. 

Anm. 1. Bei zusammenziehung zweier vocale werden auch die dem 
einen oder beiden etwa zukommenden zeichen zusammengezogen, also 
wird a aus aa, oder &a, oder iM ( denn Hinger als Jang kann der vo
cal nicht werden); a aus cia, oder aa, oder a.!; au aus au, oder aus 
au.!, oder aus ciu.! (bei doppelten vocalen kommt das zeichen auf den 
ersten); a aus a.! etc. etc. 

Anm. 2. In den doppelvocalen wird irnmer der zweite vocal sehr 
schwach ausgesprochen; am deutlichsten ist der doppellaut in ai, 
dagegen in ae und ao hort man fast durchgangig nur den ersten 
(als a). 

§. 4. 
Die Europaer, von welchen die gronl. sprache in schrift gehracht 

ist, haben sich dazu von anfang an, wie auch hier geschehen, der latei
nischen schriftzeichen bedient, aber nach verschiedenen grnndsatzen, und 
zum theil ohne geniigende klarheit iiber das eigenthiimliche wesen der 
~prache zu haben. So kommt es, <lass man bald einen laut auf zwei 
oder drei verschiedene weisen geschrieben, bald einen buchstaben fiir 
zwei oder drei verschiedene laute angewendet findet, nicht nur in ver
schiedenen biichern, sondern oft in ein und demselben buch. Es wird 
daher nicht iiberfliissig sein, die bier angewendeten buchstahen mit den
jenigen zusammenzustellen, die je fiir denselben laut in den jetzt vor
handenen biichern vorkommen. 

Fiir a findet sich a, re, ae, e, i. 
e 

- i 
- 0 

- 1t 

1C 

r 
- 1' 

- k 
- g 
- ng 

- p 

e, re, ae. 
i, e, re, ae. 
o, u. 
u, o. 
k, k', kr. 
r; und fiir t'K: kk, kk'. 
f, r, 'l'lb, ch. 
k, g. 

g; und fiir gp, gt, gs etc.: kp, kt, ks etc. 
ng. 

p, b. 
V V, p, U. 

- f (v nach cons.) b, ~, v,· und fiir vf, g~ "'(· vg gv •·chv kb rb I; ,, I • ' ' I ' ' • 

t 

s 
- ss 
- n 
- z 

m. 

t; fiir ts zuweilen: z. 
s, z. 
ss, s, t·s, rss; (in Lab1·.: j, ts, ds ). 
n. 
i. 



§. 5. 6. Cons·onantvcrbindungen. 5 

Fiir dl (I nach cons.) findet sich i, dZ; und fiir vdl und tdi: U. 
- j j. 

Ueberdies ist regellose doppeltscl1reibung beides der consonanten und 

der vocale neben eben so regelloser anwendung der dehnungs - und 
scharfongszeichen ( ~, .t., :) ganz gewohnlich. 

2. Verbindung und veranderung der laute. 

§. 5. 
Das gronlandische organ liebt volle vocale, und einfache, aus einem 

consonanten und einem vocal bestehende sylben. Zusammengesetzte, 

d. h. mehr als einen consonanten enthaltende sylben miissen daher 

durchaus von der art sein, dass dadurch keine barte in der aussprache 

entsteht, und halbe oder biilfsvocale, wie sie bei uns baufig sind, z. b. 
in b'rechen, g'Jeich, ad~Jer etc., kommen bier gar nicht vor, sonclern wo 

zwei consonanten beisarnmen stehen, da werden diese ganz zusammen• 

gezogen, was dann bei den weichen die §. 1, 5 erwahnte scbwachung 

des ersten und scharfong des zweiten zur folge hat. Fiir die sylben

theilung ist regel, class ein einfac11er, zwischen zwei vocalen stehender 

consonant ohne ausnahme zmn folgenden vocal gehort, eben so von zwei 

( oder drei) beisammensteJ1enden der letzte. Zwei consonanten am an

fang einer sylhe oder auch am ende eines worts konnen nicht stattfin

den. Ferner konnen von consonanten am anfang eines worts ausser 

den harten nur m, n und s stehen, am ende der worter nur die harten, 

und am ende solcher sylben, die nicht endsylben sind, nur t, r, g, ng 
und v; s. §. 6. Ausnahmen hiervon finden sich nur in einigen scball

nachahmenden provincialismen, so steht z. b. l am ende einer sylbe in 

Kerltil,c, wilde ente, und ss am anfang eines worts in sstf (mehrheit), 

griines oder nasses holz, was im feuer zischt. 
Die harten consonanten am ende der worter werden ofters gegen ihre 
verwandten nasenlaute vertauscht, wenn ein mit einem vocal anfan
gendes wort ohne pause drauf fo)gt, <loch ist dies nicht durchgehende 
regel, sondern nur gewohnheit einzelner, besonders der weiber. In 
den wenigen fallen, wo es regelmassig statt findet, ist hier dennoch 
nur der harte consonant geschrieben, aber das wort durch einen binde
strich mit dem fo]genden verbunden, z. b. 1rn1toK-ipa, (wie ist es 'l), 
s. v. a. Kanot·ng ipa? Hierdurch wird die schreibung des mg iiber
fliissig, denn dies ist der einzige fa]), wo es allgemein vorkommt. 

§. 6. 
Innerhalb der worter kommen folgende consonantverbindungen vor: 

1) a 11 gem e in: ,c- od. k-laut nachst. p-laut nachst. t-laut nachstchend. 
K-laut vorstehend: r,r, -, N; rp, rf, rm; rt, rs, rss, t·dl, rn. 
k-laut vorstehend: -, gk, gg; gp, gf, n-gm; gt, gs, gss, gdl, ngn. 
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,c- od. k-laut nachst. p-laut nachst. t-laut nachstehend. 
p-laut vorstehend: VK 1, vk, - ; -, vf, vt, vs, vss, vdZ, vn. 
t-laut vorstehend: -, -, - ; -, -, ts 2, -- tdZ, -. 

2) als provincialismen: rts, gts, vg, vng 3 und vi-ng 1, fiir welche 

drei letzten andere dialecte <lurch versetzung gf, ngm und rm haben. 
1 v,r klingt 1leinahe wie rv,c, und vrng wie rrng. daher auch der davorstehende 

vura1 immer den tieferen laut hat (§. 2, 1). 
2 In ts, wo der erste consonant hart ist, muss der zweite nachgeben, und ver

schwindet in manchen mundarten fiirs gehor fast ganz. 
3 Eincn fall, in dcm vng allgemein vorkommt, s. §. 63, 8. Ausserdem findet I'S 

sich, wie auch i-y, in ein paar wurtern als allgemein oder wcnigstens ziemlich 
allgemein gebriiuchlich. 

Wenn nun, wie bei den im gronl. sehr hiiufigen zusammensetzungen gar 

oft geschieht, zwei consonanten neben einander zu stehen kommen, die 

nach dem obigen nicht so beisamrnen stehen konnen, so wird am hau

figsten der erste (harte) consonant in seinen verwandten weichen oder 

nasalen verwandelt, niimlich in denjenigen, welchen der zweite nach dem 

obigen vor sich haben kann; so wircl z. b. 1cilangnmt (in den himrnel) 

aus Kilak und miit, -,cei·nerto,c (welcher schwarz ist) aus ,cei-ne,c und to,c, 

pavkit (schwanzfedern) <lurch zusa1mnenziehung aus pap(i)kit, u. dgl.; 

wenn aber der erste consonant auch in erweichter gestalt nicht vor dem 

zweiten stehen kann, so wird en t wed er ein vocal eingeschoben: dies 

kommt nur in einigen fallen bei t vor, z. b. in 0Ka11tigil ( er spricht da

,,on) aus oKaiit und ga; oder der erste consonant wird ganz abgewor

fen: dies ist das gewohnliche bei t, oder wenn 1c vor k oder ng zu 

stehen kommt, oder wenn der anhang von der art ist, <lass er keinen 

consonanten vor sich vertragt; so wird z. b. 0K11itp(t ( er ermabut ihn) 

aus oKaut und va, tmatakit ( sch lag' sie !) aus unatak und kit, nakaletpoK 

( es fan gt an herunter zu fallen) aus 11akaK und ler1>0K, - dlerpoK darf 

es nicht sein, darum kann das 1f nicht als '1' stehen bleiben. 

§. 7. 

Vertauschung der consonanten kommt vor in wortformen wie 

ar1ra (sein name) fiir atKa (s. §. 31), auch in einigen ableitungen, z. b. 

in Mtk fliessendes wasser, Ko1i harn; Kilctk der himmel, 1rila1i die obere 

wolbung, und einigen andern; am haufigsten aher als dialectverschieden

heit, ind em namlich der eine dialect einen, der and ere einen anderen 

consonanten in demselben wort hat. Namentlich wechseln so 1) ver

wandte consonanten verschiedener organe, z. b. der t- u. k-laut: igdl1ik 
fiir ig<ll i'tt ( schleuder), pujortauk fiir pujoi·taut ( tabakspfeife ), 1ri torngaK 

fiir lfitornaK (kind); - der 7>- u. t-Iaut: nivse fiir mivse ( stockfisch), 

nagpctp1? fiir magperpa (er bHittert es auf); - der p- u. k-laut: t111ugaK 

fiir tiihiva,( (rabe), sanago1c for smiavolf (er arbeitet), J>igoK fiir pivoK 



§. 7. 8. Lautwecbset 7 

( er thut), u. dgl. m. Ein wechsel dies er art, der im Labradordialect 
ziemlich haufig vorkommt, ist die vertauschung des dt und ss gegen g 
oder r, z. b. in maffuk fiir mardhtk (zwei), KimeNor7,<i fur Kimerdlorpa 
( er hetrachtet es), aggaK fur agssaK (finger), - auch mit versetzung: 
11agfa1e fur navssa1e (gefundenes), igfi,t fiir ivdlit ( du) u. a. m. - 2) con
sonanten eines organs, namlich harte und weiche oder nasale; so hat 
z. b. der Labr.-dial. pivse fiir mivse (s. o.), sitamat fiir sisamat (vier), 
iterpo,r fiir iserpo,c er geht hinein, und iiLerhaupt sehr haufig t fiir s; 
und cler ostgronl. dialect hat fur gg u. ff durchgangig gk u. rK, z. b. 
nagka fiir nagga (nein), sigktta fiir siggua (seine schnauze), mar,ra,c fur 
maffa,c (lehm) u. dgl. Auch f fiir ,c kommt vor, z. b. ofarpo,c fiir 01e
urpo1e ( er sagt), u. iihnl. - 3) Ein ganz eigenthiimlicher wechsel, wo 
ein consonant gegen den mit dem nebenstehenden vocal verwandten con
sonanten, und diese1· vocal gegen den mit jenem consonanten verwandten 
vocal vertauscht ist, findet sich u. a. in sujo ( clas vordere), in Labr. sivo; 
ujalo (sehne, flechse), labr. ivalo; ujajarpa (er raubt es), labr. ivajarpa; 
sujcipa (er bratet es), labr. sivapa; sujanerpo,r (es lautet), labr. sivaner
po1e; - s. auch §.131, anm.13, wonach iv <las ursprungliche, und uj 
dagegen eingetauscht zu sein scheint. Sonst ist vocalwecbsel selten; 
nur in einigen fallen hahen die harteren dialecte a fiir i, s. §. 120, no. 21; 
u. §. 131, no.100; - dagegen aber vertauschen einige auf e ausgehende 
stamme dieses e unter gewissen umsHinclen regelmassig gegen a*) -

(s. u. a. §. 37, 1 u. §. 51), - und die stamme auf t nehmen als verlan
gernden hulfsvocal in einigen fallen i, in andern a an, wie am gehori
gen ort erwahnt wird. 

*) Das end-e dieser stiimme ist im folgenden iiberall als scharf - e - bezeichnet, 
um sie dadurch von andcrn stiimmen auf e, die nicht diese eigenschaft haben, 
zu unterscheiden; sonst aber kann eigentlich ein am ende des worts stehender 
vocal nicht scharf sein. 

3. Betonung der worter. 

§. 8. 

Eine sylhe ist schwerer als eine andere, wenn sie aus mehreren 
oder gewichtigeren bestan<ltheilen zusammengesetzt ist, und <laher mehr 
zeit zur aussprache erfordert. Also ist eine g es ch Io s sen e sylbe ( die 
auf einen consonanten ausgeht) schwerer als eine off en e ( die auf ei
nen vocal ausgeht) , wenn iibrigens der vocal in beiden von gleichem 
gewicht ist; ferner: eine sylbe mit scharfem vocal schwerer als eine mit 
stumpfem vocal von gleicher Hinge, eine mit langem vocal schwerer als 
eine mit kurzem vocal, eine doppelt (d. h. <lurch zwei consonanten) ge
schlossene schwerer als eine einfach (<lurch einen cQnsonanten) gescblos-
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sene etc. etc. Immer ist dabei ein kurzer stumpfer vocal zweien con

sonanten, ein langer stumpfer vocal zweien kurzen, und die scharfung 

des vocals einem consonanten gleich zu setzen. Der etwanige anfangs

consonant einer sylbe tragt zum gewicht derselben nichts bei. 

§. 9. 

Neben diesem natiirlichen gewicht der sylben besteht der ton des 

worts, namlich cliejenige hebung der stimme, durcl1 welche das wort als 

ein gauzes fiir sich zusammengehalten und von andern getrennt wird. 

Dieser ist wie<ler zweierlei: ha up tt on, der, als der herrschende, das 

ganze wort zusammenhmt, und gegenton, der in langeren wortern da• 

durch entsteht, class die von der haupttonstelle zu entfernten sylben 

einen naheren anhaltspunkt begehren, der aber selbst wieder in jenem 

seine stiitze findet. Den hauptton hat jedes langere wort auf einer der 

drei vorletzten sylben, und zwar, wenn eine derselben schwerer ist, als 

die beiden andern, dann auf dieser, sonst auf der drittletzten. N ur 

wenn diese drei vorletzten sylben an sich leicht, dagegen aber von zwei 

schwereren eingeschlossen sind, vertheilt sich der ton auf diese beiden 

schwereren sylben, so z. b. in kajumikalua1caoK ( er verlangt zwar sehr ), 

wo die beiden sylben mi und 1raoK ziemlich gleich stark betont sind, 

Der schwachere gegenton ruht vorzugsweise auf der ersten ( oder zwei

ten) und letzten sylbe des worts, <loch nicht, wenn eine schwerere sylbe 

unmittelbar daneben steht; - viersylbige worter haben dann <lurch zu

sammenfallen des anfangstons mit dem hauptton letzteren auf der ersten 

sylbe, wenn nicht eine der beiden folgenden schwerer ist (in drei- und 

zweisylbigen worterri versteht es sich von selbst). Sehr lange worter 

konnen auch auf drei und mehr stellen einen gegenton haben, so z. b. 

anagtitsiginaussoKangilaK ( es giebt keinen, der erretten kann) auf der 

1sten, 3ten, Sten und letzten - ( den hauptton hat die drittletzte: Ka); 

dabei gilt als regel nur 1) class iiberall die schwereren sylhen den ton 

an sich ziehen, und 2) class nie zwei neben einander stehende sylben 

betont sein konnen, auch nicht leicht mehr als zwei tonlose sylben auf 

einander fol gen. Sylben, die mit t schliessen, worauf in der nachsten 

sylbe s folgt, baben nie den ton, sohald die vorhergehende sylhe einen 
scharfen vocal hat. 

Zur veranschaulichung dieser r.egeln mogen folgende beispiele die

nen, deren betonung je durch die daneben stehenden, eben so betonten 
deutschen worter nachgebildet ist: 

nano (blir) . • ist betont wie: 
ilumut (wahrlich) 
tamarmik {alle) 
kingorna (nachher) 

all es. 
immerhin. 
gedacl1tniss. 
geachtet. 
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amaroK (wolf) • bet. wie: ist der wolf. 
merdlertut (kinder) • dacht' ich's doch. 
tamatuma ( dieses) • . da hast du es. 
pinivigpo1t (ist besonders schon) ausgezeichnet. 
KilangmitoK ( der im himmel ist) gedacht hah' ich. 
KardlortartoK (trompeter u. a.) drangt mich nicht so. 
KeKertaK (insel) • • • • - erwartung. 
1Ce1Certarss1taK (grosse insel) - du hast grosse noth. 
Ke1Certarssttatsia1C (massig gr. insel) - der mann brachte alle mit. 
soraisangitsumik ( unauf11orlich) - gehorstarkungsversuch. 
soraernavitingilanga ich bore noch lange nicht auf. 
ilagisagavtigo • • denn .wir werden mit ihm sein. 

Io ausrufsweise gebrauchten wortern drangt sich der ton nach elem ende 
des worts bin, was dann zuweilen die folge hat, <lass der kurze vocal 
der endsylbe gedehnt wird, z. b. atautsikiit ( auf einmal!) fiir atautsikut; 
11aggamek ( Zlllil letzten mal ! ) fiir naggamik. In Labrador ist dies beson
ders haufig, wie auch in einzelnen gegenden Gronlands· hei fragen, z. b. 
tikipat fiir tik-ipat ( sind sie angekommen)'l sinisavU fiir si11isavit ( willst 
du schlafen) 1 

Zweiter abschnitt. Bestandtheile · der sprache. 

§. 10. 
Die allermeisten worter enthalten so wie sie in zusammenhangender 

rede vorkommen, zweierlei bestandtheile: den st am m, der die sache 
schlechthin hezeichnet, und einen he u gun gs z us at z, der die art der 
beziehung zwischen diesem und einem andern wort ausdriickt - (so im 
deutschen z. b. krah-en, krii.h-e, krah-ete, ge-krii.h-t; haus, haus-es, 
haus-er, haus-ern u. dgl.). Im gronl. werden alle beugungszusatze an
gehangt (nie vorgesetzt); dahei verandert sich gewohnlich der stamm 
mehr oder weniger, und wird namentlich oft kiirzer, ind em ein bi I
dungs I au t wegfallt. Der · bei dergleichen verkiirzung nie wegfallende 
theil des stammes ist die w u r z e I, an welche sich die eigentliche grund
hedeutung kniipft; daher, wean, was ofters vorkommt, mehreren stam
men eine gemeinschaftliche urwurzel zum grunde liegt, so haben solche 
auch die in der wurzel liegende grundbedeutung mit einander gemein 
(z. b. im deutschen: krahen, krachen, krachzen, wo die gemeinschaft
liche wurzel kra (krach) den ahgehrochen hervorgestossenen ton bezeich
net). Sammtliche wurzeln bilden je nach ihrer grosseren oder gerin
geren vollkommenheit, d. h. je nachdem sie <las, was sie bezeiclmen, 
allgemeiner oder bestimmter ausdriicken, drei class en: 1) g e fii h ls
wurzel n, die ein gefiihl oder eine empfindung ohne nahere bestim
mung des wabrgenommenen zu erkennen geben: cliese sind obne wei-
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teren zusatz als au s r u f e in der sprache vorhanden, konnen aber nicht 

gebeugt oder mit andern wortern in wirkliche verbindung gebracht wer

den; - 2) de u t e w u r z e In, die auf eine rich tung oder einen ort nach 

seiner lage zum redenden hinweisen, ohne jedoch den gegenstand nach 

seinem wesen zu benennen: diese bilden die deuteworter §. 20 ff. 

durch hinzutreten eines bilclungsvocals (a), der ·aber bei jeder verlan

gerung des worts ohne weiteres wegfallt; ihre beugungsfahigkeit steht 

mit ihrer vollkommenheitsstufe im eink_Iang. - 3) begriffswurzeln, 

die mit unterscheidung des wesens der dinge bestimmt hegranzte aus

driicke der gedanken geben: mit diesen ist in cler regel ein bildungs

laut ( oder mehrere) ziemlich fest verbunden, so <lass er bei den meisten 

veranderungen des worts stehen bleibt. l\1it einschluss dieses bildungs

lautes erscheinen die begriffswurzeln als regelmassige worter - st am me 

- mit grosser beugungs - und fortbildungsfahigkeit, und bilden als solche 

den bei weitem . grossten und wichtigsten theil des ganzen sprachmate

rials, namlich alle neon - und redeworter, s. §. 12. 

§. 11. 

Die eben erwahnten stamme - d. h. die ausgebildeten begriffs

wurzeln - zerfallen zuerst in zwei wesentlich verschiedene· classen, 

namlicb in 1) stlimme mit selbststandigem begriff, die keiner 

weiteren erkHirung nothwendig hediirf en, z. b. igdlo haus, ajoK schlecht, 

mike klein, auk blut, - und 2) sHimme mit unselbststiindigem be

griff, die eineo andern stamm zur stiitze oder erganzung dm·chaus er

fordern, z. b. ssua,c ein grosses ... , nga,c sehr •.• , ssuse,c -heit, Uk 

-ig. Hier find et nun die eigenthii1Dlichkeit statt, <lass die stamme 1Dit 

unselbststandigem begriff nie allein stehen, sondern immer dem ergan

zenden stamm angehangt werden. Sie heissen daher zweckmassig an -

hangs s ta ID me ( anh~ingeworter), dagegen die mit selbststandigem be

griff, als welche nicht angehangt werden konnen: u rs t HID me; aus der 

zusammensetzuog beider entstehen dann zusammengesetzte od. ab ... 

gel e it et e stam1De. So werden, weno man voo den oben angefiihrten 

die zweiten der reihe nach an die ersten h~ingt, daraus die zusammen

gesetzten sta1Dme: igdlorssumc ein grosses haus, ajunga,c sehr schlecht, 

mikissuseK kleinheit, aulik blutig. Es werden sehr haufi.g 2, 3 und mehr 

anhangsstamme an einaoder geh~ingt, z. h. igdlotssualik grosshausig, der 

eio grosses haus hat, mikingarssuseK sehrkleinheit, wo dann also jeder 

zunlichst <lurch den vor ihm stehenclen erganzt wird, aber die endliche 

ergiinzung des ganzen kaoo nur <lurch eineu urstamm bewerkstelligt 

werden, d. h. in jedem zusammengesetzten stamm muss der anfang 

nothwendig ein mstmmn sein. 
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Diese anhangsstamme uiiterscheiden sich von den bei uns vorkommen
den anhiingen - z. b. im deutschen: -sam, -heit, -lich, -niss, u. a. -
zuerst wesentlich dadurch, dass sie allem anschein nach urspriingliche 
anhiinge sind, und nicht, wie jene, ehemals selhststandige worter wa
ren; dann aber auch <lurch ihre weit gross ere mannigfaltigkeit, da fast 
alle unselbststandige begriffe - u. a. alle unsre sogenannten hiilfs
verba: werden, konnen, so lien etc. und viele unserer adjective und 
adverbien - <lurch solche anhange ausgedriickt werden; und endlich 
<lurch ihre beweglichkeit, ind em die allermeisten nicht, wie unsere 
wenigen anhange, an gewissen wortern fest sind, sondern nach belie
hen angehangt oder nicht angehangt werden konnen, je nachdem der 
ansdruck es erfordert oder nicht. Uebrigens aber verhalt sich ein 
zusammengesetzter stamm in jeder andern hinsicht ganz wie ein ein
facher, daher bier fiirs erste auf das einfach ode1· zusammengesetzt 
sein der stamme weiter keine riicksicht genommen ist, 

§. 12. 

Abgesehen von rluer selbststandigkeit oder unselbststandigkeit schei

<len sicl1 dieselhen stHmme noch in anderer hinsicht in 2 grosse ahthei

lungen, namlich in 1) n en n wort er, die einen (korperlichen oder gei

stigeo) gegeostand nach seinem eigenthiimlichen wesen b enenn en, z. b. 

igdlo haus, auk blut, ujarak stein, nano biir, inuk mensch; - und 2) v er

b a Is tam me, die ihn nach irgend einer allgemeinen an ilun haftenden 

eigenschaft (handlung) beschreibeu, z. b. ajoK schlecht, pisuk gehend, 

tikit angekommen, mike klein. Erstere - die nennworter (no min a, 

d. h. namen) - sind ohne weiteres anwendbar und ~eugbar; letztere 

dagegen - die verbals.tamme - sind, ausser <lass sie in einigen dia

lecten ausrufsweise gebraucht werden ( z. b. inugo ajoK ! o wie schlecht !), 
an sich weder beugbar, noch iiberhaupt anwendbar, sondern werden bei

des erst <lurch eine weitere verlangerung, namlich <lurch einen hinzutre

tenden aus mehreren theilen bestehenden au sh i 1 dungs z us at z (§. 51 ), 
welcher sie in redeworter (verba, d. h. worter vorzugsweise) um

wandelt. So werden z. b. aus den obigen stammen <lurch hinzufiigung 

des ausbildungszusatzes vo-« (710,c) die redeworter: ajorpo-« er ist schlecht, 

pisugpo-« er geht, tikipo-« er ist angekommen, 'l'nikivoK er ist klein. Dann 

werden aber auch von eigentlichen nennwortern auf dieselbe weise rede

worter gebildet, z. b. von imu7~ ab end: 1rnugpo-« es wird abend; von inuk 

mensch: inugpoK er kommt zu leuten; - und manche stamme sind bei

des als nennworter und als verbalstamme im gebrauch, so z. b. auk, als 

verbalstamm: zergehend (auvo,c es zergeht); als nennwort: hlut. 

§. 13. 

An die nennworter schliessen sich clann die de u t e wort er - der, 

jener, u. dgl. - die gemeinschaftlich (und abwechselnd) mit jenen zur 

schlecbthinnigen bezeichnung der g e gens tan cl e dienen - als g e gen -
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standsworter, wie andererseits die redeworter zu besclireibungder 

hand lunge n ( d. h. des von oder an gegenstanden geschehenden ). Diese 

beiden wortarten - redetheile - machen den lebendigen und bild

samen theil der sprache aus; ihnen gegeniiher stehen als der todte, 

starre theil derselben die partikeln (d. h. theilchen), namlich worter, 

die, ohgleich wol grosstentheils von begriffswurzeln abstammend, <loch 

durch bestandigen gehrauch in immer wiederkehrenden, sich stets gleichen 

verhaltnissen starr und unbeugbar geworden ( od. gehlieben) sind, wah

rend die gefiihlswurzeln als blosse ausrufe gleichsam eine sprache fiir 

sich - gefiihlssprache - hilden. 
Die weitere veranderung dieser redetheile ist zweierlei: he u gun g, 

d. h. solche veranderung, durcl1 welche worter, die sich auf einander 

beziehen, gegenseitig in verbindung gesetzt werden, - und forthil

d u n g oder um hi l dung <lurch anhangsstamme. fleides findet sich am 

vollstandigsten hei den nennwortern und redewortern; hei den deute

wortern ist die heugung unvollkommener, auch nehmen sie our wenige, 

eigentlich fiir nennworter bestimmte anhangsstamme an; bei den parti

keln endlich finden sich nur wenige spuren von beugung, aber dem hang 

der sprache zum zusammensetzen konnen sie sich nicht ganz entziehen; -

sogar einige ausrufe miissen sich in dieses anhangesystem fiigen. 

Dernnach zerfallt die grarnrnatik in drei haupttheile: der erste theil 
-- die for rn en le hr e - zeigt, wie die verschiedenen heziehungsver
haltnisse, in den en ein wort zu einem andern steht, durch verschie
dene form en der worter ( d. i. durch heugung) ausgedriickt werden; 
der zweite theil - die satzlehre (syntax) - lehrt die anwendung 
dieser formen in der verhindung der worter zu siitzen; und der dritte 
theil - die zusammensetzungslehre (synthese) - hehandelt die 
anhangsstamme. · 



Erster haupttheil. 

F o r 1n e n I e h r e. 

§. 14. 

Die heugung wird im gronlandischen bewerkstelligt theils durch 
anhange, theils dnrch lautwechsel innerhalb dieser anhange oder der 
worter selbst, und umfasst fol gen des: 

Zuerst wird die z ah I - einheit, zweiheit oder mehrheit - des in 
rede stehenden gegenstandes durch die endung des worts ausgedriickt, 
z. b. igdlo haus, igdluk (2) hiiuser, igdlut (mehrere) hauser;. aggerpo,c er 
(sie, es) kommt, aggerpuk sie (2) kommen, aggerput sie (mehrere) kom
men. Dann bei redewortern zugleich die person des in rede steben
den gegenstandes. Dieser ist entweder der redende selhst: ich, wir 
beide, wir - die 1ste person; oder der angeredete: du, ihr beide, ihr 
- die 2te person; oder ein drittes etwas: er ( sie, es), sie beide, sie -
die 3te person. Z. b.: (3te p. s. o.); 2te p,: aggerputi,t du kommst, ag
gerputik ihr heide kommt, aggerpuse ihr kommt; 1ste p.: aggerpunga ich 
komme, aggerpuguk wir beide kommen, aggerpugut wir kommen. 

Fiir die einheit wird immer die einheitsform, und fiir die mehrheit 
immer die me hr he its form angewendet, wobei jedoch zu bemerken 
ist, dass einige gegenstande, die wir als einheit betrachten, im gronl. 
als mehrheit aufgefasst und bezeichnet werden, z. b. (umia« ein boot; 
mehrheit :) umiat ein boot mit den leuten darin; nugfit ein vogelpfeil, 
der ausser der eigentlichen spitze noch drei nehenspitzen hat ( eioheit 
nuvik), u. a. m., besonders haben ortsoamen sehr haufig mehrbeits
form; - aber die z we i he its form wird meist nur gebraucht, wenn 
das benannte oder besagte ausdriicklich als zweiheit bezeiclmet wer
den soil; wo sich dagegen die zweiheit von selbst versteht, - wie 
z. b. bei den doppelten gliedmaassen des menschlichen oder thieri
schen korpa-s - braucht man fast durchgangig dafiir die mehrheits
form. So sagt man z. b. ganz gewohnlich: issai seine augen, siutai 
seine ohren, tale seine arme etc. - nicht issik, siutik, tatdlik, seine 
beiden augen etc. - ohgleich ihrer nm· zwei sind. Sogar bei dem 
zahlwort mardltik (zwei), was doch selbst eine zweiheitsform ist, wird 
aus demselben grunde nicht selten die mehrheit gebraucht, z. b. inuie 
mardluk zwei menschen. 

§. 15. 
Ferner, wenn ein gegenstand als besitz oder tliatziel ( object) eines 

andern bezeiclmet werden soil, so geschieht dies durcb ein anhangsel, 
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welches die person und zahl be id er gegenstande, des besitzers u n d 
des besitzes, des thaters u n d des thatziels zugleich andeutet. Solche 

sind z. b.: a sein•s, od. er es, t dein's, od. du es, tit deine, od. du sie, 

ga od. ra mein's, od. ich es,. anga er mich. So giebt es endungen fiir 

die 3te u. 3te, 3te u. 2te, 3te u. 1 ste, 2te u. 3te, 2te u. 1 ste, 1 ste u. 3te, u. 

1ste u. 2te person, immer mit unterscheidung der einh., zweih. u. mehrh. 

heider personen; an nennwortern konnen jedoch nur' solche vorkommen, 

in denen cfas object 3te p. ist, also fi.ir die 3te u. 3te, 2te u. 3te, u. 1 ste 
u. 3te person. Um einen gegenstand als hesitz eines andern zu bezeich

nen, wer<len sie dem nennwort angehangt, was den besitz benennt, z. b. 

igdlua sein haus, ig,llut dein haus, igdlutit deine hauser, igdluga mein 

haus; <lagegen wenn ein gegenstand als thatziel eines andern bezeich

net werden soll, so kommen sie an das redewort, was die that besagt, 
z. b. takuva er sieht es, takuvat du siehst es, takuvatit du siehst sie, 
takuvara icl1 sehe es, takuvanga er sieht rnich. (Der Yerbalstamm ist 
hier tako, und der aushildungszusatz va,,, <lessen 1i wegfiillt.) Diese an
hiingsel ist man gewohnt, suffix e zu nennen, und so mo gen sie denn 

auch bier heissen, obgleich sie anderer natur sind, als die hebriiischen 
suffixe, von denen sich diese benennung herschreibt. 

§. 16. 

Dann hahen alle nennworter, und alle an nennwol'tern vorkommen
den suffixe - und zwar letztere in der einh., zweih. u. mehrheit, die 
nennworter selbst aber nur in der einheit - zweierlei i.ibrigens gleich

bedeuteu<le formen: subjective und ohj ective, deren gehrauch mit 
dem der suffixe zusammenhangt. Niimlich wenn zwei gegenstande als 
suhject und object, d. h. entweder als thfiter und thatziel, oder als be

sitzer und besitz <lurch ein suffix mit einander verbunden sind (gleich
viel oh beide genannt sind oder nicht), so hat das wort, was das sub

ject - den thater oder besitzer - benennt, subjective form, nnd <las, 
was das object - <las thatziel oder den besitz - benennt, objective 
form; die subjectiven formen der suffixe kommen dann in anwendung, 
wenn derselbe gegenstand einerseits object (besitz) nnd andrerseits selbst 

• wieder subject (besitzer od. thater) ist, z. b. terianiali takuva, fuchs (ob-

jectiv) er sab ilrn, d. h. er sah den fuchs; tei-ianiup takuva, fnchs (sub
jectiv) er sah ihn, d. h. der fuchs sah ihn; co'{ei·up sarpiata umiap sujut.t 
agtorpa, wortlich: wallfisch ( besitzer des thiiters, - Suhjectiv), sein 
schwanz (thiiter, hesitz des vorigen, :__ subjectives suffix: ci.ta), boot (he

sitzer des thatziels, - Suhjectiv), sein Yordertheil (thatziel, hesitz des 

vorigen, - objectives suffix: a), er beriihrte es (- suffix a, er es), d. h. 

der schwanz des wallfisches beriihrte des bootes vordertheil. Wo kein 
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zugeh,origes suffix ist, kornmen iiherall nur objective formen in an
wendung. 

Da .ma.n unter der benennung "subject" gewohnlich im allgemeinen 
denJemgen gegenstand versteht, von welchem - auf die frage: wer1 -
im satz die recle ist, gleichviel oh derselbe ein object hat oder nicht, 
so ist hier ein- fiil' all em al zu bemerken, class i1h gronl. ein subject 
ohne object undenkbar ist. Darmn, und weil die henennung ,. sub
.~ect" hier ausserd~m auch fiir den hesitzer in ansprucl1 genommen 
·1st, so ist im folgenden iiberall, wo cler ( auf die frage: wer? stehende) 
gegenstand der rede im allgemeinen mid ohne riicksiclrt :rnf ein et
waniges ohject gemeint ist, dafii1· die benennung "project" angewen
clet. Dara us, class subjective form und suffix unzertrennlich zusam
mengehoren, folgt unter andern, class <las project solcher redeworter, 
die kein suffix haben, objective form hat. 

§. 17. 
Demnachst werden die heziehungsverhaltnisse soJcher gegenstands

worter, die einem redewort untergeordnet sind, - (was wir <lurch pra

positionen au'sdriicken), <lurch eine angehangte endung angedeutet. Man 
unterscheidet dabei zuerst zwei hauptverhiiltnisse: o rt s v er h iii t n is s 

und art v er halt n is s, je nachdern eiil solches wort die handlung ent
weder in ortlicher hinsicht, oder in hinsicht auf die art nod weise, wie 
sie geschieht, naher bestimmt. Dann entsteht aus elem ortsverhiiltniss mit 
dein nebenbegriff cler bewegung ein anderes: <las richtungsverhalt

n is s, was wieder dreierlei ist, je nachdem der benannte gegenstand 
ausgang, weg oder ziel der hewegung ist: ausgangsverhaltniss, 
wegverhaltniss und zielverhaltniss. Fur diese fiinf verhiiltniss

Hille haben die nenn - und deu.teworter beides in der einheit und mehr

heit ( u. zweiheit) eben so vie le, mittelst angehangter endungen - a p
p o sit ion en - gehildete formen (beziehungsformeu, ca s us), die sicb 
furs erste am leichtesten an der frage unterscheiden lassen, auf welehe 

jede derselben als antwort steht, wie folgt: 
wo 1 ... ortsvel'b ..• Lo c alis; z. b. nuname am lande, od. auf elem I. 

woher1 • ausgangsvh. Ahlativ; nimamit vom lande. 
woclurch 1 wegverh. • . Vi al is; nmiakut iiber land, zu I., durchs .J. 
wohin 1 . ziel verb. . • Term in a Ii s; mmamut zum lande, od. ans land. 

wie 1 womit1 a1·tverh .. 1\1 o d a Ii s; nunamik mit land. 
Die erste auff assung dieser verhii.ltnisse ist rein sinnlich, d. h. sie 

finden zuerst und eigentlich statt bei korperlichen gegenstanden, wo man 

grade so, wie bier angegehen, fragen kann. Dann aber sind dieselben 

verbaltnisse auch auf ahnliche beziehungen geistiger gegenstiinde iiber

getragen, z.b. die orts - und richtungsverhaltnisse auf die zeit: ukiume 

(Loe.) im winter, i'inu1mt (Vial.) abends, - und das artverbaltniss auf 
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handlungen: oKautsinik (Mod.) mit worten, u. dgl.; aucb sind em1ge 
andere beziehungsverhaltnisse korperlicher gegenstande, die den obigen 
zwar nicbt gleich, aber ahnlich sind, mit unter diese]ben verbaltnissfalle 
gebracht, z. h. tugtumit (Ahl.) mikivo,c von einem rennthier (ausgegangen) 
ist es klein, d. b. es ist kleiner als ein rennthier. Dieses, und die An
wendung einer gewissen classe von nennwortern, der ortsworter ( vorde
res, oberes u. dgl.; §. 46 f.) - macht es moglich, mit diesen 5 casus 
alien unsern prapositionen zu entsprechen. 

§. 18. 
Endlich haben nocl1 die redeworter sieben verschiedene hauptfor

men - (redeformen, modus), - die bauptsachlich durch verschiedenbeit 
des ausbildungszusatzes (§. 12) gel,ildet werden, niimlich 3 selbststan
clige, fiir fiiJle, in denen das redewort unabhangig steht, und 4 abban
gige, fii1· fiille, in denen das redewort untergeordnet ist, wobei im we
sentlicben dieselben bauptverhaltnisse unterschieden werden, wie bei den 
untergeordneten gegenstandswortern. Es sind folgende: 

I. selbststandige hauptformen: 
1) der Ind i cat iv ( anzeigeforrn; bes a gt geschehenes mit gewissheit): 

takuva er sieht oder sah ihn. 
2) der Int erro g a ti v (frageform; bes a gt geschehenes mit ungewissheit): 

takuvauk? sah er ihn 1 
3) der Opt at iv 1 

( heischeform; besagt ungeschehenes wunschweise): 
takuliuk moge er ihn sehen ! 

If. abhangige hauptformen: 
a) fiir falle, die dem o rt s verhaltniss entsprechen: 

4) der Conjunctiv (fiir geschehenes oder gewisses): takungmago weil 
oder als er ihn sah. 

5) der S u b j u n ct iv ( fiir ungeschehenes oder ungewisses) : tak·ugpago 
wenn er ihn sieht. 

b) fiir falle, die dem art verhaltniss entsprechen: 
6) der In fin it iv: tak'ttvdlugo ihn sehen, oder ihn sehend. 

c) fiir falle, die dem objects verhaltniss entsprechen: 
7) das Particip: takuga (ihn,) dass er ihn sieht oder sah. 2 

1 In der 2ten person fiihrt der Optat. den namen Imperativ (befehlsform). 
2 

- eigentlich: we I ch er ihn sah; jene bedeutung - ( d ass er . . . ) - erhalt 
es erst durch die unterordnung; da aber dies es Particip in zusammenhiingender 
rede nur untergeordnet vorkommt, so tritt ebcn dadurch die grundbedeutung 
desselben in den hintergrund. Dagegen giebt es ein andercs Particip (s. §. 52), 
bei welchem in folge andersartigen gebrauchs eben diese grundbedeutung -
(welcher •.. ) - die vorherrschendc ist. · · 
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§. 19. 
So weit erstreckt sich die heugung im gronlandischen. l\fan sieht 

daraus, <lass zwei ( oder drei) dinge, die bei uns zum theil gegenstand 
der heugung slnd, bier nicht beriicksichtigt werden, namlich bei den 
gegenstandswortern <las geschlecht des benannten gegenstandes, und bei 
den redewortern die zeit und der stand der handlung. Von geschlechts
hezeichnung findet sich im gronlandiscben auch hei gegensUinden, die 
ein natiirliches geschlecht haben, kaum eine spur (nnd jedenfalls nicht 
auf eine der unsern entsprechende weise); und eben so wird auch bei 
redewortern die zeit - wofiir wir im deutschen zwei formen haben: 
ich sehe, ich sab - nicht ausgedriickt, ist aber denuoch dcutlich, weil, 
wenn das erzahlte nicht grade vot au gen geschieht, man verniinftiger 
weise nicht anders annehmen kann , als <lass es bereits gescheben ist, 
deim von vollig ungeschehenem kann man nicht anders reden, als wunsch
weise, d. h. im Optativ. Dagegen wird de1· stand der lrnndlung - bei 
uns: ich sehe ( wahrende oder unvollcndete handlung), ich babe ge
sehen (vollendete handlung), ich werde sehen (werdende oder hevor
stehende handlung - allerdings erforderlichen falls a11sged1·iickt, aher 
nicht <lurch die heugung, sondern durch anhangsstamme, deren es zu 
diesem hehuf mehrere giebt, z. h, takuva er sieht oder sah ibn, taku
lerpa er fangt an ihn zu sehen, taL'1tsava od. takufumarpa er wird ilm 
sehen, takusimava er bat ihn gesehen. Das vollendetsein der handlung 
wird jedoch, wo es sich von selhst versteht, gewohnlich nicht hesonders 

ausgedriickt. 

Griinl. Gramm. 2 
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Die nun folgen<le tabelle giebt eine iihersicht <ler <lurch angehangte 

en<lungen gebildeten form en der deute - , nenn - und redeworter, die in 

den nachstehenden drei ersten abschnitten <lieses theils naher entwik· 

kelt sind. 
Zu merken ist: 1) Die vor den suffixen der nennworter stehenden 

kleinen zahlen (1-6) zeigen an, zu 'Welcher der §. 36 dargelegten ab

theilungen jedes derselben gehort. 2) Die endungen 3ter person, de

ren deutsche erklarung mit einem sterncben versehen ist, - z. b. bei 

den suffixen <ler nennworter e, tik, me etc.; bei den endungen der rede

worter im Conjunct. ame, ami,uk, mane etc. etc. - sind die <lurch e-suf

fixe (§. 33) gebildeten. - 3) Die endungen fiir die zweiheit - sowohl 

des subjects als ohjects, - die ungefahr die hmfte dQr ganzen zahl 

ausmachen, sind hier der vollstandigkeit wegen und weil sie cloch zu

weilen (namentlich in biichern) vorkommen, alle mit aufgefiihrt, wer
den aber in wirklichkeit nur selten und manche so gut a)s nie gebraucht, 
vgl. §. 14, anm. 
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I. E n u n g e n 

LI c. 

(einheit) objectiv. subjectiv. (zwciheit) objectiv. subjectiv. (mehrheit) objectiv. 8ubjcctiv. 

lscin I' a I' ala seine 2 I' k 1 ·, kit seine I' e (ii) I' i.m 
:ite pers. ihrbcider ' ak I ala ihrbeidcr .2 ., kik ., kit ihrhei,lcr 2 kik I isa 
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= . -·-
"' -= .. '.!te p. ihrb. lulik 
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II. E n ll n g C n 

mil sull'. tier 3te11 per,. mil sull'. ,I. :?t,·n pers. ,uit sull'. ,l,•r I st,·11 per,. 

ihn sieli. sic dich c111'11h. cud, 111ich u11..:h. 1111 ~ 

,i 
rik 

ak ai J 
llkik akik l ulil 

:-':--- -'--l::-'--~-:-:-'--\:-:1-il_, ___ I _· . I 
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11
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i11k 
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li11k 
liko 
lissuk 

"" .!.ko 
siuk 

l~::uk 1~:::,, 
ugpul amt/ 

l

ayik layit 
alikik alikik 
((/ikik a/iyik 

l

igik ligi! 
isikik isikik 
isikik isigik 

\liyik \liyit 
lisikik lisikih· 
/isikik lisiyik 

rki/, r;t sikik 8ifiik 
xikik .,·irtifi 

/((('(, r,uqeTaka 

1

,.;1.a 
larpuk lit/If'"" /((/'Ilk 
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I· I 
l aw 
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,;,,;, · 11· · 1 · · r·· sifJllk sir,ut 

-1- I· lartik'.t \ /ortik /av.,, . 
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d e r n e n n w 0 I' t e I'. 
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I einh. I mehrh . 
an nennwiirtern. 

Localis lme 
Ahl"tiv 111il 
\'iidi s "'1<111 
Tern1inal.,m11/. 
\lud.ihs mil< 
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Luralis ane 
Ahlativ ,inya 
Yi"lis ,Ina 
T,·rminal. 1.lllf/U 
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cl e I' 

ne 
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f/111 
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/WIie 

n,inya 
k11t 
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Erster abschnitt. 

Formen der deuteworter. 
1. Deutewurzeln. 

§. 20. 
Die nacb §. 10. als solche anzusehenden deutewurzeln aind fol-

gende: 
1) ma bier (wo ich bin). 
2) tass *) da (wo du hist, oder wovon man spricht). 
3) uv bier, da (wohin man zeigt). 4) ik (iv) dort, driiben. 
5) av nord (eig. rechts} 

. 6) .. d ( . 
1
. k wenn man das gesicht der offenen see zukehrt). 

1cav su e1g. m s 
7) pav ost- oder landwarts; auch ohen. 
8) sam west- oder seewarts; auch unten. 
9) pik dort oben; auch ost- oder landwarts. 

10) kan bier unten; auch west- oder seewarts. 
11) kig siid (wo die sonne geht). 12) kam drinnen oder draussen. 

An und fur sich werden diese theils gar nicht, theils nur ausrufs
weise gebraucht, in welchem fall sie <lurch ein angehangtes a aussprech
har gemacht werden, s. §. 21; dagegen, was eigentlich gebraucht wird, 
sind die <lurch. angehaogte appositionen gebildeten beziehungsformen 
( casus) derselhen, deren sie 4 haben: Loca]is, Ablativ, Vialis, Termi
nalis. Diese werden bei allen auf gleiche weise gebildet, namlich der 
Loe. <lurch ane, der Abl. <lurch anga (in Labrador <lurch angat), der 
Vial. durch una, und der Term. durcb unga, z. h. 
Localis. mane hier. tassane da. ikane dort. 
Ab]ativ. manga von hier. tasscinga von da. ikanga von dort. 
Vialis. n1auna bier <lurch. tassuna da <lurch. ikuna dort <lurch. 
Termin. maunga hieher. tcissunga dahin. ikirnga dorthin. 
Die einzigen bier vorkommenden abweichungen sind der Vial. u. Term. 
von uv: uyuna fiir uvuna, und ilnga fiir uvunga. 

*) viellcicht eigentlicb tag1s, zusammengesetzt aus tak-1s; ,·gl. d. · fol£cnde. 

§. 21. 

Allen diesen - tass ausgenommen - wird ein die deutekraft ver
stiirkendes ta (td, tak) vorgesetzt, wenn der zu bezeichnende ort ent
fernt ist, oder schon die rede von ihm war, oder wenn iiberbaupt nur 
mehr nachdruck beabliichtigt wird; - dieses ta { oder vielleicht nur t) 
scheint die eigentliche urwurzel von tau zu liein. Es werclen dann aus 
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den ohigen der reihe nach folgende: 1) tama, 3) tauv, 4) tuik, 5) tav, 
6) ta,cav, 7) tagpav, 8) tasam, 9) tagpik, to) tukan, n) takig, 12) tci
,cam. Von diesen wird tauv (tauva) nur als partikel gehraucht, s. §. 65, 
15; die iibrigen hahen dieselben formen wie jene: taikane, taiktinga, 
ta-iki,na, taik11nga, und so alle andern. Ausserdem werden diese zu
sammengesetzten - nur tama und tauv nicht - oft auch mit ange
hangtem a (§. 20) au s r u f s we is e gehraucht, in der bedeutung: da •.. 
ist es oder er, z. h. tagpava da ohen ists ! taika da ! dort ist er! etc. 
Von den einfachen kommen nicht leicht andere so vor, als tass und 1w 
( diese beiden aber ziemlich haufig), letzteres mit verdoppeltem v: uvfa ! 
bier ( wohin ich zeige) ists ! tassa <la ists ! da ist er! auch: d as ist er 
(od. es); - dazu kommt noch ein von tama mit der endung von tassa 
gehildetes: tamassa da hier ist's ! od. das hier ist's. Die heiden letzte
ren werden u. a. auch in satzen als deutendes verbindungsglied ge
braucht, s. §. 100. 

§. 22. 
Ein fragendes deutewort - na od. nav - hat sich im gronl. our 

in zwei ausrufen erhalten: nti wo ist's? - ( scheint entweder entstanden 
aus nava durcl1 zusammenziehung, oder aus na mit dehnung des vocals 
<lurch den frageton) - und nanga lass sehen ! wo bast du's ·~ Im Lahr.
dialect Jiat es noch einen seinsollenden Ahl. und Term., die aher heide 
ganz unregelmiissig sind: nakit (Abl.) woher? und nanmt (Term.) wo
hin 'l Im gronl. dienen dafiir iibrigens die verschiedenen formen des 
nennworts suk was, s. §. 25. 

2. Personliche deuteworter. 

§. 23. 
Aus den vorigen werden personliche, d. h. nicht auf eiue richtuug 

oder einen ort im allgemeinen, sondern auf eine dort befindliche person 
(od. sache) hinweisende deuteworter gehildet <lurch anhangnng der sylbe 
na, die also ihrer bedeutung nach unserm ~r in der, jener, wer etc. 
entspricht. Von tass gibt es ein solches nicht, und auch rnn kig kommt 
es wol kaum vor; also sind es foJgende: niana dieser, 11 na (f. 11v11a ?) 
dieser bier, ivna uncl inga (f. ingna) jener - letzteres von ii., ersteres 
von einer nehenform desselben: iv; av11a, Kav11a, pav11a, savna ( oder 
zusammengezogen: ana, Kti.na, pana, stina) der im norden, im siiden, 
etc.; pi119a, (f. 7,i,11gna) der hier oben (i.iber uns); k,ina der bier unter
halb; Kav11a oder Kana der drinnen oder drausseu. Auch diesen wird, 
um die deutekraft zu "ersHirken, ta oder tak rnrgesetzt, wie §. 21 ge
zeigt ist. 



§. 24. 25. Deutewurter. 23 

§. 24. 
Diese personlichen deuteworter hahen die zalil- und heziehungs

formen der nennworter, nur keine zweiheitsform, dagegen aber heide die 

einheits- und mehrheitsform doppelt, niimlich fiir die einheit einen Suh

jectiv und Objectiv, wie die nennwcirter haben, fiir die mehrheit aber 

statt dessen einen Nominativ und Accusativ, als antwort auf die fragen: 

wer1 (Norn.) und wen 1 (Acc.), wie hei uns. Der Suhjectiv der einheit 

wird gebilclet clurch ssuma, der Acc. der mehrheit durch ko, nod der 

Norn. der mehrheit durch kua: diese endungen kommen, wie <las den 

Objectiv <ler einheit · bildende 11a, an die wurzel §. 20. Die ancleren 

casus - Loe. Abl. Vial. Term. l\fodalis - werden dadurch gebildet, 

dass in der einheit ane, anga, una, imga und inga an das m des Sub

jectivs, und in der mehrheit nane, nanga, kut, nfrnga und ninga an clas 

u der endung J..o oder 1.ua kommen, z. b. 
einheit. mehrheit. 

Objectiv ivna jener. Acc. ivko jene. 

Subjectiv ivssuma jener. Norn. ivkua jene. 

Localis 

Ablativ 

''ialis 

ivssumane bei jenem. 

ivssumanga von jenem. 

ivssumuna <lurch jenen. 

ivkunane bei jenen. 

-ivkuna119a von jenen. 

ivJ.>tikut durch jene. 

Terminal. ivssimn'mga zu jenem. ivkununga zu jenen. 

Modalis ivssuminga mit jenem. ivktminga 1nit jenen. 
Ausnahmen sind: mana und Mna haben als Subjectiv gewohnlich 

nuitiima und katuma, und so auch rnit appositionen: matumane, nwtu
minga etc. -,, (massinna, massuminga u. dgl. hort man nicht leicht .an

ders als von weibern und kindern). mta hat uma (statt ussuma), clavon 

,lmanga, i,mfrnga, uminga; die mehrheit ist regelmiissig, ebenso das damit 

zusammengesetzte tauna: taussuma, taussumane etc. inga hat ig.ssuma, 

igko, igkua, wie von ingna; ebenso pinga: pigsswma etc. 

§. 25. 
l\fit der endung der personlichen deuteworter - na - werden von 

zwei nennwortern personliche frageworter gebildet, namlich su-na was 1 
von suk was, ein etwas, und kina wer1 von einem sonst nicht vorkom

menden stamm (ke oder kik). Beide haben aher als cleuteworter nur 

diese eine form; aJles iibrige wird clurch die casus der sWmme er

setzt, von denen sie gebildet sind, die aher bei kin a z. th. unregel

massig sind. Die von su.J. (suna) dienen dann auch zugleich statt derer 

des verlornen frageworts 1w §. 22. Die ganze beugung heider ist fol-

gencle: 
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&inheit. mehrheit. 

Objecti v. stow was 1 sut welche 'l 
Subjectiv.sup was? s,1t welcbe? 

Localis. smne wo 1 siine bei w.? 

Ahlativ. sumit woher'l siinit von w.? 

Vialis. sukut wodurch 1 .. 

einheit. 

/;ina wer'l 

kia wer'l 

md1rheit. 

kikut welche 'f 
kikut welche 'l 
kiMme bei w. 'I 

kimit von wem? kikunH von w.1 

Termin. sumut wohin 1 sunut zu w.1 kimut zu wem 'l ki/.'1111111 zn w.1 

Modalis. sumik womit? sii11i1. mit w.1 ki,mik mit wem 1 kildmik mit w. 'I 
Die endung kul in ki,kltt, an welche dann weiter die appositionen ge
hHngt sind, ist ein anhaogsstamm, s. §. :120, no. 33. 

Zweiter abschnitt. 

Formen der nennworter. 

A. Im allgcmeinen. 

1. Zahlformen, 

§. 26. 
Ju <ler stammform - dem Objectiv der einheit - endigen alle nenn

worter auf einen vocal, K, k oder t. Die auf t, die bis auf einige we

uige siimmtlid1 (und zwar grosstentheils mit ein und demselben anlrnngs

stamm, §. 117) zusammengesetzt sind, nelunen behufs der heugung und 

fortbildung durchgangig einen hiilfsvocal an, n!imlich in einigen, geho

rigen orts hesonders bemerkten Hillen a, sonst ,j,; dahei wird zugleich 

aus dem t, sobald ein i davor steht, s, gleicl1viel, ob der hiilfsvocal i 
oder a ist. Manche von ihnen haben auch eine verlangerte nebenform 

auf tak oder sak. Die auf einen vocal ausgehenden worter hahen aJle 

eine neignng auf 1t zu endigen, und verhalten sich auch in einigen fal

len wie auf 1t ausgehend (s. u. a. §. 36, 6.), auch wird ihnen ziemlicl1 

hiiufig, wo sie ohne weitere ,,erhindung mit andern wortern nur zur na

mensnennung eines gegenstandes dienen, ein 1t angehangt, was dann 

gleichsam eine art artikel - (ein, eine) - hildet, z. b. tugto1t ein reno .. 

thier, nmta1t land od. ein land, 1n1to1t ein loch, statt tugto, nuna, 7111to. 

Der vocal ·der letzten sylhe - Lei denen auf t der angehangte hiilfs

rncal _:_ fohrt im folgenden homer den namen: end,. o ca I, und der 

etwa nach diesem stehende consonant: end consonant. 

§. 27. 
Die iil,rigen einfachen zahlformen, uiimlich der Suhjectiv der ein

heit, die zweiheits- und mehl'heitsform, werden im allgemeinen dadurch 

gehilclet, class fiir den Suhjectiv p, for die zweiheit 1., und for die mehr-
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heit t an den endvocal gebangt wird. Der etwanige endconsonant fiillt 

dabei ohne weiteres weg, wenn er ein blosser ausbildungslaut ist; da
gegen wenn er entweder selbst wurzelhaft, oder, wie es haufig cler fall 

ist, stellvertreter eines wurzelhaften consonanten ist, so kann er nicl;t 

wegfallen; andererseits aber wird auch vermehrung der sylbenzabl hier 

moglichst vermieclen. Dieses hat dann hei vielen wortern verse t z u n g 

des end v o ca 1 s zur folge, so naml., class derselbe ans ende des worts 

gesetzt wird, woclurch die heiden letzten wurzelconsomrnten, wean sie 

nur clurch den enclvocal getrennt waren, nun neben einander zu stehen 

kommen, und wenn sie sich so nic11t mit einander vertragen, so wird 

<lurch erweichung des einen, und nothigenfalls <lurch abermalige ver

setzung die gestalt des worts mit der regel §. 6 in einklang gehracl1t. 

Dal1er findet nur Lei wenigen wortern, wo es durchaus nicht anders geht, 

vennehrung der sylbenzahl statt dadnrch, <lass der end vocal nach dem 

endconsonanten wiederholt wird (§. 31). Als wurzel ist dann (ausser 

bei eiuigen auf 1., s. §. 28) iiberall <las anzusehen, was in den formen, 

no lautversetzung stattfin<let, - z. u. in der mehrheitsform - vor dem 

endvocal steht, z. b. nmwt Hinder, wurzel nun; tatsi,t teiche, wurzel tats 
(fiir tast); ermit gewasser, wurzel erm (fiir im1t). Hiernach zerfallen 

sammtliche nennworte1· in 3 classen, wie folgt: 

§. 28. 
E r s t e c 1 a s s e : wort er oh n e I au t verse t z u n g. 

Jn dieser classe kommen alle endungen vor, die ein nennwort iiherhaupt 

haben kann, namlich: a, aK, ak; e, eK, ik; o, OK, uk; t. Von denen 

auf I s. §. 26; K als end consonant fiillt hier iiberall weg; k dagegen, 

was, wo es als endconsonaut vorkommt, iiberall wurzelhaft zu sein 

sc11eint, fallt nur mit dem k der zweiheit in eins zusammen; vor p und 

t clagegen bleibt es zuniichst als g stehen, da aber ein wort 'nicht auf 

zwei consonanten ausgehen kann, so wird aus YI' up, und ans gt it, 
(ganz wie bei uns baum aus bagm, hain aus lrngn). Also z. h.: 

einheit, Objectiv. einh., Subjectiv. zweiheit. mehrheit. 

(land) 

(berg) 

(himmel) 

(wunde) 

(haut) 

(baum) 

(uar) 
(winter) 

(mensch) 

mrna mmap mmak nun at. 
KUKaK Ka1wp KaKak Ka Kat. 

1tilak Kilaup Kiilak Kilait 

ike iki,71 ik~k ikit. 

ameK amip amik amit. 

01·pik otpiup or11ik orp1t. 

nano twnup 11anu1~ nanut. 

ttkio,c ukiup ukiuk ttkiut. 

i111tk in,i11 imrf; inuit. 
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(herz) 
(fiinte) 

Formenlchre. Zweiter ahichnitt. .-\. 

einheit, Objectiv. 

1,mat 
autdlait 

l'i11h., Subjcctiv. 

um a tip 

autdlaisip 

zweiheit. 

1,mati,k 
auldlaisi,k 

§. 2s~ao. 

mehrbcit. 

11mat~t. 

autdlaisit. 

Zu dieser classe gehoren alle auf einen vocal oder t ausgehenden 
worter, auch die meisten auf k, und ,on denen auf K die mit ge
schlossener vorletzter sylbe, mit ansnahme derer auf 1teK und einiger 
auf dleK, die zur 3ten classe gehoren. Die auf K mit offener vorletz
ter sylhe gehoren grosstentheils den heiden andern classen an. 

§. 29. 
Einige worter dieser classe weichen etwas von der allgemeinen regel 

ab, niimlich 1) die anhangeworter .!11guaK, ss1taK, inaK und dleK, d. h. 
alle worter, die eins von diesen am ende haben, hilden ihre zahlformen 

wie fo]gt: 
.!.ngtiaK, .!.ngup, .!.nguak, .!.11guU; inaK, i11au1,, i11ak, inait. 
sstiaK, ssu7,, ssuak, ssuit; dleK, dliup, dlik, dlit. 

(Diese bildungen entsprechen nebenformen auf k: .!.nguk, ssuk, inak, dlik.) 
Die gleiche bildung hat auch das anhHngewort alua,c in -der mehrheits
form: aluit, wahrend die heiden andern regehnassig sind: Suhjectiv aluap, 
zweih. aluak. Dann haben 2) urstiimme anf OK, deren vorletzte sylhe 
mit r schliesst, ein iiberzahliges i in der mehrheitsform, z. b. sorKctK 

(fischbein), sor1rait; 1rtor1ra,c ( alt), utorKait; nwffo-,. (lehm) maffait u. clgl.; 
desgleichen das anhangewort tsia,r: tsiait; auch einige wenige andere, 
z. b. KigdloK ( aas ), Kigdluit. Ganz unregelmassige formen, cl erg 1. auch 
vorkommen, wie z. b. miaK (harpunschaft), Suhjectiv unaffap, mehrhf. 
iinarrat; poK (sack), mehrhf. puggut, u. a. m., haben ihren grund in 
zweierlei starnmform, wie denn iiberhaupt stamme mit langem endvocal 
haufig zusammengezogen sind -(hier unaK aus unafra,r, poK aus pu990K). 

§. 30. 
Z w e i t e c l a s s e : w o rte r m i t s c h w a ch e r I a u t v e 1· s et z u n g. 

Das eigenthiimliche dieser classe besteht darin, class der end consonant 
- durchgangig K - stellvertreter eines wurzelhaften consonanten ist, 
und <lass die wurzel entweder rnit einem weichen consonanten - und 
zwar ss, (vor dem jedoch ein anderer ausgefallen scheint) - oder mit 
zwei consonanten eines organs - (2 kehllauten, 2 gaumlanten, 2 zun
genlauten) - schliesst. Nur in einer hier vorkommenden wnrzelendung 
- rK - ist der endconsonant selhst wurzelhaft, u11cl ehenfolls nnr in 
einer - vk - gehoren die heiden letzten wnrzelconsonanten zwei ver

schiedenen organen an. (Uebrigens hahen die hHrteren clialecte hier 
durchglingig 9 fiir v, z. b. tuluga,c (rabe), 1iga,c ( clo1·sch), sulupauga,c 

(rothbarsch), fii1· t11lttva,r, ,ivah', sul11pa11va1r, - was inclessen, nach an

elem tihnlichen ,ertauschungen zu schliessen, uid1t urspriinglich zu sein 
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scheint, denn die sprache hat wol neigung V gegen 9 ZU \'ertauscheu, 
aber nicht umgekehrt g gegen v.) Der endvocal ist verschieden, nur bei 

den wurzeln auf ss ist er irnmer a. Die vorletzte sylbe ist bier immer 
offen. Durch die versetzung des endvocals kommt dann der <lurch den 

endconsonanten vertreten gewesene wurzelconsonant in seine1· eigent
lichen gestalt zum vorschein, wodurch sich die jedesmalige endung ver
andert wie folgt - (- bedeutet hier den end vocal): 

aus f'-H, g-«, V-K, l-K, S-K, j-K, 
wird rK-, gk-, vk-, tdl-, ts-, ts-; und ans aK rnit vorstehendem 

vocal wird .!ssa. An die so umgebildete endung kommen dann die zei
chen des Subjectivs, der zweiheit und mehrheit, z. b. 

einh., Objcctiv. einh., Subjectiv. zwciheit. mehrhcit. 

( sandkorn) sioraK siorKap sior,rak sior,rat. 
(herr) nala.ga,c 1lttlag1.:ap nalagk«k nalagkat. 
(rabe) tuluvaK tuluvkap tu lltvl.ak t 111uvkat. 
(base) ukaleK 111.atdlip ukatd1il,; ukatdUt. 
( teich) taseK tatsi1, tuts ii. tatsit. 
(haupthaar) nuja,c mrtsap 11utsa1. mttsat. 
(heule) ajuu,c aj11ssap aj11ssa1. aj11ssttt. 

Zu dieser classe gehoren fast alle worter, deren enclsylbe die hier 
angezeigte beschaffenheit hat, niimlich die auf rm,, re,r, r01c, gaK, va,,, 
lm,, leK, etc. mit davorstehendem vocal; nnr einige der art gehoren 
zur :1 sten od. 3ten classe. Von denen auf ia,c u. uaK gehoren meh
rere zur 1 sten classe, und einige we1·den nach art l.1t::ider classen be
hanclelt, z. b. d:-ts anh.Hngewort liaK; mehrheit liat oder lissat. Auch 
giebt es in clieser classe einzelne worter auf k, die aber ganz wie anf 
K endigend behandelt werden, z. b. ujarnk (stein), mehrh. uja·rKat; 
Hatigak (riicken), Suhjectiv Hatigkap. Ferner wird die endung aK -
als aaK - in mehreren wortern nach art dieser classe hehandelt, z. h. 
igala,c (fenster), igalassup, igalassak, igalctssat; - gewohnlich aher 
auch zugleich nach art der :tsten classe: igala1,, igalat. Endlich ge
horen auch noch in diese classe einige hinsichtlich ihrer hildung ganz 
,•ereinzelt stehende worter, z. h. ,rajaK (mannsboot), Suhjectiv Kainap, 
mehrheit ,rainat (also wurzel Hain); kanajo,c (ulke), mehrheit kancisut 
{wurzel kanas), u. a. m. 

§. 31. 
D 1· i t t e c l a s s e : wort er mi t stark e 1· la u t verse t z u n g. 

llei den hierhe1· gehorigen wortern ist der enclconsonaut - ,c od. k 
selbst wurzelhaft, und die wurzel endigt entweder auf zwei consonanten 

zweier organe - (einen lippen- und eiuen kehllaut, eioen zungen- und 
eioen kehllaut etc.) - oder auf drei consonanten. Der endvocal, cler 

bier immer i (e) ist, winl bei den meisten auf zwei cousonanten ausge

henden wurzeln verse t z t, und mit ihm auch die Leiden letzten wurzel

consonanteu, wenn cJe·r erste dersell,en weich ode1· nasal ist; - dagegen 
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bei denen , die entweder auf zwei vollig unvertragliche oder auf drei 
consonanten ausgehen, wird er nach dem (erweichten) endconsooanten 
w i e de rho It. Hiernach zerfallen die worter dieser classe in zwei ab
theilungen: die 1ste, mit off en er vorletzter sylhe uod versetzung des 
end vocals; die 2te, meist mit geschlossener vorletzter sylhe uod wieder
holuug des endvocals. t, welches in einigen wortern der 1sten abtheil. 
als an fangs consonant der letzten sylbe vorkommt, wird bei versetzung 
des endvocals zugleich gegen ,c oder k - wie der endconsooant ist, -
vertauscht, und als solches erweicht. Aus g-,c wird ff. Die endungen 

veraodern sicb also, wie fol gt: 
endconsonant ,c, 

stamm- wurzel-
endung. en dung. 

te1t, f'1(; 

pe,r, v,q 

ve,c, rf; 
1 ste al,theilung: le,c, rdl; 

me,c, rm; 
ne,c, rn; 

gek, ff; 

2te abtheilung: en:, er; 

An die wurzelendung kommt dann 

einh. mehrh. 

(zwinge) 1tateK, KurKit, 

(wallross) auven:, aorfi,t. 

(harpunleine) alen:, ardHt. 

(wasser) inteK, ern1it. 

(zeigefinger) tikeK, tikerit. 

(gans) nerdle«, nerdlei·it. 

endconsonant k. 
stamm
endung. 

tik, 
pik, 
vik, 
lik, 

wurzel
endung. 

gk. 
vk. 
gf. 
gdt 

mik, ngm. 
nik, 11gn. 

ik, ig oder ing. 

zuerst fiir die mehrheit it, z. b.: 
einh. mehrh. 

(zelt) tupe1e, tov1eit. 

(gras) ivik, igfi,t. 
(welle) ,naHk, magdlit. 
(barthaar) mnik, ungmit. 
(eule) ugpik, 11ypi9H. 
(granze) kigdlik, kigdlingit. 

Uehrigens sind die meisten der hierher gehorigen worter von der art, 
dass sie immer ein suffix ha_hen, und also die einfachen zahlformen der
selben wenig oder gar nicht \'Orkommen: von solchen wird bier eine 
mehrheitsform our angenommen, um der daraus ersichtlichen wurzel 
willen. Im Suhjectiv der einheit, wo ein solcher vorkommt, wird der 
endvocal in der regel gegen u vertauscht, z. b. erne1e (sohn), ernerup; 
nagtoralik ( adler ), nagtorogdhtp; nigm, ( siidwind), nerrup; - ( dieses u 
hat den umlaut, §. 2, not.); - und in der noch seltenern zweiheitsform 
wird entwede1· der endvocal gegen a vertauscl1t, z. b. nagtomgdlak, oder 
das k wird an <len unversetzten - doch hei denen de1· 2ten abth. meist 
an den wiederholten - end meal geha.ngt, z. h. ttgpi9ik- ( s. o. ). 
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Zu der 1 sten abth. dieser classe gehoren die meisten worter der hier 
angefiihrten endungen, namlich die auf te1t, t-ik, pe1t etc. mit davor
stehendem stumpfem vocal; die in der 2ten abth. vorkommenden en
dungen - rne1t, ngne1t, rdle1t, gdHk, vdlik, gkik, gpik, .!ssik, -lik, -ke1t, 
-tte,c - finden sich z. th. auch in der 1 sten abth. dieser classe, und 
in der 1 sten classe. Das genauere in dieser hinsicht bleibt dem wor
terbuch iiberlassen, welchem es zukommt, bei jedem wort die classe 
anzugeben, welcher es angehort. 

§. 32. 
In dieser 3ten classe finden einige dialectiscbe verschiedenheiten 

statt, namentlich werden im nordgronlandischen dialect hei den zur 
1 sten abth. gehorigen wortern auf me1t, mik, ne1c, nik u. vik die beiden 
letzten wurzelconsonanten n i ch t verwechselt, da dann das n in neK u. 
nik wegfallen muss, also z. b. sanik (staub), mehrh. stingit statt sangnit, 
uvngit statt ungmit (s. o.); evrngit statt ermit (s. o.); 6rngit statt ornit 
(v. une1t achselhohle), ivgit statt igfit (s. o.) u. dgl.; und ebendaselhst 
wird bei denen auf vik und ve,c bin nnd wieder das versetzte v gegen 
g oder f vertauscht, z. b. iggit, aoffit, statt igfit, aorfit (s. o. ). 11~ siid
gronlandischen dialect werden nicht selten die worter dieser classe, he
sonders die der hten abth., nach art der ersten classe behandelt, und 
mehrheitsformen wie atit (v. ate1t, name), tupit (v. tupe,c), alit (v. ale,c) 
u. dgl. gebildet, statt arKit, tovKit, ardlit. Im Lahraclordialect ist dies 
hereits durchgehende regel geworden, daher dort diese ganze classe nls 
solche bis auf wenige spuren verschwunden ist. 

2. Suffixe. 

§. 33. 
Zuerst ist zu bemerken, <lass es fiir die 3te ( eigentl. 3te u. 3te) per

son zweierlei suffixe gieht, die wir nach den stammformen derselben 
a-suffixe und e-suffixe nennen wollen. Erstere sind die gewohn
lichen; letztere werden augewendet in folgenden hesonderen fallen: 
1) Wenn ein gegenstand zugleich als thatziel und besitz desselben sub
jects dargestellt werden soll, so erhalt derselbe ein objectives e- suffix, 
z. b.: ar1te taiva er nannte seinen ( eigenen) nmnen; - dagegen heisst 
arKa taivti: er nannte ( eines andern) seinen namen. 2) Wenn von 3 
in rede stehenden gegenstanden, deren zwei einander thater und that
ziel siod, der 3te besitz des thaters und besitzer des thatziels ist, so 
erhalt dieser dritte gegenstand ein suhjectives e- suffix, z. b.: igdlume 
Karma ,i.pWpa er zerstorte seines ( eigenen) ha uses mauer - ( das haus 
ist bier besitz des zerstorers, uod besitzer der mauer als seines bestand
theils, §. 72, 2); - dagegen: igdluata 1tarmti ,,pitipa er zerstorte ( eine~ 

andern) seines hauses mauer. 
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:Man k:rnn sich's auch so merken: Wenn man den satz so umsetzt, 
dass das thatsuhject - ( der thiiter) - 1 ste person wird, und es kommt 
dann heraus: ich . . . meinen ( meine, mein) ••. , oder: ich • • • mei
nes ( meiner) • . • . •. , - ( wie in obigen heispielen: i ch nannte me~ -
n en namen; i ch zerstorte me in es ha uses mauer), - so muss em 
e - suffix stehen, und zwar for ,~ meinen ( meine, mein)" ein objectives, 
nnd fiir ,, meines (meiner)" ein subjectives. In alien andern Hillen 
stehen a-suffixe. 

§ .. 34. 
Die an nennwortern vo1·kommenden einf'achen suffixe sind dann fol

gende: 
1) a-suffixe der 3ten person: fiir die einheit des objects, 

objectiv: a, al., at, sein, ihrbeider, ihr; subjectiv: ata 1
; fur die 

zweiheit des objects, ohjectiv: k, ii. (kik, gik), seine 2, ihr
heider 2, ihre 2, suhjectiv: 1.it; fur die mehrh. des objects, 
ohjectiv: e, ik, it 2

, seine, ihrbeider, ihre; subjectiv: isa. 
2) e-suffixe <ler 3ten person, ohjectiv: e (ne), tih, sein (seine), 

l11r (ihre); suhjectiv: nge, 11gi1. 3
• · 

3) suffixe der 2ten person: objectiv 11. suhjectiv: t, tik, se, dein 

( deine), euerbeider, euer ( eure). 
4) suffixe der 1sten person: ohjectiv: ga (ra), vuk, vut, mein 

(meine), unserbeider, unser (unsere); subjectiv: nga 3, nu1., ta. 
1 Es gab hicr frlihcr zu den 3 objcctivcn suffixen auch 3 subjectiYc: at, anik, ata, 

die sich aber nnr im Conjunctiv u. Subjunctiv der redeworter ganz erhalten ha
hen, :-. §. 54; at soil jedoch in cinigrn gcgenden auch on ncnnwortern nocb 
vorkommen. 

2 Der siidgronl. dialect hat hicr bcides fiir ,, seine" und ., ihrc" e, und der Labra
dordial. umgekehrt fiir bcides if. 

3 W egen dcr suffixe nge, nglk, nga, die an nennwortern n if' in dies er form, son
dl'rn imm<'r uls me, 111ik, ma vorkommcn, s. §. 53. anm. 

§. 35. 
Bei <lenjenigen dieser suf.fixe, die keine besondere form fiir <las 

suhjectsverhHltniss, oder fiir die zweiheit und mehrheit des objects ha
hen, hleihen die endlaute der einfachen zahlformen z. th. vor den suf
fixen stehen, nHmlich der endconsonant der einheit ,·or tik, se, vuk und 
vut, woraus dann puk u. put wird *); - <las p des Subjectivs vor den 
e- suffixen der 3ten person, und vo1· den suffixen der 2ten u. 1sten per
son (obgleich hier z. th. subjective formen bestehen); mit ng versclunilzt 
dieses p immer zu m; - das k der ~weiheit iiherall, auch - wo es <loch 

nicht hingehort - in der mehrheit vor ik (ihrbeider); und das. t der 
mehrheit mit eingeschobenem i rnr t ( dein ). Diese stehenbleibenden 

*) Im Lahrudordialcct i~t dies nicht d<'r fall, wodurch also dort mit diesen suffixen 
cinhcit. und mchrheit · einander gleich wcrden; im gronliindischen dagegen nchmen 
aurh die anf einrn voral a11sla{chrnden wortl'r hirr .-inen cndronsommten an (,c). 
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]ante haben sich iiberall mit den l'igent]ichen suffixen unzertrennlich 

,·erbunden, so, dass sie seJbst <la stehea hleihen, wo etwa cfos suffix 

nicl1t an die entsprechende zahlform gehiingt wird. "~ir haben es da

her hier nicl1t sowohl mit den urspriinglichen suffixen §. 34 zu thun, als 

,·ielmehr mit diesen erwcite1·ten fo1·men derselben, wie sie in der tabelle 

pag. 20 anf gefiihrt sind, fiir deren anhangung an die worter also regeln 
aufzustellen sind. 

§. 36. 
Die beiden classen der nennworter, in denen lautversetzung statt 

findet, verhalten sich bei anhangung der suffixe einander entgegen

gesetzt, denn die worter der 3ten classe nel1men alle suffixe, die in der 

2ten classe an den versetzten end vocal kommen, an den unversetzten, 

und umgekehrt, die dort an den unversetzten endvocal kommen, an die 

wurzel. Hiernach bildet zuerst die mehrzahl aller suffixe 2 hauptgrup

pen, und die von diesen noch iibrigen zerfallen weite1· in 4, sammtliche 

suffixe also in 6 ahtheilungen *), wie fol gt: 

[Als heispiele dienen bier: aus der ersten classe: kivfa,c diener,. 
igdlo haus, pik ding, sache, igdlerfik kiste; aus der z we it en class e: 
nalagaK herr, 01ra11seKwort; aus der <lritten classe 1ste abthei
lung: ateK name, kamik stiefel; aus der <lritten classe 2te ab
theilung: ernoK sohn, assik ahbild.] 

1ste abtheilung: Die vocalisch anlautenden a-suffixe 

cl er 3 ten person ...;,._ a, ak, at, ata, e, it, isa - kommen in der 1 sten' 

und 2ten classe an den unversetzten end vocal, und in der 3ten classe 

an die wurzel. Z. b. ( ohjectiv): kiv{ct sein diener, igdlua sein haus, 

tgdlerfia seine kiste, nalaga sein herr, o,rausia sein wort, ar,ra, sein 

name, kangnw sein stiefel, er11era sein sohn, ,issinga sein abbild, kivfai 
seine diener, igdl11e seine ha,1ser, igdlerfe seine kisten, o,rause seine 

worte, kangme seine stiefeln, ernere seine sohne, kivfat ihr diener, 01wu
siat ihr wort, assinga t ihr abbilcl etc. ( subjectiv): kivfata sein diener, 

od. ihr diener, 1.ivfaisa seine od. ihre diener, o,rausisa seine od. ihre 

worte, erneratci sein od. ih1· sohn etc. etc. 
An m. 1. Bei den wortern der 3ten classe gescl1ieht die anhiin

gung dieser suffixe i1~mer gemiiss der l_>il<lu!1g der mehrheit~form ~ also 
hat der nordoronl. dialect: kav11ga sem stiefel, kavnge seme shefeln 
etc. und wo l:'J eine mehrheitsform nach art cler ersten classe gebildet 
wird, da hat man: atia sein name, kamia sein stiefel, kame seine st. 
11. dgl. (s. §. 32). , , . , 

An m. 2. Im Labrador- dialect haben -d1ese snffixe 11nmer em 119 
vor sich: nga, ,ngak, ngat, 11gata, ngit (§. 34~. anm. 2), ttgita - (t fiir 
s ist dort sehr haufig), - und kommen so uberall an den end vocal: 

*) Dieselben nummcrn, welchc dirsr ~r.chs a~tl1cil11ngen bier fiih.~en, sind aurh in 
der lahellr drn suffixcn vorgcsetzt, d11• zn Jeder dcrsclbcn gehorcn. 
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kivfangu sein diener, kivfan9it und kivf angita seine od. ihre diener, 
01causit1ga sein wort, en1inga sein sohn, atinga seio name etc. 

2te abtheilung: Die suhjectiven suffixe aller 3 perso

nen, und alle suffixe fiir die zweiheit und mehrheit des ob
j e ct s, mit ausnahme der vorigen ( 1), kommen in der 2ten classe an 

den versetzten, in der 1 sten und 3ten classe aber an den unversetzten 

endvocal; - manche worter behalten jedoch in der einheit (des objects) 
den endconsonanten vor me, mil., ma uod vit, woraus dann pit wird, 

niimlich 1) die anhangeworter .!ngttaK, ssiiaK, inaK 11. dleK §. 29, 1 ( doch 
keioeswegs immer od. iiberall); 2) die auf k ausgehenden worter, mit 
ausnahme der einsylbigen mit kurzem vocal, und 3) alle worter der 3ten 
classe (auch nicht iimner). Die wo1ter auf i1., uod gewohnlich auch die 
auf e uod eK haben hier in der mehrheit sit und sik statt tit und tik, 
oft auch vsa statt vta. Also z. b. kivfama mein diener, od. meine d. 

(subjectiv), l~ivfakit seine 2 od. ihre 2 diener (subjectiv), od. deine 2 d. 
( ohjectiv ), kivfatit deioe d., kivfavat unsre diener, -igdluvta unser baus 
od. unsere hiiuser (suhjectiv), pika (objectiv) u. pima (suhjectiv) meine 
sachen, igdlerfi,si1.: ihre ( eigenen) kisten, nalagkama mein herr od. meine 
herren ( suhjectiv), nalagkavta unser herr od. unsere herren ( subjectiv ), 
n,'ilagkaka meine od. meine 2 herren, oKautsivta unser wort od. unsere 
worte ( suhjectiv), oKautsise eure worte, oKautsisit deine worte, oKaut
sika meine worte, atei·ma mein name (subjectiv), atika ( ohjectiv) und 
atima (subjectiv) meine namen, ernerpit dein sohn (suhjectiv), ernitik 
euerheider sohne od. ihre ( eigenen) sohne etc. etc. 

Anm. 1. In der 3ten classe kommen auch bier einige dialectische 
verschiedenheiten vor, nmnentlich versetzung des endvocals hei eini
gen - (nicht hei alien, auch nicht immer hei denselben) suffixen, zu
weilen mit vertauschung desselben gegen a, z. h. kangnuika, meine stie
feln, ka11gmati,t deine stiefeln, tugfi.sit deine schultern ( v. tuvik, schulter), 
tuvika u. tugfi,ma meine schultero u. dgl. Diese ahweichungen finden 
sich nur im nordgronlandischen dialect - ( wo <loch z. h. von kamik 
sonst kavng, nicht kangm als wurzel erscheint, s. §. 32), und sind viel
Jeicht iiherreste der urspriinglichen formen; wenigstens spricht dafiir 
das stehenbleihen des wurzeJhaften endconsonanten. 

An m. 2. Es kommt hin und wieder vor, dass die worter der 2ten 
classe hier nach art der 1 sten classe behandelt werden, d. h. dass 
die suffixe an den um'ersetzten end vocal kc;>mmen, z. b. nalagavta 
nnser herr, nalaga,tit deine herren; - <loch ist dies weit seltener, 
~ls die gleiche behandlnngsart der worter der ersten classe, s. o., u. 
§. 32. 

3te abtheilung: e oder fie, sein - (das einfache e-sufrnc.). 
e kommt immer an die wurzel, und fie hmner an den unversetzten end

vocal. Bei den meisten wortem kann nach heliehen clas eine od. ~n

clere nngewendet WC'rden, 11111· die der ersten classe anf o, oK, u1,·, ak 
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und ii., oder mit langem <!nch·ocal, u11d die der ch-itten dasse 2ter abth. 

haben in der regel immer ne. Z. h. kivfe od. 1.i,vfane, igdume, igdler
{,,ne, nala91.e od. n«lagane, oKautse, arne od. tltine, kangme (k,wHge) od. 
I.amine; mtlia,c ( ehefrau): 1wle od. nuliane. erne,c hat mit diesem suf

fix ausnal11nsweise erne, und eine audere ausnahme ist nio.rKe ,, 011 nia-
1ro1C ( kopf). 

4 t e ah the ii u 11 g: t de in. Wird eheoso angehangt, wie clas t det· 

rnehrheit, cilso: kfofut, igtltut, igclleifit, n,ifogk.at, 01eautsit, ar1eit, l-ang
mtt (1.uvngit), erneo·it, <tssingit. 

5te ahtheilung: ga od. t·a, mein. Kommt imme1· -an den un

,·ersetzteu eudvocal; ga hahen die worte1·, die auf einen vocal oder k 

ausgd1en, nnd ra die auf "· Also: kivfura, ig<lluga, igdlerfiga, n<tla
gm'lt, oK,rnsera, ater£t, kamiga, et·nera, ,i.ssiga. 

6te ahtheilung: tH;, ihr; tlk, euet·heider; se, euer; puk, 
unserheider; 11ut, nnser. Diese kommen inuner an den endconso

uanten, da d.ann die .auf eineu vocal ausgeh-enden wo1'ter ,c als solchen 
a1111el11ne11. Z. h. kiv{arti,1.;, 1.ivfurse, igdlorse, igdlerfigse, igcllerfigput, 
1t£1laga1,>Mt, 01wuseJ·se, utertik, ernerpu1.: etc. etc. 

§. 37. 
Ausset· diesen allgemeineu regeln gelten noch hesondere ffrr e1m.ge 

worte1·, Lei denen die anhHngung der suffixe mit vocalwechsel verbun

den ist. Niimlich 1) gewisse "01ter der ersten classe auf e, in denen 
dieses wal:rschei11Uch aus U. zusammengezogen, uud daher hier als scharf 

- e - Lezeichnet ist (s. §. 7, anm.), vertauschen vor den suffixen de1· 

1 sten ah the ii. ih1· end - e gegen a, also z. L. iss6 auge: issa seiu auge, 

iss£ti seine augen etc.; uipe stimme: ni1u1 seine st., ni11at ihre st. etc.; 

Um.e korper, t.imci seiu k. etc. etc. Die ii IJrigen suffixe wenleu "ie Lei 

amlern wortern auf e .angehangt, also: issika meine an gen, timiya, mein 

k<iqw1· od. leih, timivut uusre leiber, niJ>ise eure stimmen etc. etc., um· 

die der 6ten ahtlt~ sollen zuweilen mit vorstehendem g statt r vorkom

meu, z. I,. iw; pfatz, i11i9se euer platz, - also wie wenn das wort auf 

1. endigte, was auch das urspri.inglicl1e sl'in mag. Einzelne worter ha

hen anch wirklith noch beide enclungen, z. h. tipik, mit suff. tivka (3te cl. 

tste ahth.), und tipe, mit suff. tip,i, sein gernch. 2) Die wortet· auf t 
verhalten sich hier auf iihnliche weise, illllem sie niimlich als hiilfsvocal 

,·or den suffixen <le1· 1ste11 _ahth. a, sonst aber i haben; an dieses i, (e) 
kommt dann weiter K vor den suffixen de1· 6ten al)th. Also z. b. umat 
herz: 11mat,i (objecliv) u. unwtata (suhjectiv) sein herz, ,imatit (ohjectiv) 

u. ,imativit (subjectiv) dein herz, ,imatiga (ohjectiv) u. umati-ma (suL

jectiv) mein herz, mnatei·se (ohjectiv) 11. unwtivse (suhjectiv) euer herz, 

f,riinl. Gramm. 3 



34 Fonnenlehre. Z11,·itc·r ahsehnitt. .\. ~. 3i. 3~. 

,inwteqrnt ( ohjectiv) 11. 1i11wtivta (suhjecti\'J 11nser herz; trntdfait flinte: 

tmt,ltaisti seine flinte, trntdlaisit deine flint<0
, cwttllaiserse eure flinte etc. 

etc. llei denen a11f at 11nd 11t (aher nicl1t lwi denen anf it) konuen in 

der einheit 7m1., put, 11. 7,it (statt vit), seltener me, mik u. mu a11ch an 

das t - cl. h. an die wurzel - gehiingt werden, wohei dieses wegfiillt, 

11nd dadurch die verhartung des v in 1' \'erursacht; z. h. 1ima1mt unser 

herz, 1inw1>it <lein herz (suhjecti,); - :rnch t ik und se konnen diese in 
,ler ei11heit auf gleiche weise annehmen, w~hei aus tt und ts ss wird, 

z, b. 1imassik ihr ( eigen) herz, iimasse euer herz. Dies letztpre ist je

doch vielleicht nicht allgemein. Als einfaches e- suffix kunnen sie so

wohl e· als ne liahen; vor e wird dann immer das t in n vervrnncldt, 

also z. h. 1,mane od. 1imati11e sein ( eig.) herz, m1t,llaise od. m1"1laisi11e 
seine ( eig.) flinte. 3) Die anhfingeworter ssmrn, .!.ngua,r 11. ahrcrn (§. 29, 1) 

werfen vor den suffixen der 1 sten ahth. das ct ah, was der 1,ildung ih

rer zahlformen (s. das.) entspricht; also z. b. 7>uu9umr ~Hckclien: 11ii11911a 

sein s., 7>i°'m9ue seine s.; - nicht 7,u11911t?, 7>li11g1rai. 

3. Appositionrn. 

§. 38. 

Die hisher ahgl·handelten formen der nemrnurter machen die IH.·i

den sclbststiin<ligen casus derselhen aus, nHmlich dt·n Ohjecti\' 11. 

Subjectiv der einheit, zweiheit 11. mehrheit mit und ohne suffix. Die 

abh~ingigen casus - §.17 - \\erden bei nennwortern ohne suffixe 

gebildet <lurch anhiingung folg(·nder appositionen: 

<ler Localis der eiuheit dnrch me, der im·hrhl'it cl11rch 11r. 
Ablativ 

Vial is 
mit, 
.!/mt, 

nif. 

ti911t *). 
Terminalis mut, - n11t. 

l\fodalis - mil., nik~. 
Die hauptregel for die anhfingung derselhen ist, dass 1.:111 iiherall an den 

11nversetzten, die iibrigen alle an den \'ersetzten end meal kommen, wo 

iiherhaupt versetzuug desselhen statt finclet. I lierrnn weichen jedoch 

manche worter etwas ab, nHmlich 1) alle wurter, deren endcon.sonant 

rnr den suffixen me, mil,; und ma stehen hleibt (§. 36, 2), hehalten ilm 

auch hier vor m- und 11-, doch, wie <lort, nicht immer; ..:_ demnach 

"·ird also hei den wi.irtern der 3ten classe nur vor tigut der end,·ocal 

immer versetzt. 2) Die wo1ter auf at und ut kunnen m- auch an die 

stelle des f, d. h. an a otl. 11 nehmen, wie die mit 7> und m anfangen-

*) hestehl ,Ills drr app. yut, clrm t dl'f mrhrh. und einem l'ingl'Schobrn<'n ;. 
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den s111fixl·, s. §. 37, :2. Also z. h. 1 ste classe: mma land: nuname 
am bnd, od. anf dem 1., n1111uu111t zum I., od. ans I., 11111uUmt iiber I., 
zu lan<le, mrnmie in den liindern, mrnatiyut durch lander etc.; ,ra1m1e 
herg: lf(11w11w auf <ll'm herg, Ka1rane auf den bergen, 1i(l·1iamut anf den 

IH.•rg etc.; sttvtl.: messer: savi,ngmH.: mit einem messer, savingnil,; mit mes

sern etc.; 1,itclle1c das westliche (§. 2Y, 1 ), kildletme am westlichen, kit
dlenw f zu den westlichen, kitdlitigut - ( denn die in der mehrheit ein 

iiherzHhliges i lrnhen, hehalten es anch hil·r, wo nicht der endconsonant 

stehen bleiht) - durch die westlichen etc.; 2te classe: lfotoK thal: 

1rorn11111e im thal, 1corntrne in <ll'n thmern, lfontkttt durchs thal, lforn«ti

gut durch thiiler etc.; 3 t e class e: iluve,c grab: iluvernw im g1·ab, ilu

vilmt clurch od. i.iher das ( ocl. ein) grah, iluvernut zu den g1·abern, od. 

iu die griiher, ilorfitigut <lurch die griiher etc. etc. - Die zweiheit un

te1·scheidet sich hil"'r iiherall ,·on der mehrheit dadurch, <lass <las /,; der

selben ( als g od. 119) vor de1· apposition steht, also: Kornmigne, K{fr,ru9-
ti9ut, iluvin91wt <::tc. etc. 

Das :rnhii11f?_ewort tsia,c (s. §. 2Y, 2) <lehnt de~1 endvocal ,•or ttt- u. n-, 
z. h. ivss11atsiaK (moos): ivssuatstamil.; mit moos; mrnatsiait: mmat
siiinut nach mrnalsiait - ( 01·tsname ). 

§. 3!:). 

Die auhiingung der appos1twnen an suffixe, d. h. an wo1ter, die 

zugleich ein suffix hahen miissen - (wo die appositionen der mehrheit 

und 1.ut augeweudet ·werde11), - Zl'igt die tabelle, in welcher die aus 

suffix un<l apposition bestehenden endungen so aufgefiihrt stehen, wie 

sie nach §. 36 anzuhiingen sind; daher es hie1· nur wenige1· et·kHirungen 

hedarf. Zuerst ist liauptregel, class von den ohjectiven suffixen nm· die 

de1· 1 sten ahth., sonst iib<:'rall die suhjecti\•en suffixe die appositionen 

annehmen - (,gl. jedoch unten 3), -- daher die 4 letzten ahtheilungen 

der suffixe hier gar nicht in auwendung kommen. Y 01· n- hleibt das 

end-I. der suffixe a]s g od. 119 stehen, t dagegen - in at, ·it - fallt 

weg, uu<l scharft den vorstehenden \'Ocal. Dann gelten noch einige be

sondere regeln, niimlich: 

1) In der einheit der 2ten person - dein, de inc 2, deine - follt 

das suffix ganz weg, und an dessen stelle kommt zuerst ein k-laut - g, 
n9 - <lei· aber hei worteru, de1·en endconsonant 1f ist, vor u- ofters ge

gen t vertauscht wil'CI. ln der 2ten classe, wo <las suffix (vit) am ver

setzten end meal steht, kommt vor n- entweder ng an den versetzten, 

od. 1· an den unversetzten endvocal, un<l daran die apposition. Die un

terscheidung der zahl des objects fallt somit hier weg. Also z. L>. 1.:iv
fa1191111t od. 1.ivfarnut zu d<:'inem diene1· od. deinen dienern, igtll1111911ut 

3 • 
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in dein haus od. ck•i11e hiinser, igdlerfi11gne i11 deiuer kiste od. deinen 

kisten, n/ilagarnc od. 11,ilagka11g11e liei <leinem od. deinen herrn, atemi1,· 
mit cleinem od. deinen namen, igtlluglmt durch clein haus od. deine hiiu

ser, n,1lagkagkut d11rch deinen od. deine herrn, atigl.ut hei deinc•m od. 

deinen namen etc. 

2) In cler einheit der t sten pers. - mein, meine 2, meine - Hillt 
das a des suffixes (met) weg, zugleich mit elem etwa darnr stehenden r 

od. ng (§. 36, 2); in der mehrheit wir<l das ct des suffixes vtct gegen i 

vertauscht *), un<l ans vmrk wird i.iberall vtik; z. Ii. 1.ivfavne bei meinrm 

diener od. meinen dienern, n,1lagkav1111t zn meinem od. meinen herrn, 

ati·vnik mit meinem od. meinen namen, ativlrnt hei meinem od. 1m·inen 

namen, 'llttlagkavtine hei unserm od. nnsern herrn, i·ivfavtinit ,·on nn

serm diener od. unsern dienern etc. etc . 

. ~) Zwischen die suffixe der tsten ahth. - (ausgen. a) - und i·11t 
od. gut ist entweder ein i eingeschoben, - in <ler mehrheit (d~s ob

jects) stii nde dann it beides fiir ,. seine'' und ,. ihre," wie im Lahr.-clial., 

s. §. 34, anm. 2; - o d e°i· die apposition ist auch hier an clas subjective 

suffix gehangt, mit vertauschnng des a (in ata, isa) gegen i, wie dann 

auch fiir die einheit des suhjects und olijects - ( clurch sein) - afi.gut 
statt agut vorkommt. Uebrigens steht gut an den suffixen, die :rnf einen 

meal ausgehen - me, vse, vtci (vti,) - sonst k11t. 
*) Im siidgronl. dialect steht hier zuweilcn u stall i, z. b. milaglmi·tunut zu unserm 

herrn u. dgl. Ebcnda wird auch in der einhcit dcr lsten person ofters nuk q:111 
nik an das snflix gchiingt, z. h. ""javnuk mit mcinrm kajak, stall ua)arnik. 

§. 40. 

Zu diesen 5 appositionen gieht es noch eine sechste, die aher kein 

eigencs beziehungs\'erhiiltniss ansdriickt, sondern einen gegf'nstand mit 

elem Ohjectiv des satzes in gleiches verhiiltniss setzt, namlich tut oder 

- nach i *) - sut, mit der hedeutung: w i e, gleichwie. Diese wird 

iiberall wie m- od. n- angehiingt, z. h. i·ivfatut wie ein diener, igdlu
t11t wie ein haus, ilivertut wie ein grah, 1.or,rntut ,,ie ein thal, Hvfav
t11t wie mein diener, igdlugtut wie dein hans, igc1l11t11t wie hH11ser etc. 

_\n suffixen kommt sie iibrigens 11icht oft rnr. Dagrgen nehmen auch 

die persi.inlichen denteworter diese apposition :rn, nnd zw:-ir an unw 11 , 

1w: f,a11ss11matut wie der, tauk11t11t wie die. 

"') \ Ill" das stall a strhrnrlr i irn suffix .. unsrr" (§. 39. 2) hchiilt tut: kirfat·lit11t 
wir unsrr dirnrr. 

§. 41. 
r\usst·r dem hier ahgehandelten gehr.1uch der :ippositionen kommt 

auch ein nneigentlicher gehrauch derselben vor, nHmlich dass eine ,111 

die andere g<>hiingt wird. So steht namr11tlich s11t nm Localis, sowohl 
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der ne11nwiirter als cler deuteworter, z. h. n111uu11isut wie auf dem lande, 

pavanisut w·ie oben u. dgl.; der Locnlis uvdlm11e (von uvcllo,c tag), der 

in dt·r hedeutung ,, heute" zur partikel geworden ist, nimmt ausserdem 

aucl1 kut u. mit an: 1rvdlmuikut heutiges tags, uvdlmnimit (im vergleich) 

gegen heute; seltener m11t: 11vdfomimut his nuf den heutigen t<1g; -

nnd hei den deutewortern winl zuweilen im Vial. u. Ahl. an die deute

wortnpposition die entsprechende nennwortapposition gehiingt, z. h. ma
nakut und nuittm1ii1wkut ( von ma bier), in der ausschliesslichen bedeu

tung: jetziger zeit, gegenwartig; iv1rnncb1ga11it (im vergleich) gegen jenc, 

itfssa11ganit gegen da, imatuma11ganit gegen diesen hier etc. 

Wie die stehenhleihenden endlante der einfachen zahlformen sich mit 
den daran f!t:'hiingten suffixen unzertrennlich verhunden hahen, so 
scheint auch hier m i11 we, mit, mut, mil~ das erweichte 1' des Sub
jectivs, n in ne, 11it, nut u. nik das erweichte t der mehrheit, und 1.: 
in /mt stellvertreter des endconsonm1ten zu sein, welche laute sich 
dann mit einer urspriinglicheren, kiirzeren apposition u11zertrennlich 
, erhunden hatten. Diese nrspriinglichen appositiouen waren also: fii1· 
den Loe. e, fiir den Ahl. it, for den Term. (11. Yial.) ut, for de11 
l\1od. iJ.:, nnd der Yialis wiire vom Term. als <"ine hesondere hezie
hungsfonn d<1d11rch 1111terschiede11, dass clas zeichen desselhen statt 
an die suhjective, <1n die ohjecti,e form des worts gehiingt ist, -
wenn nicht ehrn hi("r 911t die urspdingliche apposition ist, worauf u. a. 
die form ltg11f. zu denlt·n schei11t. 

B. Ins bcsondcre. 
(Es ~ind bier gcwisse dasscn der nennworter zu crwahncn, hci wclchcn die gl'

wohnlichc heugung auf cine mehr oder weniger eigenl hiimlicbr wt'isv ange
wt'ndet i!'.t.) 

l. Zahlworter. 

§. 42. 
II iusichtlich tier zHhlwcise ist zuerst zn herne11~eu: 1\1.an ziihlt im 

g1ii11liindischen nicht wie hei uns, his 10, sondern uur 1,is 5, d. h. nm· 

die <·i11<" hand zu ende; clnnn fiingt man mit densell,en zahlwortern an 

tier a11dern hand an, und clnrauf ehen so erst am eiuen un<l danu nm 

andern fuss. Siud alle finger 1111d zel1en ausgeziihlt, so ist ,.ein mensch 

zu en<le ," und man fiingt dann mn zweiten mensch en an; wenn auch 

der zu ende ist, am dritten etc. Hiernach zerfallen die hier in <1nwen

dung kommenden worter in eige11tliche zahlworter, von 1 his 5 (auch 

10), nnd th<·ilworter, welche anzeigen, nn weJchem gliecle, d. h. in 

welchem fiinfer man ziihlt. 

Die eigeutliche11 z ah l w u rte r siud dann folgende: atauself 1, mar

,llo,r 2, pi11gaso1c (pingajo1f) 3, sisamcm 4, fotcltil1urn 5; 1f11lc1f 10. Dit•s 

si11d die slammformen; sohald man aher l·h,.is wirklich damit ziihlt, 
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steht immer fiir 2 die zweiheitsform, 11nd fiir .3, 4, 5, 10 die mehrheits
form, also: atauseK 1, nwr,lfoh 2, 71i11gas11t 3, sisanwt 4, tat,llinwt .">; 
1mlit 1 O. Die theilworter sind: arfi,1w-« an der c1ndern hand, m·limw1c 
am ersten fuss, arfersa1teK am nndern foss. Diese werden den vorigen 
unverfindert vorgesetzt: arfi,ne1c-atause1r 6, arfi,ne1t-mardl11k 7, arfineK
pingasut 8, m·1cane1t-pingasut 13 etc. etc. Fiir 6, 11 u. 16 hrc1ucht man 
statt arfi,neK-atause1c etc. wenigstens ehenso hiinfig die mehrheitsformen 
der durch das anhiingewort lik (§. 31) ,,erHingerten theilworter: arfinig
dlU, ar-«anigcllit, arfarsanigtllit, eigentlich: die ( einen) an der andern 
hand, <l. i. den 6ten Jiahen, die den 11 ten ha hen, die den 16ten hahen. 

Als theilwiirter dienen mich noch: i9,1l11nne an seinem andern (nHm
lich der hand oder des fusses, ,·on i9<llo1r das andere z·weier zusam
mengehorenden dinge), nnd isiglmne nn den fiissen (von isiga,c fuss), 
z. h. igclluane mardluk an der andern (hand) 2, d. i. 7; isighrne mar
clluk 12 etc. lm nordgronl. dialect soil es auch uoch ein theilwort 
gehen for 21 (eins mn andern menschen), niimlich ungna, od. imgnis
sut; - und ein ehenfalls nur nls provincialismns vorkommendes zahl
wort ist ,culit-iluat od. 1rnlailuat der zehn (ihr) inneres, cl. i. ~. 

§. 43. 
Nehen den ohigen stnmmformen der eigentlichen zahlworter heste

hen for 2, 3, 4, 5 u. 10 noch andere, nn sich aher ungehrHnchliche auf 
1.: nwrc1luk, pingasuk, sisamal., tatcllimal., 1mlil., wie es scl1eint, mit der 
bedeutnng: zweiter, dritter etc., deren mehrheitsformen - mar,1luit, pin
gusuit, sisamait, tatcllimait, lflllingit (3te cbsse 2te ahth.) - gehraucht 
werden, um die mehrfache mehrheit auszndriicken, nfiml. wenn die nls 
einheiten geziihlten gegensWnde selhst mehrl1eiten sind, und als solche 
hezeiclmet werden sollen, z. h. ,1tat sisamait 4 truppen seehnnde, -
eigentl. vierte seehunde (nicht hlos ein vierter). Yon atcwse1t wird mit 
<lieser hedeutnng eine mehrheitsform nnch art der 2ten classe gehildet, 
z. b. imriait atautsit ein volk ( i111riul. ein mensch mit mehreren); n11<l 
for 6, 11 und 16 dienen hier die mehrheitsformen der theilworter: ar
fernit od. arfinerit, ar1rarnit od. m·1ra1writ, arfersurnit od. arfersaJ1erit 
(3te cl., 1ste od. 2te ahth.). Erforderlichen falls konnen anch die ent
sprechenden zweiheitsformen gehildet werden, z. h. ojagssautik afuutsik 
eine ( zweizinkige) gabel. 

§. 4-i. 
l\'Jit elem suffix at (ihr) erlinlten die zahlwiirter ,·on 3 ,lll mid die 

theilworter die hedentnng unsrer ordnungszahlen; fiir «tcrnse,c und mar
tH117.: hrancht man hier s11j119dle1r der vorderste, erste, nnd aipcrn gefiihrte. 
Also: si1j119,lle1c der Jste, aipii scin (nHmlich des ersten) gt0 fiihrte, d. i. 
rler 2te, 1>iJ19ajuaf ( der 2) ihr 3ter - ( nicht pingajua1.:; ,·gl. §. H, anm.), 
sismniU (cler 3) ihr -Her, tatdlimat ( der 4) ihr Ster, arf,mwt ( der 5) ihr 
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6ter, arfi,11e«- aip,it ( der 6) iht· 7ter etc., Kttli11gat ( tier ~) ihr JOter, ca

Kamat ( der J 0) ihr H te1· etc. etc. Es versteht sich, dass jedes helie

bige suffix angehiingt werden kann, wenn es nothig ist; es kommt aLer 

der natnr cler sache nach nicht leicht ein anderes vor, als (ct oder) at, 
und dessen snhjectsform ,Ha. Der l\fod. der zahlworter becleutet: so 

,·ie1mal, s. §. 86, 1; und der Vial.: ~nf so vie1mal, - wir<l jedoch ge
wiihnlich 11och weiter verHingert, s. §. 138, no. 4. 

§. 45. 
Die griinze, his zu welchet· ohige zahlworter an und fiir sich l'ei

cl1en, ist mfersa1teK- tatdlimat 20, wofiir man, wie ohen erwiihnt, auch 

sngt: inuk navdlugo (lnfinitiv von n,iv,i et· heendigt es) einen menschen 

z11 cnde, oder: imip av£ttai 1u1vdlugit des menschen iiussere gliedmaassen 

zu encle. Der 2te mensch heisst clnnn: i11iip etipagss,i - (hesteht aus 

aipcrn, gefohrte, und dem anhiingewort gssa,c, seinsollender (§. 120), mit 

elem suffix a); - eht'nso der 3te mensch: i111i11 pingajugss<1, cler 4te 

i11,,p siscmwgssti etc. Diese ausdri.icke werden, solrnld es iiber 20 geht, 

im Localis den zahlwi1rtern vorgesetzt, z. b. i1111p aipagssane manlluk 
nm 2ten menschen 2, cl. i. 22; i1111p aipagssa11e 1mlit nm 2ten mensche11 

JO, cl. i. 30; in,i1> pi119uj119ss,,11e cO'Kcrne1c- pi119asut am 3ten menschen 13, 

d. i. 53; i11ii1> sisama9ss<1ne ar{eJ'smw,r-tatdlimat oder iuiip sisamagss,i 
navdlugo 80 etc. etc. Auch sagt man z. b. inuit pi119as1.1t navcllugit, 
ulauseK inor,llugo 3 mensch en zu ende his auf eins - ( eigentlich: eins 

uicht erreichend), d. i. 59; u. dgl. 

l\Tan sieht, class dieses gnnze ziililsystem nur fiir die hediirfnisse des 
gemeinen lt,·hens herechnet ist, fiir welche es dann auch vollkommeu 
ausreicht. Um grossere zahlen auszndriicken, fehlt es der sprnche 
zwar Hicht ganz an mitteln, - z. h. inuit 1wlit tatdlima nil.: (Mod., 
§. 86, 1) 1mleriartut (§. 128, no. GG) 1uivdlu9it 10 mensch en 5 mal 10 mal 
genommen zu ende, d. i. HIOOO; - nher in den allermeisten fallen 
~rfordert dies eine sehr lange, uud daher schwer fassliche umschrei
h1111g:, daher man nicht 11nzweckmiissig zn diesem behuf einige euro
piiische znhlworter zu hiilfe gf:'nommen hat. Flit· das gewohnliche 
geuiigen ,, hu11dert" und ~· tausPnd ," nach gronWndischer anssprache 
und schreihnrt: untrite*) und tiisinte (vom diinischen: tnsind); es ist 
a her dnhei zu heachten, class diese nicht als wirkliche znhlworter, 
sondern immer n11r als theilworter hetrnchtet und hehandelt werdeu 
kiinnen, daher 100 und 1000 immer heissf:'11 miissen: 1111tritig,llit ( die 
deu 100sten hahen) und t1isintigdlit (die den 1000sten haben). Un<l 
so· wie man, um die zahl in redewortform auszudriicken, hei den ei
gentlichen zahlwortern zwar sagt: 7,ingasiiput (§. 126) es sin d 3, si
samciu1mt es sin d 4 etc., dagf:'gen aher hei den theilwortern: arfi,ne-
1wrput (§. J '..!-I) sie ha hen den 6ten, for: es sind 6, -,- ebenso muss 

") Die dchnunµ d,·~ vocals srheiut hi,_T fulg,, rlPI' unregelm. r_·,_>11~1111.tntenwrbimlung 
1111' w ~,·in. 
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man anch hrer sagen: 1mtriteKm·put sie J1ahen den 1 OOsten, fiir: es 
sind 100; tt1sinte1'arput sie hc1hen den 1000sten, fiir~ es sincl 1000. 
Die zahl der hnnderte nud tau!-ende wird dann angedeutet durch ,·or
setznng der gewohnlichen zaTilvrorter im Modal is ( nach §. 8(1, 1 ), und 
was iiher ein ,·olles Jrnndert ist, wird nach der gewohnlichen vreise 
zugesetzt, z. h. marcl111ngnil. tusinHgdlit, tatdHmcinil. 'llntritigdlit, im1v
,1lo vingajugsst1ne ,mrmwK- mardlul.:, wortlich: die 2mal den 1 OOOsten 
}when, die 5metl den 1 OOsten liahen, nnd am 3ten menschen 12, d. i. 
2552. Ebenso: im,p- nipagsst1 navdlugo Msintig,llit 40000, matdlung
nik untriti,lingnik Uisintigdlit, in1,vtllo 7,ingajugssane K11lini1. tusintig
dlit, 200000 u. 50000, d. i. 250000 etc. Will man noch weiter gehen, 
so kann man auf dieselhe weise miliiine (milh1ni9,1lH, miliiilieKm'JHCt) 
dazu nehmen. 

2. Ortsworter. 

§. 46. 
Unter dieser henennnng verstehen wir gewisse nennworter, die einen 

ort oder raum mit hezng anf seine fage gt•gen einen andern gegenstand 
henennen, nHmlich znerst folgende: 

at (mit suffix: atti), das untere, der raum unter il11n. 
Kut, 1wle (mit suff.: K11U), das ohere, cler raum frher i!im. 
sa1., siik (mit suff.: sii), die rnrdere (hreite) seite; auch, was in der 

richtung <ler hi·eite davor liegt. 
sujo (mit suff.: s11j11tt), das vordere ende; auch, was in cler richt1111g 

der Hinge davor liegt. 
tu:no (mit snff.: tmrna), die hintere (breite) seite; :1ncl1, was in der rich

tung der hreite dahinter liegt. 
kingo (mit suff.: hingiw), das hintere ende; auch, was in der ricl1t11ng 

de1; Hinge <lahinter liegt. 
sane (mit suff.: sania ), das nehige, der raum nehen ihm. 
a1.e (mit suff.: a1.ia), das gegeniiberliegende, entgegengesetzte. 
i111/. (mit suff.: ilua), das innere, der innere raum. 

silat (mit suff.: silcttt1), das aussere, cler ~iussere (umgehende) raum. 
1rak, Ktik (mit suff.: Ka), das auswendige, die oberfliiche. 
uvat (mit suff.: avata), das ferne, die fiussei·sten tJ1eile. 

kit ( mit suff.: J.itii), die see- ( od. west-) gegend, das secw iirts gelegene. 
1.ange (m. suff.: kcmgia), die letnd- { od. ost-) gegend, das landw. gdegene. 
hujat (mit suff.: 1mjatti), die siidgegend, das siidwarts gdegene (wie 

§. 20, 6). 
ava11g11aK (mit suff.: lWangnii), die no~dgegend, <las nordwiirts gelegene 

(w1e §. 20, 5). 
Von den hiei· ,orkommenden doppelten formen --- 1rnt, ,ml,;· ,rnJ:, 
1((11.; sak, s111.: - ist zu hemerken, class die suffixe an die rn,:,reren 
- K11l<i, 1r11k, stil. - gehnngt, ahleitungcn dc1gegen meist ,on de1/\iir
zeren gemacht werdt>n, 
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Alie diese worter hahen das mit einander gemein, dass sie oh n e s II f

f ix nur im Terminal is rnrkommen, wo sie nnsern mit hin- oder -wiirts 

zusammengesetzten acherhien entsprechen, wie fol gt: amut ahwiirts, hin

unter; l(limut anfwiirts, hinauf; (scrngmut I und) suj1m111t vorwarts; (tu

mrmut I und) ki11g11m11t riickwHrts; sanimut seitwiirts; akirmrt hiniiber; 

ilungm11t hinein; 2 silan111t hinaus; 2 1wngmut aussen hin, anf die ober

ftiche; avamut hinans zu, in die ferne; kimut seewarts, nach westen; 

1.angimut landwiirts, nach osten; 1.ujumut siidwarts; avcmgnamut nord

warts. Mi t suffix en dagegen kommen sie in alien verhiiltnissen vor, 

mn l1aufigsten mit suffix und apposition zugleich, und entsprechen dann 

nnsern ortspriipositionen, z. h. atci11e in seinem unteren, d. h. unter ilun, 

otivti1w unter uns, ativsine unter euch, at<init von drunter her, ativtig11I 
unter nns hin, 1rnl.iigut driiber hin, t11ni111g11e hinter dir, t1111uv1111t hinter 

mich, sciniane nehen il11n, akiane driihen, auf oder an dem ihm gegen

iiherliegenden, il11crne in il11n, iluvsine in ench, iluanit von (seinem) in

nen heraus, 1r,111ut dranf, 1.itti.ne westlich von ihm etc. etc. 
1 .'langmut u. t11n11mut wcrdcn nicht lcicht anders gchraucht, als \'On den wolkcn, 

wcnn sic wcstwiirts (sangmut) od. o,;t11iirts (tummwt) zichcn. 

Ilei drchcndcr hcwcgung, sowohl des ki_irpcrs, als andercr gegcnstiinde, - z. h. 
ciner schraube, thiirklinkc u. dgl. - hcdcutet ilungmttl: links hcrum, und silci
mut: rcchts herum. 

§. 47. 

Dann gehoren hieher noch folgende, die sich mu den vorigen nur 

<lurch eine geringere Leugungsfiihigkeit unterscheiden: 1) tunge richtung, 

gegend, seite, - kommt ohne suff. gar nicht, mit suff. ahe1· in alien ver

haltnissen ,·or: K«Kap tm1g,i.1w in der rich tung des berges, nach dem 

berg zu; tu11givti11t1t nach uns zu, siimiup tu119a die seite der linken 

(hand), d. i. die linke seite, matuma tungt1 diese seite u. dgl.; 2) su,ra,r 

die sonnenseite, alttngo,r die scliattenseite, agsso,c die wiudseite, orlfolf 

die schntzseite; cliese 4 kommen ,·or mit suffixen der 3ten pers. in alien 

casns: SltK<i seine sonnenseite, alti11g11a seine schattenseite etc., und die 

heiden letzten m1sserclem im Termin. ohne suff.: agssumut gegen den 

wind, orKmnut ,·or dem wind (bin). 3) sa119m'issorne,r, mit suff. sang

m'issornera seine dem strom (im wasser) zugewendete seite, ang'iv<llertaK, 

mit snff. a11givdlert,i seine vom strom abgewendete seite, - kommen 

weder mit :rn<lC:'rn suffixen, noch auch ohne suffix vor, wohl aher mit 

:,pp. (am suffix). 4) Her{aK die rechte (hequenw, gute) seite, illarclli,1.: 

die Iinke (unbequeme, falsche) seite od. gege11d; - cliese heiden wcr

den meist nur mm 1mja1.: gehraucht, und zwar im Term. ohne suffix, 

und mit suff. der 3ten ptrs. (a, £Ha) ohne 11. mit :-ippos., auch ergiinzt 

durch t1mg,i: iler{ap illllfJ<t od. ile.r{,ila tu11gii. 5) 1,igcllolf die ver~ehrlt' 
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rich tung; kornmt vor in cler stammform, - z. I,, 1.ig,lloK supii er wen

det sich dem verkehrten zn, - und im Term. und Vialis ohne suffix: 

kigcllormut nach der verkehrten seite, kig,llulrnt durchs verkehrte, den 

verkeJ1rten weg; sonst wird es durch t1rng,i ergHnzt: higclll11) t11119,i die 

verkehrte seite, 1.ig<llup tirngtinit von der verkehrten seite her. 6) use 

ein anderer oat; - kommt vor im Loe., Aul. u. Term. ohne suffix: 

asime anderswo, asimit anderswo her, usimut anderswo hin, - und mit 

suff. der 3ten pers. und app,: us~mw in od. an seinem anderswo, d. h. 

<la wo er nicht ist, anderswo als er, asianit von (seinem) <1nderswo her 

etc. 7) 'Ute riickweg; kommt nnr vor im Term. ohne snff.: utimut 211-

riick, heim ( dahin, wo man hergekommen ist). 8) tul.e od. tukik (3te 

cl. 2te ahth.) Hingsrichtnng; hat den Term. ohne suff., und den Abt. 

mit suff. lt: l11kimui der Hinge n:ich, tu1.i11gcmit von den end en her, in 

de1· richtung seiner Hinge. 9) upil.; (3te cl. 1 ste ahth.), kommt kanm :111-

ders vor, als mit dem suff. u ohne (1) app., indem es iibrigens durch 

r 11119e ergHnzt vl'ird: uvka od. iivl.<,ta hmg,i seine he1·gewandte seite. 

3. Pcrsonworter. 

§. 48. 
Es :findet im griinHindischen keine andere hezeiclrnung der person 

statt, als <lurch suffixe, daher auch diejenigen worter, die in den ver

hiiltnissmiissig wenigen Hillen, wo de1·gleichen erfonlerlich ist, als per

sonworter zm· schlechthinnigen hezeichnung der 1)erson dienen, erst ,lurch 

die dar<1n gehiingten suffixe zu solchen werden. So zuerst die eigent

lichen personworter: fiir die 1 ste pers.: einh. uvanga ich, zweih. 

1ivaguk wir heide, rnehrh. irvogut wir; fiir die 2 t e per s.: einh. ivdlit 
du, zweih. ilivti1.: ihr heide, mehrh. iJivse ihr. (Fiir die 3te pers. gieht 

es keins, da nothigenfaJJs die person lichen deutewiirter ansreichen.) 

Hier sind die endungen vtik u. vse die unveriinderten suhjectiven suf

fixe fiir die zweiheit und mehrheit der 2ten person; ivdlit scheint mit 

Jautversetzung ans ilivit zusammengezogen zu sein - (im Lal>r.-dialect 

heisst es igfit, d. i. ilvit, s. §. 7), - und ·nga, guk, gut sind bier viel

leicht nnr andere formen fiir ma, vuk, v11t, mit wechsel des p- und k
lauts. Als srnmme ergeben sich dann fiir die 1ste pers. u v a, fiir die 

2te i le. (Es ist nicht unwahrscheinlich, class diese heiden sHimme mit 

den clentewifrtern 11v (bier) und ii.: ( dort) wuneherwandt sind, und our 

den hegriff derselben als ein selbstsUindiges et was aufgefasst ansdriicken; 

dann wfire also die grnndbedeutnng \'on lf.Vltnga: meine hierheit, 1111d 

,on ivdlit: deine clortheit.) Ei11e besondere suhjectsform Jiahen diese 

wiirter nicht, daher sie also unter 111nst;indC'11 auch die hedentung: mei11, 
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dein, unser etc. (statt ich, du, wir etc.) hahen konnen. Dagegen neh

men sie .ille appositionen an, nnd zwar ganz wie .indere nennwortel' 

rnit suffixen cler J sten 11. 2ten person, nach der .i1lgemeinen regel §. 3Y. 

lhre ganze l,e11g11ug ist also in cler einheit und mehrheit fo]gencle: 
cinhcit. 

Ohjectiv u., 
uvanga iclt (mich). 

Subjectiv 
ivtllit du ( dich ). 

Loca]is uvavne hei mir. 

ili11gne hei dir. 

Ablativ uvavnit von mir. 

ilingnit von dir. 

Vialis uvav1mt dnrch mich. 

Wgkut durch dich. 

Termina1is uvcw1rnt zu mir. 

ilingnut zu dir. 

l\loda1is uvavnil~ mit mir. 

m,ignik mit dir. 

mchrhcit. 

uvagut wir (nns). 

ilivse ihr (ench). 

uvcwtine hei 11ns. 

ilivsine Lei ench. 

uvavtinit von uns. 

ilivsinit von euch. 

uvavtigut dnrch uns. 

Hivsi911t dnrch euch. 
uvavtinut zn uns. 

ili,vsinut zn ench. 

uvavtinik mit uns. 

ilivsinik mit euch. 

uvavtut wie ich. uvavtitut wie wir. 

Wgtut wie du. ilivsisut wie ihr. 

In cler zweiheit steht dann vtingn- for vHn- und vsin- ( der meluheit), 

und vtiJmt fiir vtigut und vsigut, s. die tahelle. 

Im siidgron1. dialect we1·dcn die appositionen in der mehrheit (und 
zweih.) von twanga sehr allgemein auf eine unrege]mHssige weise an
gehiingt, namlich wie an einen stamm uvago: uvaguvtine, uvaguvtinit 
etc.; - wahrscheinlich, weil man sich der bestandtheile der form 
tivagut nicht mehr bewusst ist. 

§. 49. 
Ohigen heiden srnmmen gleichen einige andere darin, <lass sie mit 

den suffix en: mein, dein etc. die bedeutung: ich, du etc. erhalten, un

terscheiden sich aher von ihnen u. a. dadurch, dass ein nnd derselhe 

stamm fiir .ille drei personen gehraucht wird, und class die hedeutung 

des stammes selhst die hauptsache b1eiht, daher man sie u n e i gent

li ch e personworter nennen konnte. Dahin gehoren 1) kise allein

heit, taniali gesammtheit n. -il11i11gali ganzheit, welche <lurch angehiingte 

suffixe fo]gende formen 11nd hedeutung erhalten: 

Acc. 1.isiat ihn allei11 tamiit ihn gnnz it11i11gat ihn ganz 

Nom. 1,isime n .1llein tanHffllW er ganz H11i119an11e er ganz 

1.isivit du orl. tmH<ff/lit du od. ilui119al'pit du od. 
dich allei11 elicit gnnz dich ganz 

Hsimct ich od. f1wwn11a ich od. i111i11gar11w icl1 od. 
mich alld11 111ich gauz mich ga11z. 
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Acc. 1.:isisu sie allein 

Nom. 1.:isimi1.: sie allein 

tamaisa sie alle 

tamarmil. sie alle 

1.:isivse ihr od. tamavse ihr od. 
euch allein euch alle 

1.:isivta (vslt) "ir od. famttvta wir od. 

il11i11gaisa sie ganz 

i l uingarmtl. sie ga nz 

ilufogcwse ihr od. 
ench gauz 

iluingavta wir od. 
uns allein uns alle uns ganz. 

( eigentlich: seine alleinheit, deine alleinheit, rneine alleinheit, seine 
ganzlieit etc.) 

Hier sind also iiberall die subjectiven suffixe angehnngt - (at ist die 

iiltere form fiir ata, s. §. 34, anm. :1 ), - und fiir die 3te pers. bilden die 

H-snffixe einen Acc., uud die e-suffixe einen Nom., was ihrer anwen

clung am Conjunctiv und Subjunctiv der redeworter entspricht (s. §. 54). 

Ausser den entsprechenden suffixen fiir die zweiheit - z. b. 1.isivirnl. 
wir l,eide aJlein - nehmen diese sWmme keitie anderen suffixe an, als 

die ohen a11gefiihrten. Appositionen kommen hei tamaK in der einheit 

<ler 3ten pers. nicht vor, nnd for die rnehrheit der 3ten pers. werden 

isie an ta mat ( mehrh eit ohne suffix) gehiingt, also: t,tmane bei alien, 

iiberal1, tamanit von alien, tamatigut allenthalben, tammrnt zu alien, ta
mm1i1. mit alien. Dagegen steheu sie zuweilen am suffix der zweiheit: 

gik, z. h. tamttgingne iiherall - (vie1leicht s. Y. a. hier u. dort, oder 

hier u. anderswo, oder heiderseits ). In der 2ten 11. 1 sten pers. kommen 

sie an die suffixe nach allgemeiner regel (§. 39), ehen so hei hise nncl 

-iluingwr, wo sie jedoch nur seJten in anwendung kommen. Der hlosse 

stamm dieser worter kommt nie vor. Ferner gehoren hierher: 2) 1w

li11ginaK allerlei, irgend was. Dieses ist ohne suff. als gewohnliches 

nennwort in hiiufigem gebrauch, erhiilt aber <lurch anhiingung der suh

jectiven suffixe die hedeutung eines personworts: j e de r, wie fol gt: 1w , 

li11ginaisa (Acc.) jeden von ihnen, 1wlingi11armik (Nom.) jeder \'On ilmen, 

nalinginavse jeder ( od. jeden) rnn euch, nali11ginavta jeder ( od. jeden) 

von uns. Mit andem suffixen kommt es nicht vor. 3) ingme, zweih. 

u. mehrh. ingmik, s e 1 h st. me (milt) ist bier das suhjective e-suffo., also 

der stamm ik. Dieses kommt nicht leicht anders \'Or, als mit appositio

nen: ingmine hei sich selhst, i11gmi1wt durch sich selhst, oder fiir sich 

selhst (getrennt allein), ingminit von sich selhst, i11gminut zu sich selhst; 

mehrh. i119min9ne etc.; - gewohnlicher dient jedoch die einh. auch for 

die zweih. u. mehrh. Um es anch fiir die beiden andern personen an

wendhar zu machen, wird es zuweilen. kurzweg als hlosser stmnm hr

ltandelt, 1111d ilun uoch ein suffix u. appos. angehiingt, z. h. i11gmivU11if 
von oder ans uns selhst; soust a her wird es ersctzt durch ein anderes 

wort, niimlich ·..j.) 11a119minelf, selost, eigen. Dieses wird entm:dl'r 

den eigentlichl'n person\\ ortern und prrs<inlichen dentt,,\·orte>rn 1111,·eriin-
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dert nachgesetzt, z. h. IIVllllgct lltfllfJllli11eK ich sdhst, iii,,.-;<' 11ttllfJllli11ch· 

ihr selhst, ta111rna 11trngmi,11c1r diese st->lhst t•tc. -- ( auch dem rnrigen: 

i11gmi11ik mmgmt11e« (er) sich selhst, oder mit sich selhst); - ocler (•s 

uimmt die Suf fixe II, appositionen derselhen an, lllld steht danll aJlein, 

z. h. 1wngmi11ivtinit ans uns selhst, aus 11nserm eigenen. Endlich wer

dt>n 5) mit der endung ,·on tammc 11nd iluinga,r - maw, 11ga1r - von 

<·inigen redewortern ( ocJ. eigentl. \'erhalstiimmen) iihnliche personwiirter 

gl'hildet, z. h. kati11garmih sie in (gesmnm(•lten) ha11fen, mit einandt>r, 

von 1wtip11t (mehrh.) sie sammeln sich; <loch sind solche z. th. nicht 

allgemein gt·hdiuchlich. Auch il11i11901r ist selhst ;iuf dil'sP m·ise gt·hil

det, \'On iluipo,r es ist ganz, unvermindart. 

4. Deuteworter mit snffixen. 

§. 50. 
Eine eigentl1iimliche anwend11ng der nennwortbeug11ng hesteht darin, 

dass den appositionen der deuteworter wie nennwortern suffixe und ap

positionen angehiingt werden, 11nd zwar immer so, dr.ss die vor 11nd 

nach dem suffix stehenden appositionen einander entsprechen. Z. h. 

uva11e (Loe.) hier, daran das suffix a (sein), 11nd daran wieder das Lo

caliszeichen 1w, wil'Cl: uvaniane in seinem hier; ebenso: uvci11ga von hier, 

1rv,in9anit ,·on seinem hier (aus); u91i1w, hier, an dieser stelle, 11g1i1wv-

1.:ut an meinem hier (mich an diese>r stelle); mltluming,t mit diesem hier, 

r11a.tumingami11i1. mit seinem dieses hier; nui1.u11i119a mit diesen, nlltlrn
ni119arnik mit deinen die sen u. dgl. Von den personlichen deute" i.ir

tern ki.innen auch die einfachen zahlformen so behandelt werde~, z. h. 

ma1w dieses, nuinti sein dieses, m,H.o diese, ma1.ue seine diese. 

Es liegt in der natur <ler sache, dass dergleichen hildungen h:111pt
si1chlich nur in miindlicher el'ziihlung ihre anwendung fin<len, wo die 
he21eitenden geherclen oft ehen so ,·iel 11nd mehr ausdriicken, a]s die 
ge~ranchten worte. Uehrigens werden die deutewiirter auch ht>i a11-
1rnhme t>i11ign anhiing<-'wiirter <-'lien so lit-'handelt. 



4G Funnenlehre. Driller ahschnilt. _\. 
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l,ormen der redeworter. 

:\. Im allgemeinen. 

J • )lodusbiltlun{-!'. 

§ . .51. 
Die heugung der redeworter ist, ohg1eich einerseits mau11igfacher, 

als die der nemrnorter, doch auch andrerseits ·weit einfacher darum, 

weil hier die wurzel gar uicht in betracht kommt, denu die etwanige 

verHnderung des starnmes beschriinkt sich darauf, dass der letzte laut 

dessell,en mit der claran gehiingten endung verschmilzt oder nach §. 6 

veriindert wird. Zwar werden ofters , on sHimmen auf K 11nd 7., heson

ders solchen, ,lie auch als nen11worte1· im gehrauch sind (§. 12), rede

worter gehildet mit giinzlicher ahwerfong des endconsonanten; dann 

verhalt sich aher auch der stamm ganz wie auf einen vocal ausgehend. 

Das, was ausser den anzuhiingendl·n personzeichen und suffixen eigent

lich verkindert wird, ist der aushildungszusatz §.12, durch dessen 

veriinderung die verschie<lenen modus gehil<let werden. Fiir zwei <ler

selben - den Optativ und lufinitiv - besteht der ausbildungszusatz aus 

elem blossen moduszeichen (§. 52); in den iihrigen dagegen steht vor 

dies em noch ein besonclerer laut, der ch a r act er, der wieder zweier

lei ist: ein hauptcharacter, fiir die selbststiiudigen modus (Judie. 

Jnterr.), und ein bin cl e ch a r act er, fiir die ahhiingigen, hei gegensei

tiger verhiudung der redeworter in anwendung kommenden modus (Con

junct., Subjunct., Particip). Der hauptcharacter ist v, woraus nach 

consouanten 7> wircl --- (t als endconsonnnt <les stammes fiillt weg, nnd 

aus K und 7. werdcn r und 9 nach §. 6), -- und die sHimme auf ,:, de

ren es auch hier giebt, vertauschen dieses mit sammt <lem v gegen ,i. 

Der hind e ch a r act er ist g, welches aher immer mit dem etwanigen 

en<lconsonanten des stammes in eiuen laut verschmilzt, niimlich aus 11'9 

wircl r, aus 1.:g wird .!.k, und aus tg auch .!.k, oder (im Conjunct. zuwei

len) .!.11. Hienrnch zerfallen die redew<.irter in 5 classen, und die en

dung des stammes ( die sich aus der bier beigefiigten normalform §. 52, 

anm. 1. erkennen Iisst) ,•edindert sich in jeder derselhen, wie fo]gt -

(- hedeutet hier einen stnmpfcn end vocal: a, c oder o): 

{ rndung dcr } C n d n n g· d e s s I am Ill I' ~ 

normalform. ohnr zusatz. mil d. hauptclwr. mit d. hindcchar. 
1ste classe: (rpoK, 'l'J)<t) 11', 1'/l, r. 
'.2k classc: ([JJlOK, gptt) k 

' YJ>, _'..I.:. 



§. r. 1. :,1. 

j £•1ulung tier l 
l normal form. f 

:H(· classc,: (.!po,.-, .!11,1) 
41<· classe: (vo1r, vii) 

HP,lcwiirt t'r: 1uotl11~l,iltl11ng. 

1• n d II n A d c .. s t :t 111 111 ,~ ~ 
,,hill' zu,-alz. mil <l. haupll'har. 111il 11. hindechar. 

t, .!JI, .!J, f 11'-
-v, -9 . 

. 1le classe: ( aorr, <t [g,1, r,i, Kt1]) ,., ,,, i!J, 

(An ('ine dieseP 3 grundformen - stamm, hauptcharakter, hinde

c hara kt er - kommen die in der taLelle stehenden cndungen, wie dort 
hei jedem mochas 1,emerkt ist. Z. h. 

Stamm «to JC (hrauchen ), m. d. hptch. H to q>, m. <l. bdcb. «tor: 
lndic. atorpoK es wi1·d gelmrncht; Interr. ator1w wird es gehr. "? Co11j11nct. 

lllormat weil es g. wird; Suhjunct. atorpat wenn es g. wir<l; Opt. otortl1e 
es werde g.; lnfin. atordlugo es hrauchen; Vblpart. ator,1 (ilrn) class er es h. 

Stamm 11,tlak (gehorchen), m. cl. hptch. 11iilagp, m. d. hdch. n,1.l,tk: 

Ind. nalagpa er gehorcht ihm; lnterr. 11ii1agpi111.: geh. du ihm "? Conj. 11,1-
Ml.angm,i weil du mir geh.; Suhjunct. 11,ilagpatit wenn e1· clir g.; Opt. 

11,ilo9tlli11l.: er geh. ihm ! Inf. nti1tt9tllugo ilun gd1.; Yhlp. 'lltilctkci class er 

ihm geh. 

Stamm tikit (ankommen), m. d. hptch. tikip, m. d. hdch. til.:il.:: 
Ind. ti1~i1mnga ich hin angek.; J nterr. til.iJJise seicl ihr nng<:k. 'f Conju11ct. 

tikikavta als wir an kn men; Suhjunct. ti.J.ilmni1.: wenn sie a11kommen; Opt, 

til.:it,lfata mocl1ten wir ank.! Inf. ta:it,1l11119a (ici1) ankommend. 

Stamm asa (lieben), m. d. hptch. asav, m. cl. bdch. a say: 
Ind. as,rn,1tit er liebt dich; lut. asavinga l. du mich '? Conjunct. asa119-
nwgit weil er sie I.; Suhjunct. asa9uvsigik wenn ihr sie l.; Opt. asasi11/,: 
lieht ihn ! Inf. asavr1l119it (§. 52) sie lieben; Vblp. asagil.a class ich sie lit-he. 

Stamm 71ige (hesitzen), 111. d. hptch. 7>ig,i, m. d. h<lch. 71i9i9: 
Ind. 7>ig,irn ich hesitze es; In terr. pigctisiuk hesitzt ihr es'? Conjunct. 71i

gi119111assul.: weil sie es hes.; Suhjnnct. pigi911gko wt•11n du es besitzest; 

Opt. 11igiik (§. 56, not.) besitze es! l11f. 7:i9cHugo es hesitz(•n etc. etc. 

Da dieses bei allen bejahen<len *) redewortern auf gleiche wl'ise ge

schieht, so <lass es - ausgen. fiir den lmperativ (s §. 53 11. §. 56, nt.) -

keiner weiteren regel bcdarf, so ist in den folgenclen §§. 11ur beabsich

tigt, die beschaffenheit jener enclungen zu erlautem, und auf einige ei
gentbiimlichkeiten derseluen aufmerksam zu machen. J 

*) die verncincnden wcichcn etwas ah. s. §. 61. 

§. 52. 
Zuerst kommt dann an eine der ol1igen grundformen <las mod II s

z e i ch en. Dahei ist zu hemerken: 1) dass der lndicat. z we i modus

zeichen hat: eins fiir personzeichen und cius fiir suffixe, - die also 

einen Int.lie. 1 u. ~ bilden; - und 2) class es zwei als reclewortfonnen 
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in nnwend11ng kommende Participien gieht: ein Verhalparticip, was 

nach m't der iiurigen modus <lurch ein moduszeichen geuildet ist, aher 

11111· mit suffixen vorkommt, daher es solchen redewortern fehlt, die kein 

suffix hahen konnen - (nur dieses ist in de1· tc1h. m1fgefiihrt); - und 

eiu Nominalparticip, '"ls durch ei11e11 a11l1;111gsstc1mm - to", er

weicht so1c u. sso1c - gehildet, und daher ein eigentliches nennwort ist, 

ohgleich es wie eine redeform personzeichen (aher nicl1t suffixe) annimmt. 

Letzteres kommt hier nur in sofern in hetracht, c1ls es bei redewortern, 

die kein suffix annehmen, die stelle des ersteren vertritt, und <laher die

selbe syntactische anwendung hat (§. 76 ff.); sonst findet es, wie auch 

zwei nndere, von derselhen wurzel (t) gehildete participien - ein act i

" es und ein passives, - die aher nur als nennworter dienen, seine 

ste11e 1rnter den iihrigen anh;ingewortern. Unter der gl·meinschaftlichen 

henennung ,, Pnrticip" ist im folgenden iiberall nur dns Y erhal- u11d 

Nominalparticip Vt-'rstnnden. - Die anhiingung der moduszeichen ge

schieht, wie folgt: 

Im lndic. 1 kommt 01,} 1 wird in dcr 3tcn pcrs. gcg. a H'r-
lndic. 2 - aK an den hptchar. tauscht. 

- lnterrog. e 1 

- Optativ le 2
}. 

- lnfinitiv lo 1 an den stamm. 

- Conjunct. - akl 
- Suhjunct. - 11k an den bdchar. 

- Vrhalpart .. - i7.; 4 

2 wird in dcr J sten pcrs. geg. la« wr
tauscht, und in der 2ten p. fiillt e, 
ganz weg. 

3 kommt in der 4ten u. 5tcn classc 
an den hauptcharakter. 

4 wird vor den suffixcn der 1 sten abth. 
(§. 36) als e gcg. a wrtauscht. 

{Yon diesen riihren die anfange der in der tabelle stehenden endungen 

her; im Jndic. (1) u und (.'.!) «, im Jnterr. a, und i, im Optat. le (1i) 

und 1a, im Conjunct. tt, im Suhjunct. u - (wegen m und p s. §. 54), 

im Verhalpart. i und «.] 
Von den so entstehenden formen - (z. h. des stammes ato,r (s. o.): 

aforpo", atorpa", atorpe, alortlle, ator,1lo, atorak, atorn1., aforik)
sincl nm· der Indic. 1 nnd der Op tat. ohne weiteres auwendhar (§. 53); 

alle iihrigen miissen erst noch ein personzeichen ode1· suffix ( oder bei-

dts) erhalten, ehe sie gebrnucht werden konnen. -

An m. 1. Man sieht ans dem obigen, class die stHmme der 2ten u. 
3ten classe mit dem bindecharakter gleiche endungen haben, euenso 
die der 4ten nnd Sten classe; mit dem hanptcharakter da~egen un
terscheiden sich alle cl assen rnn einander, daher man aus ~jeder be
liebige!• end1111g des lndic., [11terr. od. Opt. (1 ste ocl. 3te pers.), auch 
des Jnhn., die endung des stmnmes, nnd somit die classe, welcher das 
wort nngehifrt, t'rke11nen kann. Iu worterbiichern und sonst, wo ein 
redewort so angegehen werden soil, class man wissen kann, wie es 
zu ht·ngen ist, nimmt man daZII als normalform die einheit de1· 
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~ten pers. de~ Ind_icativs - ( entweder ohne suffix, oder mit elem ein
fachen lt- suffix, J.e n_achdem die 11atur des redeworts ist, §. 59) -
"' elchl' auch, als die ernfachste sowohl in bilduno- als hedeutuno- dazu 
~m geeignetsten ist. Die Ste classe zeichnet sich in dieser ~~rmal
form mit "elem einfachen a- s11ffi~ cladurch vor den andern aus, class 
der vor a stehen<le consonant me v oder p, sondern ,r, r od. g ist. 

An m. 2. In einigen dialecten verlieren die auf e ausgehenden stamme 
~ler 4ten classe den hauptcharakter vor o und a, d. h. im Indic. und 
11~ der. 3ten pers. des. !'~terrog., - z. Ii. 71io1r er thut, pi<'i er hat es, 
11~ara. 1ch hahe es, piatigut er meint u11s, statt pivo,r, pivtr, pivora, 
piv,itigut etc.; - wahrscheinlich in -folge einer hin und wieder auch 
hei stammen auf H und o vorkommen<len vertauschuno- dessell~('ll o-e
gen. g - (z. b. s~11ago,c f._ saiwvo1r l'r arbeitet, n1111gugo,c f. n1111gtt~o,c 
es 1st z11 ende, pigo,r f. 7>ivo1r er th11t), - welches dann "·eitl:'r zwi
schen i-o oder i-a leicht ganz abge·worfen wird. Yertauschung des 
ha11ptcharakters gegen den entsprechenden k- oder ,r-laut find1:t im 
nordlichen theil von Labrador auch lwi den 3 ersten classen statt, 
z. h. tikif.-01.- r. tikipo1r er ist angekommen. Und im lnterrog. soil diese 
Vertauschung iiberhaupt elem Labr.-dialect eigen sein. 

An m. 3. Das Verhalparticip fehlt im Lahr.-dial. ganz; ehen so die 
5te classe als solche, d. h. die sHimme auf ,: haben dort als haupt
charakter v, wie alle and em auf einen ,ocal ausgehenden shimme, 
uncl gehiiren somit zur 4ten classe; also z. b.: griinWnd. pig1r (stamm 
71ig,:, s. o.), labr. 71igiv1r er hesitzt es; gronl. pigdlHgo, lahr. pigivr1lugo 
es hesitzen etc.; - und auch von den !tier zur 3ten classe g_l:'l1iirenden 
kommen einige dort in die 4te classe dadurch, · dass zwischen das end-t 
des stammes uncl den charakter oder <las moduszeichen ein i, einge
s.cholH·n ist, z. h. gronl. 01rcfopa (stamm 01ra11t), lain·. 01rn11ti,v,i er ver
ki.indigt ihm; gronl. 01rau119111ago, labr. 01ftmtingmago weil er ihm ver
ki.indigt etc. 

2. Personzeichen. 
(mit der hedcutung: er, sieb., sie; du, ihrb., ihr; ich, wit·b., wlr.) 

§. 53. 
Im Ind i c. 1 und im Opt at iv ist das rnoduszeichen zugleich auch 

personzeichen, namlich fiir die einheit der 3ten person; davon wird die 

zweiheit un<l mehrheit gehildet nach art der 1 sten classe der nennwi.ir

ter: o,r, uh, ut; le, lil.-, lit. Die 4te classe hat hier im Indic . .1.p statt v, 
z. b. napivo1f es is.t zerbrochen, 11apiJHtk, 1wpiput sie sind zerhrochen. 

(Im Lahr.-dial. ist dies nicht der fall.) Die zeichen der 2ten und 1sten 

pers. - im foci. tit, til.:, se; 11ga, gttk, gut am meal des moduszeichen~; 

im Opt. it, itil.:, itsc am stamm; nga, nuk, fn am vocal des rnodnsze_1-

chens mit- a fiir e, - von welchen die des In die. auch im Nomi n a I

P art i c i p an den end vocal desselhen ( o) gehHngt werden, ·haben eine 

unverkennbare iihnlichkeit, und in der 1sten pers. des Opt. sogar viil

lige gleichheit mit den suffixen der rn•nmYiirh·r §. 34. In der 2ten pers. 

des Optat. - dem lmperati v - wo <lie personzeichcn unmittelbar an 
4 

Gronl. Gramm. 
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den stamm kommen, wird <lessen end consonant, wenn er K oder 7. ist, 

zu r u. g erweicht, und die 4te classe hat hiiufig zwischen dem stamm 

und <ler endung ein eingeschobenes g. Im Interrogativ 3te pers. 

besteht das personzeichen fiir die einheit in vertauschung des e gegen 

a, von welchem <lann die zweiheit und mehrheit nach art der J sten cl. 

der nennworter gehildet ist *). In der 2ten pers. sind die personzeichen 

- t, tik, se -- die nennwortsuffixe der 2ten pers.; s. §. 34. Fiir die 

1ste pers. gab es ehemals auch besondere personzeichen -- ih ich, isa 

wirh. oder wir, - die noch im uordgronl. dialekt vorkommen so lien; 

sonst aher wird die 1 ste pers. des Indicativs auch fragweise gebraucht. 

Im Inf in it iv dienen als personzeichen iiberall die suffixe der nenn

worter, und zwar fiir die 3te pers. die objectiven e- suffixe: ne, tik; 

fiir die 2te pers.: tit, tih, se; uncl for die 1ste pers. die suhjectiven suf

fixe §. 34: nga, 11111.:, ta. 

Hier, wo die subjectiven suHixe der 1sten pers. ohne zusat~ erschei
nen (im Opt. 11. Inf.), zeigt es sich, dass die form ma (s. §. 34) aus 
nga und dem p des subjectivs, d. h. aus vnga entstanden ist. Darans 
Hisst sich weiter schliessen, class auch die subjectiven e- suffixe me 
und mil.: dieselhe entstehung haben. 

*) Auch hier hat dir 4te rlasst· .!P ,-tatt r, al~o z. h. uapii:a ist es zerbrechen? 
napipat sind sic zerbrochen ·? 

§ .. J-i. 

Im Conjunctiv und Subjuncti, findet manches eigenthiimliche statt: 

Zuerst dienen hier als personzeichen iiberall die subjectiven nennwort

suffixe (s. §. 3--l, anm. 1), und z,,var in der .3ten pers. heides a- und e

suffixe, woraus zweierlei formen for die 3te pers. entstehen, die wir 

nach ihrem ursprung a-form und e-form nennen wollen *). Dann 

sind diese suffixe iiberall wie an einen Suhjectiv des moduszt:'ichens ge

h~ingt, daher nicht nur die endungen fiir die e-form der 3ten person 

und fiir die 2te u. 1ste pers. die gestalt dt:'r erweiterten subjectiven 

nennworts11Jfixe §. 35 haht·n: me, mik (wofor im Suhjunct. 11e, 11ik); vit, 
vtik, vse; ma, v1111l.-, vtu; - sondern auch in der a-form der 3ten pers. 

erscheint das JJ des Subjectivs, und zwar hier unmittelbar nehen dem 

charakter, also mit ahwerfong des meals des moduszeichens. Damit 

fiillt das sonst unterschei<lende dieser beiden modus weg; statt <lessen 

ist aber jenes 1> im Conjunct. zu m erweicht. Also steht z. b. nalangmat 

(weil er gehorcht, Cjuct.) for ntlldlwput, und 1l<ilagpaf (wenn er geh., 
Sbjnct.) for nt11tilmptli. 

') Die a-fo1~11 - _mat, pat et_c. - wird gehraucht, wenn ths project des Conjnct. 
o_der Su)1Jnct. em anderes 1st , als da~ desjcnigen redeworts, worauf er sich be
zieht; die e-form - ame, u11e etc. - dagegen, wenn beide redewortcr ein pro
ject haben. 
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3. Suffixe. 

§. ss. 
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a) suffixe der 3ten pers., mit der bedeutg.: ... ihn, ... siebeide, sie. 

Der In die. 2, das Verbalparticip 1111d die 1ste pers. des Op
tativs hahen hier die objectiven nennwortsuffixe, die wie hei 
nennwortern uer :J sten classe an <las moduszeichen gehangt werden, -
im Optativ a11 lah· (statt lr-), und im Verbalpart. wird ik vor den suffi
xen der :J sten ahtl1. als e gegen a vertauscht ( nach §. 37, :1). Im Ver
bal part. bil<len die (im Indic. nicht vorkommen<lf:'n) e-suffixe der 3ten p. 
eine e-form, die sich von der des Cjuct. tt. Shjnct. linsserlich dadurch 
unterschei<let, dass die hier in ihrer eigent]ichen hedeutung stehenden 
suf1ixe dort personzt·ichen sind, iibrigens aber dieselhe anwe11dung hat, 
§. 54, anm. Die 5te classe hat irn lndic. mit elem suffix .. r~r sieh." ge
wcihnlich pu1..: am stamm, statt uk am hauptcharakter, also z. h. 71igipak 
( er hesitzt sieb.) fiir pigii/.;, - wahrscheinlich wege11 der sonst leichten 
verwecl1selung mit .. sieh. ihn" - 1111d im Opt. stebt sehr hiiufig go statt 
ra (ich ihn). Dan11 giebt es - for den fall wechselseitiger behandlung 
(§. 1-;) -- im Cjnct., Shjn ct. u. Yrblpart. zusammengesetzte 
e-s uffixe (in <ler tabelle durch ein sternchen bezeichnet: ihn*, sie*). 
Niimlich es werden die gewobnlichen e-suffixe - ne, ti!,· - an die suf
fixe der 3teu, 2ten u. 1 sten pers. gehiingt, und zwar nach <ler fiir die 
anhangung der appositionen - (z. h. 1w uud tut) - an die suffixe der 
nennwiirter geltenden regel §. 3Y, also in der 3ten pers. wie an die 
objecti\'ell, und in der 2ten u. 1sten pers. ,Yie an die subjectiven suffixe, 
obgleich erstere im Cjnct. u. Shjnct., und Ietztere im Vhlpart. iihrigens 
nicht existiren. Auch die umiinderung der suffixe der 2teu u. 1 sten p. 
ist liier ganz dieselbe, s. §. 3~, 1. 2. Aus tigtil., titil.: und sitil.; wird 
durch zusammenziehung til,·. 

Im Lahr. - dial. sind die zusammengesetzten e- suffixe verschwnnden; 
nm· 11gne wir<l - merkwurdiger weise - fiir gko ( du ihn) gebraucht, 
·welches letztere dagegen Jehlt. 

§. 56. 
Im iihrigen werden die suJJi:,e der 3ten pers. ersetzt durch <lrei 

anclere .end1111g1·11 - (jede mit einheits-, zweiheits- 11. mehrheitsform) -
die alH·1· nicht, wie jene, ,.er ihn, clu ihn etc." hedei1ten, sondern nur: 
i h 11 , s i eh e id t:', s i e; daher sie auch -- ausser im fof., "o sie ehen 
uur dieses hede11ten so]len - nid1t an die modusz1·ichen, so11der11 an 
die personzeichen ( oder deren stellverln•tt·r) gi,hii11gt Wt:'l'lle11, woraus 
da 111 1 nst die bedeutnug: er ihn, d11 ihn etc. entst,·ht. Es si11d fol-
gendt~: 

4 * 
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1) uk, gik, git (gik); 2) go, gi1.:, git (gik); 3) 1.o, kik, kit (kik). 

Die mehrheitsformen auf t - git, kit - sind fiir die einheit des sub

jects ( er, du, ich); die auf k - gik, kik - fiir die zweih. u. mehrheit 

desselben ( sieb., sie; Hirb., ihr; wirb., wir). Fiir die mehrh. des sub

jects und zweih. des objects - sie sieb., ihr sieb. etc. - soll in allen 

3 endungen kil.: vorkommen, iihnlich den appositionen an den snffixen 

der nennworter im entsprechenden fall (vtingn-, vliJ.:ut). Im allgemei

nen sind diese endungen ebenfalls, wie ne und ti1.: in den zusarnmen

gesetzten e-suffixen (§. 55), nach art cler nennwortappositionen ~nge

hangt, namlich im Cjnct. u. Sbjnct. an die daselbst als personzeichen 

dienenden nennwortsuffixe nach §. 39, und im Interr. u. Opt. auf mrn
liche weise an die personzeichen. Dass die endung fi.ir ,,sieb. sie" im 

Cjnct., Sbjnct. u. lnterr. atihik ist, wo sie doch nach analogie der nenn

worter akikik sein sollte - ( wie ak rnit der appos. hut: akilmt), -

scheint eine vertauschung, um die <lurch 3 auf einander folgende J.- ent

stehende harte zu rnildern. Aus diesem eingetauschten t wird nach i 

<lurch erweichung s (im Opt. u. der 2ten pers. des Int.), und aus dem 

t der mehrheit wird ss rnr uh. .!.J,;o (sieh. ilm) ist aus tiko zusammen

gezogen; eben so soll auch .!.J.:il.· fiir tihik u. sikik vorkommen. Die 3te 

pers. des lnterrog. kiimmt iibrigens nur selten mit diesen suffixen vor, 

da auch hier hiiufig der Indic. statt <lessen fragweise gebraucht wird. 

Im lmperativ, wo diese enduugen z. th. unmittelbm· an den stamm 

kommen - (our in siuk, sigik, sil.:il.: steht noch ein \·ersti.immeltes per

sonzeichen davor), - wircl der endconsonant des stammes vor irk im

mer erweicht, nJi.mlich aus Ii wird 1·, aui k g, und c1us f. ss, und in der 

5ten classe wird der endvocal (e) mit 11k in 1,k zusammengezogen, also 

z. b. atornk brauche es, 1lalag11k gehorche ihm, Kaissuk gieb's her! ( \·, 

Kaipa), piguk besitze es. Dass , or ko, 1,·ik, kit der endconsonant ganz 

wegfallt, folgt aus §. 6. 

§. 57. 

b) suffixe der 2ten u. 1 sten pers., mit der bedeutnng: dich, euchb., euch; mich, 
unsb., uns. 

Als suffixe der 2ten pers. dienen in der 3ten pers. des sub

jects: tit, tik, se; in der 1sten pers.: kit (git), tik·, se; und als suffixe 

der 1sten pers.: im lnfin. nga., nuk, ta, sonst iiberall: nga(rna), guk, 

gut, also wieder die suffixe der nennworter mit geringer veranderung. 

Auch diese sind - ausser im Inf., wo sie unmittelbar an das moclus

zeichen kommen *), - iiberall so angehhngt, wie die appositionen an 

die suffixe der nennworter (nga, ma, lif., lih, sc wie n-; i·it, git, 911k, 

gut wie kut od. g11t). Im Cjnct, u. Sbjnct., wo die personzeichen den 
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uennwortsuffixen gleich sind, geht dies ohne weiteres an; dagegen sind 

im Indic., lnterrog., Optativ (u. Vblpart.) die personzeichen iiberall erst 

gegen die erforderlichen (objectiven ocl. subjectiven) nennwortsuffixe ver

tauscht; nur in der 2ten pers. des lnterrog. scheinen obige endungen 

an dil' wirklichen personzeichen geh~ingt zu sein, - oder auch ist das 
vom suhjecfoeu suffix herri.ihrende v in folge des fragetons weggefallen, 
mrnlich wie im Imperativ, wo die hier und in den iibrigen formeO: des

selben stattfindende noch sWrkere verkiirzun~ - indem auch das mo

duszeichen ganz f ehlt - der hast oder heftigkeit des ausdrucks beim 
hefehlen entspricht. **) Die vertauschung <ler endung vkit (ich dich) 
gegen gi I, wie sie im Optativ statt find et, kommt auch im Indic. vor. 

*) Der Inf. hat. wie auch die tahellc zcigl, mit diescn suffixen dieselhen endungen, 
wie in der :?ten u. 1 sten pers. ohne suffix; also heisst z. h. nalagdlunga sowohl: 
i ch gehorchend ( oder gehorchen ), als auch: mi r gehorchcnd. 

**) Auch die verharlung dcr endungcn gik u. git (du ;:ieh., ~ir) in kik u. kit scheint 
<lrnsclben grund zu haben; claim· sic hei dem hiiufig zur milderung des Impera
t i Is gebrauchtcn anhangsstamm (g)e nicht statt findet, s. §. 131, anm. 13. 

4. .Abweichende formen. 

§. 58. 
Es sind hier noch einige formen zu erwiihnen, die, weil sie mehr 

oder weniger vereinzelt dastehen, in der tahelle weggelassen sind. 

1) Der [nfin. komrnt zwar gewolmlich nicht mit and em, als den dort 

aufgefiihrten suffixen rnr, doch kann er, wenn die deutlichkeit des aus

drucks es erfordert, an deren statt in der 1 sten u. 2ten pers. die endun

gen des Cjnct. u. Sbjnct. annehmen, uamlich das, was nach dem vocal 
des moduszeichens steht: vsiuk, vtigo etc.; es geschieht dies aber sel

ten anders, als in <ler mehrh. des subjects (ihr, wir), und auch da noch 
nicht oft, da der zusamrnenhang immer zur geniige zeigt, wer als sub

ject gemeint ist. 2) Der Optativ hat in der 1sten pers. fiir 1a1111k und 
1ata zwei kiirzere, wahrscheinlich aus jenen zusammengezogene endun

gen, namlich 7u7,. und I a, oder nach i: set, welche als suffixe 90, gik 
und 7.o, 1.:il.: annehmen, so: lu1w, oder noch weiter zusammengezogen 
.!.ko wirh. ihn, lukik wirb. sie od. sieh., tigo wir ihn, tigik wir sie od. 

sieb., - und gebraucht werden, wenn man jernand auffordert, mitzu

machen, z. h. aitt<lfarta. lasst 11ns weggehen ! musa lasst uns hinausgehen ! 
avi9dl11l.o od. aviko ]asst uns (beide) das theilen ! 3) Eine vereinzelte 

endung hesteht for die einheit <ler 2ten pers. des Optativs ohne suffix 

( du), niimlich 11a, an den stamm gehiingt, mit elem ausdruck des ermah

nens od. zuredens, z. b. iscrna komm doch herein! 4) Noch eine an

dere form, die mit Optativbedeutung in der 1sten pers. vorkommt, ist 
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11lrnngct (ich), 11aug11l.; (wirh.), naugut (wir); und mit suff.: niirn (ich 

ilrn), 11it1,·,, (ich sie), niigit (ich dich), llttl'J)llt (wir ihn) etc. an dPn stamm 

gehiingt, rnit dem ausdruck eiues insWudigen begehrens, oder l'iues 

hescheidenen wunsches, dessen erfollung man kaum crwartet, z. 11. si

ni11g11a!l11!Jrt schliefe ich doch ! pi9i1uira rnochte ich es doch hesitzen! 

Yir:lleicht sind diese endungen iiherbleibsel des lndic. eines iihrigens 

Yerloren gegangenen anhangsstammes 11,i (Ste cl., also mit den modus

zeiche11 des Indic.: 1wo,c r111d n&,c) mit der hedeutung: er mochte gem 

••. ; vgl. auch §. 120, no. 3-L 5) Eine nach art der zusammengesetzten 

e-suffixe gebildete endung, ni:iml. aine, an den bindecharakter gehangt, 

kornmt hiiufig vor in der hedeutung: wenn man ihn •.. , (seltener nur: 

man ... ihn, od.: wean man ... ) , .z. h. agtoraine wenn man ihn lie

riihrt, 7,igigaine wenn man es hesitzt ( od.: man hesitzt es). Der form 

nach gehort diese endung zum Verbalparticip. - 6) ::\lit der hedeu

tung: so oft ... , jedesmal wenn ... , hesteht eine abanderung des Cou

juncti, s, niimJ. ting an den bindechar. gehiingt, und dara11 die e11dungen 

des Conj. mm " an, z. h. agtorclnga119111a so oft du mich heriihrst, ti

hihi11gata jedesmal wenn sie ankomme11, ,casuganga111c1, so oft ich miide 

bin (v. 1ras11vo,r). Ganz dieselhe hedeutung hat iibrigens auch der Conj. 

des :rnhangsstammes (t)are ( s. §. :130, anm. fi), aus welchem diese form 

wol zusammengezogen sein konnte. 

B. In~ hesonderr. 

L Transifo e und intransiti,e redewi::irtl'r. 

§. 59. 

Bei der anwendung der hit•r ahgehandelten forme11 gieht sich eine 

wesentliche ,ersd1iede11heit dl'r redeworter kund. Einige si11d , 011 na

tur transitiv (iiht'rgehl'tHl), d. h. sie besagen ei1w auf irgend t'inen 

gegenstand gt,richtete that des projt,cts, daher der begriff eines thiiters 

und thatziels nnzertrennlich rnit ihnen verhunden ist: diese miissen, so

bald thiiter und thatziel zwei ,erschiedene geg:enst:i 11de sind, durchaus 

ein suflix hahen; ist dagegen thiiter und thatziel eins und dassell,e, so 

treten an die stelle der suffixe die gewi.ihnlichen personzeichen, die aher 

dau11 die hedeut1111g rdlexi,er (riickzielender) suffixe lialien: er sich, du 

dich, ich mich etc. (statt er, du, ich), z. h. t01f1tpci er todtet ihn, avigpa 

er zertheilt es; ohne suff.: to,c1rpo,c er todtet sich, aviy7)0,c er zertl1eilt 

sich. Andere sillll von natur intransitiY (nicht iihergehend), d. h. sie 

besagen einen auf sich heschriinkten zustand des projects, ohne dass 

dabei an den urheber dies es zustandes gedacht wird: solche haben nur 
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personzeichen, z. h. pisitgpo,c er geht (herum), sini1gpo1e er schlaft. Diese 

heidcn arten cler redeworter gehen aber vielfach in einander iiher, denn 

w~ihrend einerseits viele transitive redeworter dadurch, class sie ohne 

suffix, d. h. nur mit personzeichen gebraucht werden, neheu der reflexi

ven auch blos passive hedeutung erhalten, z.b. to1et'rpo1r er ist todt, 

getodtet, avigpo1c es ist zertheilt worden - ( von wem, ist nicht weiter 

heriicksichtigt) *): - so werdcn andrerseits manche von natur intransi

tive redeworter auch mit suffixen gebraucht, indem n~imlich ein zur hand

lung in naher beziehung stehender gegenstand (namentlich oft der ort 

derselben) als thatziel hetracl1tet wird, z. b. 7,is11gpit. er geht auf ihm 

( dcm land, eis u. dgl.); - uncl einige sind gradezu beides transitiv und 

intransitiv, z. b. smwvo,c er arbeitet, saiwv<t er bearbeitet es. Die ur

spriingliche natur eines redeworts zeigt sich immer am deutlichsten im 

Nominalparticip desselben: hei transitiven redewi;rtern hat es immer re

flexi,e od. deutlich passive bedeutung, z. h. to1e{rto1e der sich todtet, od. 

dcr getodtet worden ist, hei intransitiven dagegen fiillt jeder gedanke 

an ein ohject weg: pisugto,c welcher geht, sanosso,c welcher arbeitet, ein 

arbeiter. 

*) In almlicher weise sagen wir: es macht sic h gut, fiir: es ist gut (geworden, 
<l. h. gcmacht wordcn). 

§. 60. 

Einige umgestaltungen der transitiven redeworter, die iibrigens an 

ihrem ort hei den anhiingewiirteru abgehandelt werden, sind I lier , or

laufig darum zu erwiihnen, weil sie durch gewisse syntactische eigen

thiimlichkeiten, die hauptsachlich ihren grund darin haben, dass das 

transitive stammwort neben der (tr. od. intrtvn.) hesclrnffenheit des an

hanges seine eigene natur behauptet, sich , or andern redewortern aus

zeich11e11. Es sind folgencle: 

1) do pp e I tt rans it iv e redeworter: trtvs. stammwort u. trtH. an hang 
(§. 137). Zu diesen geho~en .2 s.uliject~ ·:-· niimlich das d~s stammworts 
und das des anhangs - m1t gemernschafthchem (haupt-) oh,1ect: das sub
ject des anhangs ist das 1ste od. hanptsuhject, und steht also, wenn es 
·benannt ist, im Suhjectiv; clas 2te subject -- das des stammworts -
steht, <la es zugleich auch mittelhares object des anhangs ( object der 
o-edanken) ist, nach §. 8-4, 2 im Terminalis, 11nd das sufli~ am redewort 
gilt elem ~emeinschaftlichen object heider s11hjecte, z. (), pi11e i111111g1mt 
takornuvai er (hauptsuhj.) heisst seine sachen (l!auptohJ_.) ,on den leu
te11 (2tt•s suhj.) gesehen wer'.len; oder_: er liefiel_ilt seme sachen den 
leuten zum sehen; d. h. er will, class die lente se111e sache11 sehen; -
(stammwort ta1rnvit t·r sieht ihn, anhang r,r11v11 er heiss! ihn .. . ). 

:.!) halbtra11siti,e rede\\iirter: trtvs. stammwort u. 111trt\'I', anhaug, 
tier die bedeutung d1°s stammworts 11icht weiter veriindert, als dass er 
es der suffhe entlecligt (§. 13:.!), z: h~ ilih·1.~it 1·r.macht ihm _nach, ilq_rivo11 
er macht mit ( wie die anclern); to1e11ptt er todtet 1h n, to1mtsivo,c er tocltet; 
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asavci er liebt ihn, asangnigpo,c er liebt, ist liehhabend. Bei diesen steht 
der thiiter im Ol>jectiv nach §.16, und das thatziel im l\fodalis, s. §.85,2. 

3) unpersunliche r~deworter, gehild~~t dnr~h ~las (intrtve) nnhiinge
wort lltll'J>Olf (§.133). D1ese haben <las e1gentlrnmhc~1e, <lass, wenn das 
stammwort trt, ist --- ( denn derselbe anlrnng kornmt rn derselben bedeu
tung auch an intrt,e starnme), - die per~onzeichen nicht dem subject, 
sondern wie suffixe elem object gel ten; das stillschweigend zu ,erste
hende subject ist dann immer: man, - vorzugsweise: ich ( der redende), 
wenn nicht entweder ein anderer gegenstand als subject genannt ist, 
oder das personzeichen die 1ste pers. als object angiebt, z. b. takunar
po,c man (ich) sah ihn, tal,·1111<0'/Hlfif man sah dich, ta1.u11arpuse man sah 
euch, tal,·1111<trp11nga, man sah mich etc. -- (stammwort takuva er sieht 
ihn ). Soll ein bestimmtes project angegehen werden, so µ.eschieht dies 
<lurch einen Terminalis (nach §. 84, 2), z. b. i<1111ti11ut talrn11a,rpo,c alle 
haben es gesehen; misingnangila,c man merkt es nicht ( s. §. 61): ili11gm1t 
misi11g11d119i1mf du merkst es nicht. [Eigentlich ist dies schon eine art 
passin·r form, denn das wesen der passiven redeworter besteht darin, 
<lass <las natiirliche object zum project gemacht, und das natiirliche sub
ject zuniichst ausser acht gl·l.issen ist; der unterschied ist hier nm· der, 
class, wenn die umstiinde nicht auf anderes deute11, die erste person 
stillsclrweigend als subject mit einbegriffen ist.] 4) pass i ,. e redewor
ter, gehildt>t auf zweierlei weise, je durch zwei umhildende (§. 107) an
hangeworter, uiimlich entweder <lurch 1w1-t und ,carpo,c (§. 125, 1), oder 
durch das passive particip und uvo,c (§. J2i·, 1); z. b. ,·on 111wfarpii er 
priigelt ilrn: 11 natariwKarpoK . er hat die fol gen des gepriigelt we rd ens 
(blaue flecke, wundl'n etc.), d. h. er ist gepriigelt worden; von ergsigti 
er fiirchtet sich ror ihm: er9si9issauvo,c er ist (od. war) ein geforchteter, 
d. h. er wird ( od. wurde) gefiirchtet. l3ei den meisten redewortern kon
nen heide arten beliebig angewendet werden. 

2. Verneinende redeworter. 

§. 6:1. 

Die verneinung der lrnncllung wird im gronWndischen ausgedriickt 

durch einen anhangsstamm: .!.119it, mit der bedeutung: nicht, der an den 

end vocal des bejahenden stammes gehangt wird. Dieser , er n e in u 11 gs -

starnm weicht in der formbildung mehrfach mu den hejahellClen shim

men ah. Erstlich hat er mit elem hauptcharakter 7 an dn stelle 

des f, 11nd als moduszeichen im Ind i c. nur a,c (nicht oK), also ist die 

ganze endung for die einheit der 3ten p. des Inclic. ohne suff.: .!.ngila,c 

er ... nicht. "' eiter winl hiervon die zweiheit und rnehrheit nach art 

der z we i ten classe der nenuworter gehildet: .!.11gitdlal,·, .!.ngitdlat. Fii1· 

die 2te uncl 1 ste pers. kommen dann fit, fil,·, se; nga, g11k, gut an den 

vocal des moduszeichPns (a), ·wie hei den bejahenden re<lewortern, also 

z. b. n/il<tllfJiltrn er gehorcht nicht, 111tf<i11gittllat sie gehorchen uicht, n11-

ld11gi fat it du geh. nicht, 111U,i119ila11ga ich geh. nicht etc. Der Int. ist 

ohne suff. elem Ind. gleich, m11· class in der einheit der .'3ten pers. das 

1f wegfallt: 111il<i119ifo gehorcht er nicht'? Die suffixe kommen beides im 
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Indic. nnd lnterr. so, wie sie in der tabelle stehen, an den hauptchar., 

d. h. an f, also: n,tf,i11gil,i er geh. ihm uicht, Jl(tld11gilr1tit er geh. dir 

nicht, od.: geh. er dir nicht'?- n,,f,i11gilu1'111ll du geh. mir nicht, 11,?fti11gi-

1wk geh. du ihm nicht? etc. etc. Daneben kommt aber auch ein nach 

art der bejaheuden redeworter gehildeter Jnterr. vor, niimlich mit p als 

hauptcharakter, doch meist nur in <ler 2ten pers. ohne suffix, uod im

mer mit elem ausdruck einer Ieisen misshilligung, z. h. nal<i:ngi,pit ge

horchst du uicht'? ( das solltest du doch). Der Opt at. kommt fast nie

mals vor ....;_ ( nur um einen gegehenen befehl zu widerrufen, soll er 

hisweilen gebraucht werdeo ), - sondern wird gewohnlich auf and ere 

weise ersetzt, s. §. 7 J, 2 und §. J 3 J, · no. 119. Der In fin. fehlt ganz; 

statt dessen wird, um einen verneinenden luf. zu bilden, 1rn ( ocl. nak) 
an den stamm des bejahenden redeworts gehangt, uncl daran die en

dungen, wie sie dort an 111 kommen, also: n<Ua11g11ago ihm nicht ge

horchen, niila11gnanga mir nicht gehorchen, od.: ich nicht gehorchend 

etc. t:'tc. In der 4ten u. Sten classe wird hier der endvocal des stammes 

scharf, z. h. as,inago ihn nicht liebend, piginago es nicht hesitzend '), 

Eine audere bildung des verneinenden lnfin. besteht in einem an den 

hindecharacter des bejahenden redeworts gehangten a, was dann die 

endungen <les Inf. annimmt, kommt aber nicht leicht anders vor, als in 

der 3ten u. 2ten pers. ohne suffix, am hiiufigsten hei sWmmen auf 1', 

z. b. (v. o1farpo1' er sagt:) 01wi·aiw er nichts sagend, o,rarati,t du oichts 

sagend; - aber auch: o,ramane, o1farnatif .. Der bindecharakter ist 

.!.1", wie bei andern stammen auf I, nur im Conjunct. steht dafiir immer 

.!.n ( ausser in der a-form der 3ten pers.); die daran zu hangenden per

sonzeichen und suffixe sind regelmassig. Also z. b. Cjnct.: nalanging
mat weil er nicht geh., lt(tlanginavko weil ich ihm nicht gehorchte; 

Shjnct.: nalangigpassuk wenn sie ihm nicht geh., 11iilan9ik1111ymll wenn 

du mir nicht geh.; Verbalpart.: niiiltngika dass er ilnn nicht geh. etc. 

*) Dieser verneinende lnfin. wird iiftl'rs auch ohne personzcichen gebraucht: mcist 
als Impcrativ (nach §. 71, 2), z. b. nalangnak! nicht gehorchen! zuwcilen aber 
auch in untcrgeordnetem verhiiltnis,- (nach §. 88), z. b. il"dlit inimak pisimavo1c 
du nicht lcbcn ist's geschehcn, statt: imWnatit dich nicht lebcn lassend, d. h. 
ehe du lehtest, oder l'he du geborcn wars!, - was jcdocll iiusserst gebrochcnc 
rede ist. 
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Yierter -abschniU. 

P a r t i k e I n. 
§. 62. 

Hieher gehoren von den starr gewordenen oder gehliebenen wor

tern (§. J 3) diejenigen, welche als satzhestandtheile in verbindung mit 

andern wortern - namentlich redewifrtern - gehraucht wenlen, theils 

um einige verbindungs - tL beziehungsverhiiltnisse auszudriicken, wo die 

im vorigen ahgehaudelten formen uicht ausreichen, theils auch for ge

wisse unselbstsfandige begriffe; _:_ ferm·r eiuige formen gewohnlicher 

nenn - u. deuteworter, die (z. th. neben ihrem regelmassigen gelirauch) 

als partikeln angewc•J1det werden. Dagegen sind alle wiirtcr, die nicht 

nur an sich unveranderlich sind, sondern auch nicht mit an elem wor

tern in verbi11d1111g gesetzt werden kounen, zu den ausrufeu (inter

jectione11) zu rechne11, sie mogen nuu urspriingliche ausrnfe (~. f O), oder 

erst <lurch den gehrauch zu solcheu gewordene wi.irter seiu. Zu elem 

eigenthiimlichen wesen der partikeln gehifrt auch noch das, class sie an 

und for sich eigentlich nichts besagen, sondern erst durch das wort, 

elem sie beigefi.igt werden, sinn und be<le11t11ng erhalten; hierdurch nn

terscheiden sie sich wesentlich von den ausrufen, die an nnd fi.ir sich 

schon ei11e11 zwar unvollkommenen, aher doch in sich ahgeschlossenen 

ausdruck eines gedankens oder gefiihls gehen. Z" ar werden \iele (freie) 

partikeln auch a11srufsweise gehraucht, und nicht nur diese, sondern auch 

eine menge heugharer wifrter in allerhand formen (s. u, a. §. 70); aher 

ein solches wort bezieht sich dann immer auf eine im beisein des ,rn
geredeten ehen stattfindencle begehenheit, deren beschreihung als i.iher

fli.issig 1111terhleibt, ehen so, \.Yie besprochene gegensHinde nicht genan11t 

(u. doch hesprochen) werden, wenn der angererlete ohnehin schon Wl'iss, 

·wovon man spricht. Umgekehrt wt0 rden dann auch einige eigentliche 

ausrufe - zwar nicht in wirklicher ,erbindnng, denn einer solchen sind 

sie nicht fiihig, aher im zusanrn1enhang mit andern wiirtern gebraucht, 

und hilden nlso in sofern einen iibergang zu den eigentlichen partikeln. 

Aile hieher gehifrigen worter zerfallen znerst in Z\\ ei ahtheil1111ge11: an

hangs part i k e I 11, die elem wort, welchem sic gelten, angehHugt wer

den, und freie partikeln, die nicht angehiingt ,n·nlen. 

§. (j3, 

Die a 11 hangs part i k e In Lmit heigefiigten heispieleu ihrer anwe11-

duug) sind folgende: 1) 1o nnd: 111w dt·r, mwlo und der; t11luvw,rahe, 

l11f11Vtml10 uud ein rahe; ornigdl11go zu ihm gehen, ornigdlug11lo und zu 
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ihm gehen; - 2) 1e ah er: n1ti1rn diese, m,Hwle aber diese; pits11t die 

armen, pUsutdle aher die armen - ( dieses ist hin und wieder dnrch 

kisiune - §. 65, 20 - fast verdrii11gt); -- 3) i<w1r, 11ach i sao,c, seltener 

tsao,c auch, ehenfalls: ivt11it du, ivdlittuo,c du auch; uva11ga ich, 

11vangatao1e ich auch; ltil.1111giforn ich hahe es nicht gesehen, tah11ngila

ratao,c ich hahe es auch nicht gesehen; - 4) 1,i11if oder, oder auch, 

sogar; wiederholt: entwedet· ... , oder ... (mit einem verneinen-

den redewort: weder •.. , noch ... ): ,cavmw in siiden, 1wvanil1i11it 

oder in si.iden; mtil.:o 11cd11vai diese kennt er nicht, mcilrn1ii11U 1wluvai 

sogar diese kennt er uicht; sorltsanetptmga ob ich etwa aufhoren soil, 

son"i.sanerp1111galztnit oder so lite ich et'wa aufhoren '? ivtllitt1l1init uvanga

liinit entweder du oder ich: -- 5) me gewiss, freilich, allerdings: 

ajorpo,c es taugt nichts, ajoq,onuc es tangt allerdings nichts; til,iput sie 

sind gekommen, ti7,ipi'rm,: freilich sind sie gekommen; kina wer'? kinamc 

ja wet· nur'? - ( eig.: gewiss ein ,. wer," d. i. ei11 nicht hekannkr). -

Diese 5 sind ihret· natur nach eigentliche partikeln; die .~ folgenden da

gegen sind angehiingte ausrufe, und irnmmeu daher in der regel 1111r au 

solche "orter, die nicht rnit andern in ,erhiudung stehen. - 6) to1£ 

wen n cl o ch! s. §. hli, 3 - i) 1ttsu,c, an mehrheitsformen zuweilen 111-

sut, wie, gleichwie, als oh's das ware: ,cissuk holz, ,ciss119dluso1c wie 

wenn's holz ware (ist's); 7wvunga von ohe11, 7wvci11ga111so,c wie von oben 

(scheint's zu komme11); ujarnat steine, 11Jancut1lf11siit wie steine (sind 

diese); - 8) go1£ (an ,·ocalen), ngo,c (an 7.:, f, 7>), oder ,:<i,r (an ,c), 

sagt er, sagt man, auch hefehleud: sage! z. h. sanwnga uach we

sten, sa11wn9ago1c nach westen, sagt er; ajormat weil's scl1lecht ist, 

Hjoruuingo,c weil's schlecht ist, sagt er; o,carpo,c er sagt, o,car7>0M,c er 

sagte, sagt man, d. h. er soil gesagt haben ( class etc.); 1111alo und der, 

11nuiugo,c und de1·, sagt er, (soil auch, od. hat anch ... ) ; Jalmp (Subj.), 

Jalmv11go,c Jakob, sagt er, (that es, od. gehort es); s11savit was will st 

du'? s11savingo1c was willst du, sagt er, d. h. er friigt, was du willst; 

uli111ti11mik mit einem heil, 111i111li11111i11go,c! sage, mit eiuem beil (soll je

mand kommen); tikeriirput sie hesuchen, 1 ikertirp11ngo,c ! s.:ig', es kommt 

hesuch ! HltnOK wie? ,ca11.ofo1c wie sagte er'? odt'r: was sagten sie? -

Also mit ausuahme dieses letzten (go,r), was sich je nach dem laut, an 

den es gehiingt wird, veriindert, geschieht die anhiingung iiberall nach 

§. 11. J, 4 und 8 liaben den umlaut, §. '2, not. 

Welcheu ursprnn(T diese liahen, ist wol schwer mit gewissheit zu he
stimmen - (1111r c,luso1r enthiilt otfonbar dieselhen bestancltheile, als 
sorcllo §. 66, 2, aher in umgekehrter ordnu11g: l.o-so1c, ~oH-to ), -·~. <'l~eu 
so, ob sie urspriingliche anhiiug~, o~ler zu e11u·r ze1t s.~ll1~tsta11d1ge 
worter gewesen sind; cloch schemt em umstand, dl'r namhch, class 
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sie die tonstelle des worts, woran sie gehiingt werden, nicht verriicken, 
darauf hinzudeuten, class sie eigentlich getrenute worter sind, die nur 
mit elem vorio-en immer ohne unterbrechung zusammengesprochen wn
den. Deutlicl1er i~t die (nennwort-)abstammung hei einigen der fol
genden. 

§. 64. 
U nter den fr e i en partikeln stehen einige z e it part i k e 1 n den 

nennwortern noch sehr nahe, indem sie sich von diesen nur durch eine 

geringere beugungs - und fortbildungsfahigkeit 11nterscheiden, was aher 

z. th. natiirliche folge ihrer bedeutung ist. Es sind folgende: 

a) fiir vergangene zeit: lN.rnga ·wan11'? uvatsialf heute, igpagssa,c 

gesteru, igpagsstlne vorgesteru, imane neulich, - kommt selten , or, 

hiiufiger mit vorgesetztem ta (§. 21): tt1imane damals, ivsalf rnr mehre

ren (8-1-l)tagen, ifsa,r rnr jahren; b) fiir z11kiinftige zeit: 1amgago 

oder KaK11go wann '? uvatsiaro ( ist uicht allgemein geliriiuchlich) und 

1w,lfsiaga111e heute, aKago morgen --- (in Labr.: kiinftigs jahr), mw9iiogo 

iibermorgen, imdl!ili!Jalile und ivsaligame ii her einige zeit, in rnehrere11 

tageu, itsaligame iiber vie le jahr:. .:'\Ian sieht hier, dass tlie for , er

gangene zeit die stammworter, und die fiir zukiinftige zeit <lurch an

J1~inge - go (ro ), game - von jenen abgeleitet sin<l; eben so nehmen 

erstere auch einige andere an nennwortern gebriiuchlic11e anhlinge an. 

Von be11gung ist nur wenig iibrig geblieben. Die fiir vergangene zeit 

haben noch einen Ablativ, - und zwar uvalsi,rn als einheit (mil), die 

iibrigen aher als mehrheit (nit), und die auf ali mit beibehaltung des 

endconsonanten (wie die anhangeworter ssumc und i1wK, s. §. 38, 1), -

meist in der bedeutung: gegen die zeit ( vergleichsweise) z. b. igpagssar-

11 it aj1rngifcrn gegen gestern ist er gut, oder: er ist besser als gestern; 

ilsarnit tugtoll'WWOlf gegen friihere jahre hat es sehr rennthiere, cl. h. es 

gieht jetzt mehr rennthiere, als in friiheren jahren. Yon Kanya kommt 

ein solcher Ablativ kaum vor, dagegen hat der stamm von Ka1rngo -

1ca1w - den Yialis der mehrheit: 1tcHnrti911t, in der hedeutung: zuwei

leu, mitunter; und die endung game oder ligame derer fiir znkiiuftige 

zeit ist vielleicht ein Localis ('? - s. die anm.). l\lit derselben enclung 

- liyome - werden auch rnn einigen zeitnamen iihnliche partikeln (fiil· 

zukiinftige zeit) gebildet, z. h. 1rnuligame heut abend, auf den abend, 

rnn 1'r1111k abend, a11ssaligame kommenden sommer, von a-11ssaK sommer 

u. a.; - ebenso mit der enduug go oder ro, wo diese allgemein ist: 

1'rmtgo, aussaro u. dgl. 

Hin und wieder betrachtet man die endung game (ligame) als ei11e11 
Conjunctiv: als es ... wurde - (was sie jedoch nicht zu sein scheint, 
s. §. 5-i-, mun.), - und braucht sie for vergangene zeit, dagegen ei
nen entsprechenden Subjunctiv - gune - fiir zuk. zeit. 
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§. 65. 
Die nun zuerst folgenden scheinen meist urspriingliche nennworter 

zu sein, oder von solchen abzustammen: 1) agsut s eh r, - aus eini

gen ableitungen ergiebt sich als stamm agso,c, wovon also dieses die 

mehrheitsform w~ire; - 2) ingmu ( gewohnlicher ist ingmangua,c) e in 

wen i g, ~ kommt zuweilen auch im l\fodalis vor: ingmamil.; - .3) ama 
wieder, noch einmal; - 4) kisa endlich; - 5) aitsait jetzt (ehen) 

erst (geschah es, od. soil es geschehen); - 6) so,c ,v arum 1 und mit 

n1<; (§. 63, 5): sorme war um doc h, - eigentlich wol nur: was 1 was 

doch? denn es ist eine umbildung des nennworts suk was, ein etvrns; -

7) ,cano,c w i e '? - 8) inw ('ima, ima,c), verHingert imaiia oder imanak 
so, au f die art ( wie du j etzt horen wirst), und mit vorgesetztem ta 
( §. ~1): taima, fai111,i-1w1.: so, a 1 so ( wie du nun gehort hast od. weisst)-; 

- imanak und taimanak ha hen auch eine mehrheitsform: imanat, tai
manat, mit der bedentung: so vie 1 e; - 9} agdl&t so gar. - Regel

rnassige formen gewohnlicher nennworter sind: 10) sirjotna- (sttjiine,c, 
was voran ist, mit elem suff. a; ist abgeleitet von sujo, §. 46)- in der 

besonderen be<lentung: v orig es j ah r j davon wieder sujorn&k - ( <las 

vorige mit dem suff. ak (ihrhdr.), also eigentlich: dieses und des vorigen 

(jahres) voriges) - vor 2 jahren; - 11) hingonw - (eben so ge

hildet von kingo §. 46)- na chh er; - 12) aip(tgut - (Vial. von aipa,c, 
gefiihrte, mit suff. a) - kiinftiges jahr; - 13) arc1Mgiit - (eben 

so von anllcrn, einer von mel1reren) - vor zeiten, vor mehreren 

jahren; - 14) taimaito,c - (Nominalpart. von taimaipo,c es ist so, 

also eigentlich: was so ist) - dennoch; und der Modal. desselben: 

taimaitumi1. - (eig.: auf die art) - d em n a ch, fo I g Ii ch, d arum. 

Ueberall konnen diese auch in ihrer eigentlichen b6deutung gebraucht 

werden: · sujoma was vor ihrn ist, 1.ingorna was nach ihm ist, aip&gut 
durch seinen gefiihrten etc. - Von deutewurzeln kommen folgende: 

15) tauva (§. 21) da, alsdann; - 16) ma.na - (fiir m<211na, Vial. v. 

ma) - j et z t; - 17) t«ssanga - ( Ahl. '"' tass) - gewohnlich verlan

gert durch <las anhfingewort ina,c: ttiss<t11gai1w,c plotzlich, in einem 

augenblick; - 18) t«ssatauva so eh en, vor einem weilchen; - 19) tas
sugo gleich, bald, iilier ein weilchen. - Auch von einigen verbalstam

men werden dnrch das anharigewort i11crn partikeln gebildet, s. §. 120, 
no. 17. Alie diese sind, wie auch die zeitpartikeln §. 64, ihrer natur 

nach um stands wort er ( adverbien), die nur zur naheren hestimmung 

der handlung an sich dienen, ohne <lass irgencl ein anderes wort von 

ihnen abhangig ist, daher sie unheschadet der vollstandigkeit des satzes 

auch wegbleiben konnen; von ihnen unterscheiden sich als hind e par-. 
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tikeln 20) kisi<iue - (Loe. von kise, §. 49, 1 mit dem suffix at (ihr), 

also eigentlich: in ihrer alleinheit) - allein, aher, sondern; und 

21) massa (von ma §. 20) denn, namlich. 

§. (j6. 

Die 3 folgendeu sind verhaltnissworter (conjunctionen, <loch in 

etwas anderem sinn als unsere conjunctionen), nnd haben als solche ein

fluss auf die form des (rede- )worts, zn dem sie gehoren: 

:t) nauk und uvnit obgleich, zwar. Diese beiden miissen, wenn 

der · ausdruck regelrecht sein soil, ein Nominal- oder Yerbalparticip hei 

sich haben, z. h. iurnl,; 1uwndu1gikign ornigpt1nga ohgleich ich ihn nicht 

gerufen hatte, kam er zu mir; 11v11il ajorto,c 1udi11gi11gtl(l wiewol es 

schlecht ist, verachtet er es nicht (oder: das, welches zwar schlecht ist, 

verachtet er nicl1t); - oft steht a her statt <lessen ein Conjunctiv, der 

iiberhaupt hiiufig dc1s Partic. n·rdr~ingt (s. u. a. §. 78), oder in folge 

einer auch sonst vorkommenden umkehrnng des gedankenganges ein Jn

dicativ, namentlich wenn hernach noch ein untergeordnetes redewort 

folgt; dann muss aber immer der nachsatz <lurch kisiane od. taimaitoK 

(§. 65, 20. 1-L) verbundeu sein, z. b. na11k, 1>isagal11arparn, 1.:isici11e ajor
mat pi11yi lurll obgleich, ich hiitte es wol haben sollen, aber weil es 

schlecht war, nahm ich es uiclit. Iu solchen falleu kann nauk auch 

n a ch elem redewort stehen, z. h. pisagaluarpara nauk, kisiane ••. , ha

hen sollte ich es zwar, aber ..•. - '.2) sordlo -(scheint zusammen

gesetzt aus so,c §. 65, 6, und lo §. 63, 1, ~ ucl hiesse dann eigentlich: wc1s 

-(das)und, od.: uud das)- wie, so wie. In dieser becleutung hat 

es in der regel das Particip bei sicl1, z. h. sordlo 01wrt11tit wie du ge

sagt hast; oder _den CoJ1j11nct.: sordlo 01rnrnvit. .:\lit dem Ind. bedeutet 

es gewohnlich- (wie /11su1,· §. 63, 'i): gleichsam, "·ie wenn ... , es 

scheint so zn sein (ist aber nicht so), z. b. sordlo ntihtiscwoK wie wenn 

es herunterfallen wiircle (scheint's; es wird aher schon stehen: ,bleiben); 

sor,llo 1canipo,c es ist gleichsam nahe; man sollte den ken, es wiire nahe 

( es ist aber weit weg); - dagegen, wenn es <lurch tao,c (§. 63) 3) unter

stiitzt wird, ist seine hedeutung auch hier die vorige, z. h. sorcllo uva
guttao1c l1111iss(lt11v11t (so) wie auch wir ihnen zu geben pflegen. Nicht 

selten stelit es auch nur in rerhindung mit einem gegenstandsw:ort, ohne 

redewort, z. h. sor,llo 111w so wie dieser (ist auch jener); sorcllo i1111it 

wie die menschen (thun); sor<llo i91>a9ssa1,, pikm1i1mvta wie gestern (ge

schah), als wir dort oben wan·11; - eiu solcher ausclruck kann sich 

aber immer nur auf <>twas rnrhn sch on gesa.~tps heziehen. - 3) Ii 11 -

norto,c we1111 doch •.. ! Dieses hat als wuuschpartikel den Optativ 

hei sich, z. h. 1rn1io1·to,c a11t1lf,i11yiki,lc wenn t"r <loch nicht wegginge! 
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1canortoK ajt'ingitsumik ingerdlaniaritse wenn ihr doch gut reistet ! ( d. h. 

gliickliche reise !) - zuweilen auch den Suhjunct., was aber jedenfalls 

eine gehrochene redeart ist, und vielleicht 1111r von den Europiiern her

riihrt. Mit derselben hedeutung wird zuweilen m1r die endung dessel

ben - to,r - als anhangspartikel gebraucht, auch an nennwurtern, z. b. 

nilti11guamigtoK wenn (man) doch ein stiickchen eis (hiHte) ! 

§. 67. 
Von eigentlichen ausrufen, die aher vorzugsweise ( o<l. immer) par

tikelartig im zusammenhang mit einem andern wort gehraucht werden, 

sind <lie hemerkenswerthesten etwa fol gen de: 1) s ii n au v fa - (besteht 

aus s1r1w §.25, und uvfa §.21) ·- siehe da, es ·war ... , so, es 

war ein ..• , (sowohl mit, als ohne voraussetznng des gegentheils);

und iusiuvfa - (aus use ich clachte, un<l uvfci §. 21; - gewohnlich 

mit dem umlaut §. 2 zusammengezogen usivfa, wofiir einige dialecte 

itsima -vielleicht aus 11se und iima("?)-hahen) -- ich dachte, es 

ware . • • . Diese bei<len verlangen als ergiinzuug entwe<ler ein gegen

standsw.ort, oder, wenn das wahrgenommene od. vermuthete eine hand

lung war, ein Particip, z. h. s111101w{<1 ajortoK siehe da, es war schlecht; 

sunauvfa iki11sag<tngci so, er wollte mir helfen ( das fiel mir nicht ein); 

smwirvfa t11lirvwr was war's, es war ein rahe; usiuvfa in11it ich dachte, 

es w~iren menschen (statt dessen war's was anderes); iusiuvfa ivssuma 
aiparisagatit ich dachte, jener wiirde mit dir gegangen sein ( das ge

schah also nicht). - 2) ima,cu - (oh etwa von ima, §.65,8'?) -
man denke sich ... ; wie mag's sein od. gewesen sein! Dieses hat 

von redewortformeu am hiiufigsten den Conjunct. od. S11hjunct. hei sich, 

z. h. imcrna l ihiha111e wie mag's (erst) geweseu sein, als er ankam ! 
intalfa niggerpat nun den kl' man sich, wenn siidwind ist, wie mag's da 

erst sei~,!...-..:_~e _!~u1g ~ §. 58, 5:...,,...iakttgaine. wie, wenn 

m.~n ihq. sa.he ~ ~-:· auc·l·1 deu Inf.: o~.t~i~iugtt ima~a :zµ ih1£~.~e·'f·hen, "'?e 
konnte das sem? ·~-4t<kr das Parttc1p, den bu.he., <'>der --Optahv, 

diese j;' lo_d1 imn1er~·, · -:. · , · .' , { Ji\if."!l~\ankens, 
z. b. im· tipats(mur an denke · sich ~(ii ·· ·. g ]; ~ · e ~e_!'~:en sich 

recht freuen ! - so an nn - und deute~;fltl'l' in allerl~ _form en, 

z. b. im.il1ui \\ie erst sein illlftt'rl!~ (sein) ! im,~{~~tmunga 
wie (wH , wenn man) westwiirts (ginge)1 - _3) ila g~~j:echt, 

gewiss, fc'tl _wiHs meinen -- (i11 dieser bedeutuog gew ·-· - .\h ver

Hingert, .~~~ durch me ~. ~' S: ._Hame, oder <lurch ~I · ··\~iinge

wort vii.: §. 131, no. Jpo: ilavil,);~- da11n auch als aLtsdm ver

w1111dtr111~g: das wiir viel! a her <lergleichen! -- ;UD 

11 i ch t w ttl.r'? is t' s • i.e.Jtt- so'? Fiir sich alltttll:, d. h. als aus-
:·. ,...,, 
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ruf kommt es (in obigen bedeutungen) zwar ofters vor, weit gebrauch

licher ist es jedoch im zusammenhang mit einem andern wort als v er

stark u n gs part i k el, z. b. aft'inllugo-ila hleibt davon, hort ihr's! i1a 

11ikuvi9clluti,t nun so steh doch auf! (s. §. 71, 2); isigamraunga-ilu o! ich 

friere sehr an den fo ssen ! i,f a, pe,caimga in wahrheit bin ich sehr arm; 

ifa ugitlHt nun (so hort doch) hier durch ! ila nagga nicht <loch! nein, 

sage ich ! ila 11111<1, nu' du! was fallt dir ein ! - oder auch verdoppelt: 

ilai,fo nu' nu'! aber wo denkst du hiu ! (ahmahnend). Eigenthiimlich ist 

der gebrauch desselhen, class ihm der letzte theil eines vorher gesag

ten, zu bekriiftigenden ( oder auch zu widerlegenden) worts angehangt 

wird, z. b. 7worma1wi·pa giebts ( dort) beeren '? ( an two rt:) ila,carpa ja, 

giebts '? das will ich meinen; ajorpat sind sie schlecht'? ( antw. :) ilarpat 
wohl sind sie - ; 1emanausorara una 111111cinguwc ich denke, das ist Oma

nak, das land ch en da; ( antw. :) ilangua,c ja <las, ich dacht's auch -

(da irrst du dich); tauna tal.o,airput, tfu-h'<tfllllt den hahen wir recht 

gesehen; ja gewiss haben wir - . Endlich gehoren hierher noch 4) die 

hejahungs- 11nd ,ernl·inungs-ausdriicke: ttk, ap-(ob diese bei

den etwa als Ohjectiv u. Suhjectiv zusammengehoren '?) - so, sofuna od. 

sorng111w j a, n<'igga n l' in. Ilei dies en ist zu bemerken, class sie immer 

das redewort so, ,Yie es in der frage enthalten ist (bejahend od. ,er

neinend), hejahen od. verneinen, also z. h. frage: agdlasavit wirst du 

schreiben'? antw.: iip ja, ich werde schreiben, oder: nagga nein, icb 

werde nicht schreihen; - frage: ag<llasangilatit wirst du nicht schrei

ben '? antw.: <tp ja, ich werde nicht schreiben, oder: nagga nein, ich 
werde schreiben. 



Zweiter baupttheil. 

s a t z I e h r e. 
(S y n t a x.) 

Erster ahschnitt. 

Y erhaltnisse der worter im satze. 
§. 68. 

Ein satz ist, wenn von einem gegenstand etwas ausgesagt wird, 

und enthiilt also zuniichst 2 theile ( satzhiilften): :1) den gegenstand, von 

wclchem man etwas aussagt, - <las project(§. :16, anm.), und 2) <las, 

was von diesem gegenstan<l ausgesagt wird, - <las pr ii <l i cat, dessen 

wesentlichster hestandtheil ein red e wort ist. [Dieses redewort ist es 

eigentlich, was den satz bilclet, indem es alien sonstigen bestandtheilen 

desselhen zum letzten stiitzpunkt client; es kann daher in einem voll

shindigen satz nie fehlen, wol aber kann umgekehrt ein satz nur aus 

elem re<lewort bestehen, insofern namlich das project desselben gewohn

lich nicht besouders genannt wird, wenn es entwe<ler <lurch die endung 

des redeworts ( als :1 ste od. 2te pers.) geniigend bezeichnet, oder die auf

merksamkeit des angeredeten bereits darauf gerichtet ist. Wirklich feh

len kann jedoch das project eben so wenig, als das redewort, da es 

jedenfalls ( auch als 3te pers.) in <ler en dung des redeworts lie gt.] Die 

nothwendigen hestandtheile jedes satzes sind also: <las ihn bildende 

red e wort und dessen project. Das veri1Ultniss dieser beiden grund

hestandtheile ist, an und fiir sich hetrachtet, das der selhstsHin<ligkeit 

oder ca s 11 s rec t II s (grades, directes verhmtniss); - ist dann <las rede

wort, 11nd somit der ganze satz transitiv, so kommt zu jenen als dritter 

gr11ndhestandtheil cl.is object im cas us versus (in umgekehrtem, nam

lich elem dt's projects (hier subjects) entgegengesetztem verhHltniss, und 

diesem untergeor<lnet); - nnd das priidicat \\ ird vervollstiindigt oder 

weitt,r entwiclu·lt d11rch gegenst.indswiirter und redewiirter im ca s us 

o Ii Ii q 1111 s ( si,iteml'rhiiltniss, dem (ha11pt-)redewort untergeordnet). Die 

rede\\ iirtn ha hen eigene formen for je<les dies<·r dr<·i hauptverhiiltnisse, 

nHm1ich dern casns r<·d11s gehorl der Indic., l11terr. 1111d Optafo, dem 

(;rii11I. Gramm. 5 
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casus versus das Particip, und elem casus ohliquus der Cjnct., Sbj net. 

und Inf.; - von den formen der gl'genstandsworter entspricht zwar 211-

nachst der Suhjectiv dem cas. rectus, und <ler Ohjectir dem cas. versus; 

da aher letzterer auch zur bezeiclmung des projects intransitiver rede

worter ( also im cas. rectus) gehraucht wird, so hleihen dem cas. versus 

nur Objective bei transitiven redewortern; dagegen wird der cas. obli

quus ausschliesslich durch die appositionen ausgedriickt. Da nun einer

seits auch der besitz als object seines besitzers hetrachtet und behan

delt wird (§. 15), und andrerseits jedes uutergeordnete redewort ehen 

so mit andern, ihm zugehorigen wortern umgeben sein kann, wie ein 

selbststandiges, so ist iiberhaupt: der casus rectus das verhaltn. der 

selbststandigen ( nicht untergeordneten) satztheile; der ca s us versus 

das verh. solcher worter, die einem gegenstandswort untergeordnet sind; 

und der ca s us oh 1 i q u us <las verh. derer, die einem redewort unter

geordnet sind. Das gerneinsame verb. aller worter im cas. versus und 

cas. obliquus ist das der u n te ro rd nun g, entgegengesetzt dem der 

selhststandigkeit oder unabhiingigkeit (cas. rect.); daneben findet 

beiordnung statt zwischen project und retlewort, substantiv und ad

jectiv, und unter umstlinden auch zwischen frage und antwort. 

I. C a s u s r e c tu s. 

§. {j~). 

Hieber gehoren also von den formen der gegenstandsworter die hei

den zur hezeichnung des projects dienenden, niimlich der Subjecti,- bei 

transitiven, und der Objectiv bei intransitiven redewortern - (1iir heide 

der Nominativ, wo ein solcher hesteht, §. '.2--L 49.); ferner rnn reclewort

formen der lnclic., lnterr. und Optatir, welche drei modus der <lreifach 

verschiedenen natur der selbststHndigen oder hauptsatze entsprechen, 

namlich elem (geschehenes mit gewissheit hesagenden) an z e i g es a tz 

gehort der lndic., dem (geschehenes mit ungewissheit besagenden) fra

ge s a tz der Interrog., und elem (ungeschehenl's besagenden) heische

s a tz der Optativ als unterscheidende redewortfonn zu. [Hieraus, und 

aus der damit zusarnmeuhfr11genden bedeutung dieser drei modus ergiebt 

sich zur geniige, wie uncl \YO jecle1· derselben zu gebraucben ist; uncl 

die anwendung des Subjectivs uncl Ohjl'ctin im allgemeinen ist bereits 

§. 16 gezeigt, daher !lier fiirs erste weder <las eine noch andere weite

rer erHiuterung hedarf.] In einem vollstiindigen hauptsatz kann keiner 

der obigen modus durch einen andern ersetzt werdeu, wol aher !.!l'schieht 

dies in umollstiindigen oder :1 us r u f s s ii t z en, <leren eigenthii~nlichkeit 

darin besteht, dass in il111e11 das redcwort t·1Jtwed1·r ganz fl' It It, oder 
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<lurch eine andere, meist unvollkommnere form ersetzt ist. Was dlii'ch 

einen solchen ausrufssatz eigentlich besagt werden soll, muss sic11 dann 

immer aus den gleichzeitigen mnstanden ( oder geberden des redenden, 

u. dgl.) ergeben. 

§. 70. 
Also zuerst ohne redewort stehen (ausrufsweise) ausser den wirk

lichen ausrufen, ode1· verbalstammen in verbindung mit ausrufen (s. §.12), 
und einigen partikeln (z. b. agsut ! tiichtig ! sich angestrengt ! ingmatsia,c! 
oder ingmakanak! ingm<1kanatsia1d (verlangerungen von ingma §. 65, 2) 

sachte ! kzsa,me ! endlich wurde es <loch! u. a.) - 1) mit der bedeutung 

eines heischesatzes: gegenstandsworter im cas. obliq., besonders im Vial., 

Term. u. :Mod., z. b. ug11na bier durch! ikunga dorthin - (gehe, od. 

lasst uns gehen, od. dgl.); pumik einen sack (her)! ivssuatsiamik mit 

etwas moos ( komm') ! - auch mit anhangspartikeln: ujarlfamigdlunU oder 

auch einen stein (gebt her)! akiar1ratigssamingolf jemand zum mittrager 

( akiarKat), sage! d. h. sag', es soll jemand kommen, mir tragen zu hel

fen ! - dann mit der bedeutung eines anzeige- od. fragesatzes: 2) ge

genstandsworte1· aller art im Objectiv, z. b. navssara mein gefundenes 

(ist das), d. h. <las habe ich gefunden; - naiat! moven (sind dort)! 

maffa,c-una·? {ist) dieses (von) thon'? - ,cangaima (,canga §. 64 und 

mm §. 2.1) amussa,c'? wann (ist) dieser (fisch) heraufgezogen'? d. h. ge

fischt'? .....:.... ganz besonders aber 3) Nominalparticipien, und, als diesen 

entsprecliend, auch Verbalparticipien, da dann durch die suffixe des 

letzteren und personzeichen des ersteren der ausdruck ausserlich wie

der einem wirklichen satz Hhnlich wird, z. b. (1) or,1lussimga I der ich 

fiel, = <la fiel ich; (2) sunut t 2 pisasso,c 3 welcher wohin will'? = wobin 

will er'? oder - ( denn die 3te pers. geniigt hier auch for die 2te): 

wohin willst du'? (3) ainiasangikiga 4 * der ich ihn nicht holen gelien 

sollte '? = sollte ich ilm nicht holen gehen 1 ( 4) agtigssiimik 5 uko 6 ute-

1 ordluvoK er fa.lit. 2 §. 25. 
4 ainiarpa er geht ihn bolen; 1, n. 
sehr; st w. angivo,c es ist gross. 

3 pisavoK er wird od. soil gehen, stw. pivou *). 
5 agtigssoK f.. agtigisso,c was (so) gross ist, (so) 

6 §. 24. 

*) Ef- wird cin- fiir allemal bemerkt, dass das redewort pivo,t od. piva - (denn 
es ist bcidcs intrans. und transitiv) - in folge seiner grundbedeutung: thun, 
ihm thun, - fast jcde art des thuns bezeichncn kann, sobald aus anderm her
vorgcht, was man meint, daher es oft in bcdeutungen wie: gehen, kommen,. hahen, 
hesitzcn, meincn, nehmen u. a. m. vorkommt; - ferner, dass der vcrnemungs
stamm (§. 61 ), wo er im text vorkommt, bier kiirze halber durch n. bezeichnet 
i~t; und rbenso einige oft wiederkehrende, den sfand der handlung angebende 
anlliingewiirtcr dmch zahlen, niimlich .!sav01c, .!sai·d (stamm .!sa) und umdrpo,c, 
umdrpd. (st. unuJ,c), er wird ... , (bcvorstehendc handlung) durch 1; und sima-
1·nK, si11u11·d (st. sima), c r hat od. is t ge ... , (vollendete lrnndlung) durch 2. 

5"' 
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ritsut 1 iiber die maassen {sind) diese widerspenstig ! (5) nuke 2 iki11ngi
k& 3 welcher seinem bruder nicht hilft'? ! ( <las sollte er doch); (6) Kunga
siagut 4 erKoriga 5 (mich) der ich ihn an seinem hals traf (stelle dir vor). 
Diese anwendung des Particips als stellvertreter des Jndicatirs od. ln
terrogativs findet regelmassig statt, wenn entweder zugleich bedauern, 
verwunderung, rnitleiden, missfallen od. dergl. iiber <las besagte ausge
driickt werden soil - (s. beisp. 4. 5.), oder wenn man die aufmerksam
keit des angeredeten auf etwas in dessen gegenwart geschehenes hin
lenken will (beisp. 1.), oder in erziihlungen, wenn man sich die sac he 
als eben jetzt vor augen geschehend vorstellt (beisp. 6.), - iiberhaupt, 
wenn man nicht mit volliger rube, sondern in einer gewissen gemiiths
hewegnng spricht. 

Dieses hat wahrscheinlich die veranlassung gegeben zu einem in schrif
ten sehr hiiufig vorkommenden misshrauch des Particips, indem es 
gradezu als Indic. gebraucht worden ist, - angeblich for (Hinger) 
vergangene zeit; es wird aber zwischen dieser und cler sogenannten 
gegenwart, d. h. der kiirzlich ,,ergangenen zeit - (denn die wirkliche 
gegenwart ist, nut· ein augenblick) - im gronlandischen kein unter
schied gemacht, s. §. 19. 

§. 71. 
Als stellvertretende oder er set z en cl e reclewortform kommen in sol

chen ausrufssatzen vor: 1) der Interrogativ oder lmperativ mit der he
deutung eines versHirkten Indicativs - ( dies immer in folge lebhafter 
gemiithsbewegung), - z. b. <Hllll(ll'])it " ziehst du herauf! = da hahe ich 
recht aus allen kraften heraufgezogen; oder: <la nimmt das heraufzie
hen kein ende (so tief ist's) od. dgl.; ametdlapat 7 sind's viele! = ich 
will meinen, <lass es viele sind; is11mangni1. 8 orclloKit 9 fall' nach ( dei
nem) belieben ! = hier kann man immerhin fallen, man wird sich kei
nen schaden thun (z. b. in weichem schnee); dssoi·c0191writ 10 rolle ein 
hischen ! = <la rollt's, class die stiicken fliegen ! pineKit 11 sei gar sehr 
schon ! = ei! wie du schon sein wirst, wenn du <las an hast (ein klei
dungsstiick, was man eben betrachtet); - 2) der lnfinitiv statt des Im
perativs (was iiberhaupt in noch jugendlichen sprachen etwas gewolm
liches ist), z. b. 21i~·11vi9df11tit u du (sollst) aufstehen! 11,rncnUugo 13 (thue 
oder thut) drauf driicken ! multtvllttl1tih·i11osc 14 ihr (sollt) nicht gar zu 

1 
11te1·i:po11; er ist widerspenstig. 2 nukwc der jlingere bruder. 3 ikiol'pd er hilft 

ihm; n. 4 
KzmgaseJC der hals. " enwrpd er trilft ihn. 6 amuarpo,c er zieht 

herauf. ' amerdlaput. (mehrh.) rs sind viele. s isuma meinung, belieben. 9 or-

dlo,caolf, stw. ordl!11•0,c t·r fiillt. 10 tissaklingua1'p01c, stw. assakdvo,c f's rollt. 11 pi-

ne/fao,c, stw. 71iner111Hc er ist ~chiin. 12 nilwrigp,m er steht auf. 13 uaner,,d er 
driickt 1irauf. 14 m11lul'atdld1caoH, n; "tw. 11111/urnu ,·r ,·erzieht. hleibt an,;. 
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lange wegbleiben ! u1w I agtornago 2 (thue od. thut) diesen nicht anriih

ren ! Am h~iufigsten ist dies bei den verneinenden redewortern, da der 

Optativ des veruei11ungsstammes so gut wie gar nicht vorkommt, s. §. 61. 

Zuweilen kann 11nter einem solchen Infinitiv ehen so gut auch die erste 

person des Optat. verstanden werden, z. b. kipivrllugo 3 (thut od. lasst 

uns) es abschneiden! Dann stehen noch 3) als stellvertreter des lmpe

rativs: das Yerhalpartic. des anhangsstammes .!sa (er wird od. soll ... ), 

z. h. ta1.:11iurti1sagit ' der du es zu sehen kommen sollst! = komm es zu 

sehen ! tusdsagigse 5 die ihr es horen sollt ! = hort, was jetzt geschieht, 

oder gesagt werden wird ! savtisagiga i; der ich es befiihlen soil! = gieh 

her! lass mich's hefiihlen ! - oder der [ndic. des anhangsstammes uma,c 
(er wird •.• ) , z. h. torKorumdrpm·se • ihr werdet es aufheben = hebt 

es auf ! mia11erssorumlitpiitit ~ du wirst vorsichtig sein = sei rnrsichtig ! 
(ist das gewohnliche abschiedswort, wenn man jemand auf bedenklichem 

wege zu land oder see verlasst) * ). Solche stellvertreter geben zugleich 

einen milderen ausdruck, als der lmperativ selhst. 
*) und zugleich das einzige einer hegriissungsformel iilmliche, was den Gronliindern 

eigen ist. 

IL Ca s us v c rs us . 

. \. der gegenstandsworter. 

§. 72. 
Ein gegenstand kann einem andern auf zweierlei weise untergeord

net sein: 1) durch die that (als thatziel); 2) durch angehorigkeit (als 

besitz). Beides wi1·d ausgedriickt <lurch die suffixe und die objectiven 

und subjectiven formen dieser und der gegenstandsworter an sich, nam

lich dadurch, class im ersten fall clas redewort, was die that besagt, 

und im zweiten fall das nennwort, was den besitz benennt, ein suffix, 

und in heiclen fallen das subject (thater oder hesitzer) suhjective, und 

das ohject (thatziel oder hesitz) objective form erhiilt, wie bereits §.15 f. 
im allgemeinen gezeigt ist. Dabei ist zu bemerken, dass solche unter

ordnung im gronHindischen etwas haufiger ist als bei uns, oder mit an

dern worten: class manches als besitz oder thatziel gedacht und behandelt 

wird, was wir nicht so kurz unterorclnen konnen. So wird namentlich 

1) ein that z i e I vorausgesetzt nicht nur hei solchen redewifrtern, wo 

wir ein object im Accusativ od. Dativ hahen, sondern oft auch, wo wir 

1 §. 2:1. 2 aytorpd er hcriihrl ihn. 3 kipird er sdmeitlcf Ps alJ. 4 takuiartorpa 

Pl' komml cs zu sehcn, 1. 5 tusarpa er hi.irl cs, 1. 6 savtlpci er hefiihll es, 1. 
• toncorpd er hehl es auf, vcrhirgt es, 1. ~ miat1el'~·sorpo1c er ist vursichtig, 1. 
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den zunachst <lurch die handlung beriihrten gegenstand, als ort, ziel 

od. dgl. betrachtet, durch eine praposition dem redewort unterordnen, 
z. b. pisiigpa er geht auf ihm ( dem Ian de, sch nee od. dgl.), najorpa 
er ist bei ihm, ornigpii er geht zu ihm u. dgl. 2) als hes it~ eines 
gegenstande~ gelten nicht nur solche dinge, die auch Lei nns <lurch ein 
besitzpronomen - (sein, dein, mein etc.) - als solcher bezeichnet wer
den, z. h. wirkliches eigenthum, bestandtheile, eigenschaften, blutsver
wandte u. dgl.; sondern u. a. auch <las thatziel, als behandeltes - ( ,er

mittelst der passiven participien (§.111): sein gesehenes, sein gehortes 

u. dgl. = was er gesehen hat, was er gehort hat etc.), - die umge
bungen, als zugehorige raume betrachtet - (vermittelst der ortsworter 
§. 46 f.), - verglichene gegenstande - (sein grosseres, sein kleineres 
etc. = was grosser ist als er, was kleiner ist als er etc., s. §. 119) 
u. dgl. m. Und so wie es viele redeworter giebt, die immer ein suffix 
haben (§. 59), so giebt es auch vie le nennworter, die selten oder nie 
ohne ein suffix vorkommen. Dahin gehoren ausser den ortswortern 
(§. 46 f.) namentlich noch die benennungen der theile eines ganzen -
wo wir sagen: der kopf, die au gen, die rinde, der mast, die mitte 
u. dgl., da sagt man im gronUind. durchgiingig: s e in ( dein etc.) kopf, 
seine augen, seine rinde, sein ~ast, seine mitte etc.; - ferner die 
activen participien (§. 111 ), verwandtschaftsnamen, und einige anhiinge
worter. 

Den suffixen an den nennwortern mit dem zugehorigen Subjectiv eut
spricht bei uns immer der Genitiv, aber nicht umgekehrt, da wir un
sern Genitiv nicht nur zur hezeichnung des angehorigkeitsverhaltnisses, 
sondern auch for an deres brauchen; so sagen wir z. h. zeit der noth 
for zeit, in welcher noth herrscht; gedanken des fried ens for gedan
ken von frieden; worte des zorns for aus zorn entsprungene oder 
zorn kundgebende worte; todesfurcht fiir furcht rnr dem tode etc, etc. 
S. den anhang. 

§. 73. 

Was nun die anwendung der verschiedenen formen der suffixe ins
besondere hetrifft, so ergieht sich diese theils aus ihrer bede11tung, theils 
aus dem bereits friiher gesagten, daher hier nur in hetreff der suffixe 
3ter pers. auf einiges aufmerksam zu machen ist; die e-suffixe an rede

wortern finden spater ihre weitere erlauterung (§. 77 u. 90). Fiir ein 
subject und ein object findet iiberall nur ein objectives a- suffix statt, 

n[imlich am redewort, wenn die heiden gegensHinde als thiitcr und that
ziel mit einander verhunden sind, sonst am object (besitz), z. h. feri,

«n iap 1 orsso,c 2 neriv,1 3 der fochs frass den speck; teria11iap 1 orss1ia 2 

1 teriantax (ucbs. 2 orgsso1' speck. J er i~st cs. 
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ajorpo,c 4 des fuchses speck ist schlecht; - sind dagegen zu einem ob

ject zwei suhjecte vorhanden, so ;ind auch zwei suffixe erforderlich; 

(iLediaupt: zu jedem Suhjectiv gehiirt ein :,;uffix, und zu jedem suffix 

(3tPr p.) ein Subjectiv (der aber in der zweih. und mehrh. der nenn

wiirter olrne suffix dem Ohjectiv gleich ist). Hierbei sind zwei falle zu 

heachten: J) das eine sulijt'ct ist thatsuhject (thiiter), das andere be

sitzer desselben objects - {w:lches also doppelt untergeordnet 

ist); - in <liesem fall hat das redewort. ein suffix Wl"'gen des thiiters, 

1111d das olijt•ct eins wegc·n des besitzers, z. b. naial 5 meriag&t 6 is11-
·ngap 7 neriss«rpii 8 der struutjiiger pflegt der moven ausgespieenes zu 

fresseu. 2) der thiitt,r oder hesitzer i~t selbst wieder besitz eines an

dern gegl·nstandes ( d. h. eiues 2ten subjects, was daun wieder hesitz 

t·i1H·s Jten sei11 kaun etc.); - ,vorter, die solchergestalt in zweierlei 

, er h ii 1 t n is s stehen, niimlich einerseits suliject, un<l andrerseits object 

sind, miissen ein subjectives suffix haben, z. b. terianiap 1 orssuata '2 tiv
lm 9 ajoq101r 4 des fuchses speckes geruch ist schlecht; se1rnrn11p 10 kissar-
1wr,ilH 11 t«singua,r 12 11ti1rerpi1 13 der sonne l1itze hat die pfotze ausge

trocknet; 7.art1lrllif. 1
• n1111t'itci 15 t111111nta 16 ,d,·i.a 17 das gegeniiberliegende 

der ostseite des laudes der /.aracUit. S. /auch d. letzte Leisp. §. 16. 

§. 74. 
In dl"'ll1 ersten dieser heidt"'ll falle - bei doppelter unterordnung -

finde11 dan11 auch die c -s u /"fix e an neni1wortern ihre anwendung, niim

lich c·in objecti\'es e-suffix erhiilt das object, wenn beide subjecte -

thiite1· und h<:'sitzet· - in ei11er person vereinigt sincl, d. h. wenn der 

thiiter z11gleich auch besitzer seines thatziels ist; - und ein subjectives 

e- s111fix erhiilt der besitzer des ohj ects ( des thatziels ), wenn er selbst 

wieder besitz dc·s thiiters ist, wie §. 33 gc0 zeigt ist. 

Dit·se ,om hauptsubject ausgehende doppelte unterorclnung - hier 
darin IH·s:t•hencl, d;1ss eutw<:'der das thatziel oder dessen hesitzer elem 
thiiter a11g<"hort - ist eigeutlich dasjenige, wodurch die anwendnng 
dL·r e-sullixe bedingt wird. Es ist daher ein durchaus fehlerhafter, 
1111r in g<·cl:rnke11losi~keit sei11e11 gruud habender gebrauch der, dass 
dem pr~ject ( was d~ch in keinc·r\, <:'ise untergeorZl11et ist) ein e-suf
lix augehii11gt "ird, um es als einem andern project angehorig zu be
zeichne11. J\amentlich geschid1t dies - 1111d zwar nicht selten -
I) "enn rn11 zwei oder mehreren projecte11 ei11es redeworts, die als 

•·r ist schll'c ht. r, 1wia miivr. 6 meriaga,r :1usgi·spir('I1Ps. 7 is1i11fl(rn strnntjager 
(l'i11P rauhmiin·). 8 er pllcgt cs zu r,-,-('n. "lif'il, (3te cl. ),;tl' ahth.) dcr geruch 
(od. µ•·~rl1111ark) einer :-arhc. 10 s1•1,i11e1c (3tc cl. I ,-le ahth.) die- ~01111e. 11 !fissar-

11e/f {:llr d .. 2te abt.h.) warmc, hiln'. 1
: slw. tase,r lt·ich, pfiitzc. ·13 trocknct es 

au,. i'-i lwnilerr ('.!le rl. ), i,t drr nationalnamc der GriinHindt•r. 15 mma land. 
16 111110 §. 46, von cinem land gcbrauchl: die ust,eite. 17 ake das cntgcgcngesetztc. 
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zweiheit oder mehrheit zusammenzufassen wiiren, erst n11r eins he
ri.icksichtigt, und dann das andere; jenem angeho~·ige, nach.geholt .wird, 
z. h. autdlaq,o,c 1 i/a11tlo 2 er ging weg und se111e hc·gle,tt.'r (g111gen 
auch weg); to,c11vo1r 3 a11g1milo 4 er ist gestorhen und sein , ater (a11cli). 
[Regelrecht ist dafiir entweder: u11g11t£1,lo 4 tama11y111il. 5 foH.11p11h,1 (er) 
und sein vater, beide sind gestorben; oder: c111t1lllll']JOI,· 

1 
tfo11e - 1fo-

9cil 119i l 6 er ging wtg, seine begleiter zu hegleitern hahend, d. h. mit 
seinen hegleitern.] - 2) wenn das project eines untergeordnete1~ recle
worts - Cjnct., Sbjnct.•od. Verbalparticip (was dann, wc·nn em suf
fix erforderlich ist, auch ein e-suff. ei·hiilt, nach §. ~O, anm.) - dem 
project desjenigen redeworts, welchem dieses 11!1tergeordnet ist, ange
hort, z. b. angune'• to,ciingmat 3 uterpo,c 1 als sern ,ater gt·storhen w;ir, 
kam er zuriick ( dessen " gestorhen war); i911/1111w 8 11mwtm<me 9 to
,cuvo,c 3 weil sein (eigenes) haus ihn erdriickte (cl. h. iiber ihm znsam
mengefallen war, daran) ist er gestorben. Sogar wenn <las_ project 
nur einem gegenstand angehort, von dem vorher die rede war, "ird 
ihm z11weilen ein e-suffix angehiingt, z. b. angaj1111e 10 taimdi11gila,c 11 

sein alterer hrucler ist nicht so. Die widerliaarigkeit dieser ausdrucks
weise zeigt sich am allerdeutlichsten darin, class solche e-suffixt kei
nen Suhjectiv bei sich leiden, der doch zu jedem suffix gehort, denn 
z. b. ta11ss11111a 12 angune to,c1111gmat 'ist volliger unsinn. 

§. 75. 
Wenn <las besitzverhiiltniss mit dem casus obliquus (§. 80-86) zu

sammentrifft, d. h. wenn ein nennwort eiu suffix u u d eine apposition 

haben soll, so richtet sich de1· gebrauch der a- und e-suffixe der 3ten 

pers. nach derse]ben rege], niimlich ein e-suff. erhiilt ein solches wort, 

wenn das dadurch benannte besitz ell's projects desjenigen redevrorts 

ist, dem es untergeordnet ist, sonst ein a-suffix; oder mit andern wor

ten: ein nennwort mit suJJix und apposition hat immer dasjenige ~uffo,, 

was es hahen wiirde, wenn es durch andere gestaltung des rtdeworts 

zum object gemacht wiire - (versteht sich, die subjective form statt Jer 

objectiven, wo die app. solches erfordert). Z. h. (mit e-suff. :) Hitonw
minut 13 {1t11i11pit 14 er gab es stinem (eig.) kinde; s. \", a.: 1,itorne 13 t11-
11iva 15 

er hegabte sein (eigenes) kind (damit); - (mit a-suff. :) kitor-
11,im1t 

13 
t1111i11pi, P er gab es seinem ( eines andern) kin de; s. ,. a.: 

1ritorn,i 13 tuniva 15 
l'l' hegabte seip. (eines andern) kind. [Yergl. §. 33, 

anm.: ich gab es meinem kinde, und: ich gab t·s seinem k.J Eine 

scheinhare ausnahme von der regel rnachen die p.1ssi\'tn redeworter 

§. 64, 4-: <la cfasjenige, was hei dies en als project erscheint, bei der na-

1 
er grht weg. 2 ila der mit ii-I, begleiter (auch: theil). 3 to«1wo,c er i~t g1·~lt1r

hen. 4 
angut mann (miinnliches); mil ~ull'.: y,1ter. 5 .\11J11in:1tiv der zweih. v. ta

mau, §. Hl. L '.;' ilagd er hat ihn mit, hei i'ich. zum begleiter. : l'l' kehrt um, 
kommt zuriick; stw. ute §. 17. 7. B igtilo haus. 9 11a11er1,ci er driickt auf ilm. 
10 

angajuk der iiltere hruder. 11 taimciipo,r er i:-t ~o. n. 1 ~ ~. '2 L 1.i ,.itorna1' 

kind. 14 er giebt es (wcg). 15 er giebt ilun, bcgabt ihn. 
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tiirlichen ( d. h. transitiven) form des redeworts object sein wiirde, und 

von einem suhject gar keine rede ist, e-suffixe aher immer nur anf das 

natiirliche subject sich beziehen, so kon nen nennworter, die einem 

solchen p.,ssiven redewort untergeordnet si11d, in keinem fall ein e-suffix 

hahen, also z. h. savia11il.: 1 t1rnissmrvo,c 2 er (a) wurde mit seinem (a's 

oder eines andern) mess er begaht; pianik 3 arsa;·;ie1rarpo1r 4 er wurde 

seines eigenthums l)eraubt. [ Aus §. 33, anm. ergiebt sich dieses als vol

lig regelrecht: ich gab ihm sein m., ich rauhte ihm sein eigenthum.] 

Dagegen hahen nennworter, die einem unpersoulichen redewort (§. 60, 3) 

untergeordnet sind, ein e-suffix, wenn sie dem (transit. od. intransit.) 

stammwort <lurch dieselbe apposition mit einem suffix der 1 st en per s. 

untergeordnet sein wuL·den, z. b. arnaminut 5 1wgsagmrarnarpo,c 6 man 

hat mitgenommenes an seine mutter, s. v. a.: m·11avn11t .~ nagsaga1rar-
1mnga 6 ich hahe mitgen. an meine mutter (d. h. ich babe was fiir 

meine mutter mit). 

In dergleichen verbindungen ( e-suff. mit app.) steht haufig das suffix 
in <ler eiubeit, wo nach unserer r<·dl'weise die mehrheit stehen sollte, 
namentlich wenn die mei11u11g ist: jeder ... sein - , z. h. tamarmil. 7 

inimini)wt ~ sie sind alle je au ihren pliitzen; 111111Co11in11t 9 autdlar-
1rnt 10 sie siod jeder in seine heimath gereist. 

B. der redeworter. 

§. 76. 
Ein redewort kann einem gegenstan<lswort nur mittelbar untergeord-

11et sein, so niimlich, dass nicht sowohl die handlung an sich, als viel

mehr der gegeostand, von elem sie ausgeht - <las project - mit sammt 

seiner handlung thatziel eines andern gegenstandes wil'Cl, - itusserlich 

dadurch, class das {nach §.16 im Ohjectiv stehende) thatziel <lurch eine 

redewortform adjectivisch naher hezeichnet wird. Dazu dient ganz ei

geutlich das Particip, <lessen eigenthiimlichkeit den andern redewortfor

men gegeniiber darin besteht, class es nicht die handlung als von einer 

person ( od. sache) ausgeheud darstellt, sondern eine person als das, 

wora11 die handlung haftet. Es liegt ferner in der natur der sache, class 

die durch das hauptredewort *) besagte handlung eine geistige sein muss, 

d. h. eine solche, deren ( eigentliches, geistiges, nicht gra1J1maticalisches) 

1 savik mcsser. 2 er ist ein hegahter (§. 60, 4); stw. t1111il"d er gieht ihm, begaht 
ihn. 3 pik saclH·. J,p,;itz. cigcnthum. 4 ,·ig.: I'S ist ihm beraulrnng widerfahren (s. 
§. 60, 4); ~tw. argsdrpd er beranbt ihn. 5 arna,c wcib(-liches), mit snlf.: mutter. 
"11agsaga«a1"po1> er hat mitgenommcnes, er hat was mit; stw. nagsa,·pd er nimmt es 

mit. 1 ·§. 49. 8 ine platz; ipo1c er i,;t. 9 nuna land, mit sulf.: hcimath. 
10 autdlarpo,c er geht weg, reist ab. 
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ohject wieder eine handlung sein kann; dies findet sich namentlich bei 

alien redewi.irtern, die den hegriff eines w ah r n eh me II s in sich schlie

sseu, - (wozn auch solcl1e gehoren, die ein g1auhen, erziihlen, antref

fen etc. ausdriicken), -- daher bei diesc11 zuerst und t:'igentlich das Par

ticip (als re<lewortform) seine anwendnng findet; namlich um <lie nm 
object wahrgenommene han<llung ( eigeuschaft, zustand) anzuzeigen, z. b. 

liaja,c 1 issig<tta 1 ornik<Uit 3 ich sah einen kajak, ,Yelche r zn dir kam, 
d. h. ich sah, class ein k. zu dir kam; 11111iat'' ,wt11/<1lers11f 5 fil,·ipai 6 er 

kam zum boot, welches anfing ahzufahren, d. h. als es ehen ahfahren 

wollte; ctr/la' f.oKusso,r~ 01rcwtiyt1l 9 sie hesag(·11 seine mutter, welehe 

gestorhen ist (= ware), d. h. sie sagen, odt:'r man s:,gt, class seine m. 

gestorben sei, oder: seine m. soll gest. sein; 1n1isigiler7rnnga 10 11tornti
lissungu 11 ich fange an, mich zu merken, der ich alt werde, d. h. ich 

fange an zu merken, dass ich alt werde; tusarp,1se 12 1ieKigsswr,in9itsn

se 13 sie hahen euch gehiirt, die ihr = sie haben gehort, class ihr nichts 

zu esse11 habt; iv11a 1
4 misigaiuh 15 aipe 16 ,tl,·i1rn11i11gil.-ii 17 merktest du je

nen, wdcher .. = mcrktest du, <lass jener seinem gefahrten nicht ant

worten wollte'? 11a111119ilii119a 1
8 Kingmia 19 f()l,11/.-iya 2° <·r ist nicht mrnis

send mich, der ich ... = er weiss wohl, dass ich seinen huml geti.iJtet 

hahe; s11j1wissarn 21 a11g11111crtirn 22 aitsait 23 Ke1rert,1rss1wK 24 f i/,·,1.-ii !, ich 

holte meinen vorfahr ein, ,yelcher = .1ls er eben erst die grosse insel 

erreicht hatte; ung1mwr<tl'lt n tornorti 26 ich l'rtappte ihn, welche1· = da

hei, dass er es ,erstecldt·; 1wf1'111gif1lfif 18 mci11a 14 7fiUll(Su9it n du Wl'i~st 

( dich) wohl, <lass du theses , l'rlasseu musst. 

*) Dasjcnige redewort, auf ,rclrhcs ein untergeordnetes sich bezicht. fiihrt in hin
sicht aur dies es letztere hier und im fol gen den iiberall die bcncnnung: ha up t
r e dew or t. 

1 ein gronl. mannsboot; dann auch: ein mann in cint'm sokhcn boot. ~ issiyd er 

sieht (auf) ihn. 3 01·11igpti er gehl od. kommt zu ilun. .; 11mia1c cin hoot, ht·5. ein 

griinl. wciberhoot; s. §. l L anm. 5 
.\ u111 i11;il p,trt. rnn auldlalerpo« er fangt an fort 

zu gehcn; stw. autdlarpo1c er gcht fort. H tikipd er kommt (his} zu ihm, erreicht 

cs .. 7 
anuuc mutter (:-. o. z. §. i:i). 8 ','.,11,i11alpart. Y. to,mvoH er i~t gestorben. 

9 
o«autigd er he,-agl ihn od. 1·~. spricht davon. 10 misigilerpd, ~tw. misigli er merkt 

ihn od. es. 11 i\ominalpart. Y. utorl((ili1:o,c er wird alt. 12 tusarp1t er hi.irt ilm od. 

Y. ihm. 13 
Y. neHigssa,carpoH rr hat zu ""~t·n: n. 14 §. ·2:L 15 misirtti s. o. 10• 

16 
aipmc gcfahrtc. 1

~ ahi11111ar1i t'r will ihm antwortcn: n. 1~ 11al11rd er wei,, ihn 

od. 1•,- nichl; n. 19 «i11g111e,c hnnd. 20 to,nipa er liidttt ihn. 21 .rnj11aissa1c der 

\llran isl - (pa,:-. partie.; t•ic:.: den man rur sich hat). n Ullfilllllt'l'lt er trifft ihn 

hci wa:; an, bolt ihn cin, ertappt ihn. n §. ti:i. ;,. H grn,,.; 1• in~cl. ~s fikiil(i c1· 

kommt his dahin, crreieht 1·s. ~6 tonro1·pd er verliirst e,;, rerslcckl es, heht ,,, auf. 
27 «imag111i er wrliissl 1•:; od. ihn; l. 
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§. 77. 

Also, wo clas Verbalparticip angewendet wird, sind 3 personlich

keiten im spiel: (t) das subject des hauptredeworts, (2) das object des 

hauptredeworts, was zugleich subject des Verbalpart. ist, und (3) <las 

ohject des Particips. So lange nun diese auch 3 verschiedene gegen

sHinde sind, od. clas hauptsuhject - d. i. das suhj. <les hauptredeworts-

2te od. j ste pers. ist, kommen iiberall keine anderen suffixe in anwen

clung, als die a-suffixe <ler 3ten pers., und die gewohnlichen suffixe der 

1 sten u. 2ten pers., wie obige beispiele zeigen. Wenn <lagegen zwei die

ser personlichkeiten - und zwar 1 u. 2, od. 1 u. 3 - in einem gegen

stand 3ter pers. vereinigt sind, so kommen statt der gewohnlichen suffixe 

die e-suffixe in anwendung, niimlich t) die einfachen e-suffixe im 

fall doppelter handlung eines subjects, d.h. wenn heide hand

Jungen von einem gegenstand ausgehen: er (a) . , . , class e1· (a) ••• ; 
2) die zusammengesetzten e-suffixe im fall wechselseitiger be

hancllung zweier subjecte, cl. h. wenn das subject des hauptrede

worts object des Particips ist: er (a) ... ihn (b), class er (b) ihn (a) .... 
Z. h. (tster fall) 01wutigingila 1 pigingne 2 er (a) besagte es (b) nicht, 

class er (a) es (b) hesiisse, cl. h. er sagte nicht, dass er es hMte; tu
nimnagine 3 1't1wr110K 4 er besagte sich, der er .• = er sagte, class er ih

nen gehen wollte; iserfigingikitik 5 01wrp1.tt 6 sie ( a) sagten *), <lass sie (a) 

nicht zu ihnen (b) hineingegangen wiiren. Es versteht sich vcm selbst, 

class wenn hier das object des Particips 2te od. 1 ste pers. ist, nur ein 

gewohnliches suffix statt findet, <la in allen e-suffixen die 3te pers. ob

ject ist, also z. b. tuniumag<1.1tga :, 0Karpo1c 6 er (a) hat gesagt, dass er (a) 

mir was geben wollte. (2 t er fa 11:) kivfe ' oKa II tig<i 1 sor<1enrkiine 8 e1· 

(a) besagte seinen (a's) diener, welcher mit ihm (a) aufgehort hatte, cl. h. 

er sagte, <lass sein diener aufgehort hHtte, ihm zu dienen; ni11vertukut 9 

ilimagait 10 ornisag<1tik 11 sie (a) vermutheten den kaufmann 11nd seine 

leute, welche ..• = dass sie zu ihnen (ci) kommen wurden; malugati
gut 12 sagdloKl!tarsimagivtine 11 er (a) ist uns gewahr geworden, die wir 

.. , = class wir ihm (a) was vorgelogen haheu; ilisimcwlitit 14 tuniscingi
kingne u, er weiss dich, cler du •.. = class du ihm nichts gehen wirst; 

1 onautigd rr besagt r~, :-pricht davon (n.). 2 pigd er hesitzt cs. 3 l11niumav1i er. 
will ihm geben. .,, unerpd er sagt von ilun. 5 isel'figd er gcht zu ihm hinein; n. 
,; onarpo,, er sag!. ~ kivfa,, dicner. 8 sordenipti er hi.irt auf Jamil. 9 11iuvert01c 

der I,aufmann. 111 ilimagd er YCrmuthet ihn. 11 ol'nigpd rr komrnt zu ihm, u. 1. 
12 malugd er wird rs gewahr, spiirl t·s ( od. ihn ). 13 sagdlomitarpu er liigt ilun was 
vor, hetriig~ ihn, fiihrt ihn an; '2. 14 ili11d er lernt es ( od. ihn) kennen, kriegt cs 
wcg; u. '2; - er weiss ihn (es). 15 t1111iru er giebt ihm, u. 1, n. 
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tusasavase 1 o,cautigigivtil.: 2 sie (o) werden (euch) horen, dass ihr von 

ilmen (a) gesprochen habt. Uehrigens ahe1· werden in der 2ten u. 1sten 

pers. statt der z11sammengesetzten e-s11ffixc ofters nur die gewoh11lichen 

suffixe gehraucht, z. h. ilisimavanga a ornisagiga ~ er ( a) weiss, d<1ss ich 

zu ihm (a) komrnen wcrde, - statt ornisagivne; -- und noch ofter der 

Conjunctiv, s. u. §. 78. 

*) Das hauptredewort kann niimlich bier auch intrans. sein, - oh ctwa wegen der 
gleichheit dieser und der reflexiven form? 

§. 78. 
Der .erste dieser heiden falle tritt auch nicht selten heirn Nomi

n a Ip a r tic i p ein, so niimlich, class dieses und clessen hanptredewort 

ein project haben: dann steht das P<1rticip im Suhjectiv der einheit, 

wenn <las project eine einheit ist *), und im Modalis der einheit, wenn 

es cine zweih. od. mehrheit ist, z. b. 11£ip£~rsi11wss11p s 111isigi1erpoK 6 er 

fangt an zu merken, class er (selbst) krank ist; aggisassumil. 7 01raqmt ~ 

sie sagten, d<1ss sie (selbst) kommen wiirden, - jedoch wird Jiese (iiher

haupt etwas merkwiirdige) construction nicht mehr nllgemein angewendet, 

sondern bier sowohl, als auch fiir die entsprechenden formen des Ver

balpart. (n~irnl. die einfachen e-suffixe) steht sehr hiiufig statt des Par

ticips der Inf in it iv, also ( s. o.): aggisavdlutik o,carput sie sagten kom

men zu wollen; 11aparsimavdlmw misigilerpoK er merkt sich krank seiend; 

t11ni11nHwcl1ugit 11nerpo,c (§. 77, J ster fall) er sagt ihnen gehen zu wollen 

etc. Sonst wird auch nicht selten statt des Particips der Conjunctiv 

gebraucht, besonders statt der zusammengesetzten e-suffixe 2ter u. 1ster 

pers., od. wenn das hauptredewort reflexiv ist ( od. beim Partic. reflexiv 

sein wiirde), z. b. Hisinwviitit 3 t1rnis(b1gi1wgko 9 (s. §. ~O, aum. 3) er (a) 
weiss, dass du ihm (a) nichts gehen wirst; ilisi111av11tit 1 utorntiligavit'0 

( statt utornaliss11tit) du weisst, class du nun alt wirst; t11s«rp11se 11 t,i
ss1tngti 11 pisanginavse 13 (statt: pis,i119its11se) ihr liabt gehort, class ihr 

uicht dnhin kommen sollt; - dieses ist a her immer n11r gebrochene rede, 

die auch dadurch wenig (od. gar uicht) µ_l'hl'sst·1t wird, dass man, wie 

ofters geschieht, einen solchen Conjunctiv wie ein gegl'nstandswort d11rch 

ein suffix am hanptredewort unterordnet, z. b. 11aMngilara H ta~·11J111111i-
1ravse 15 ich W(•iss es wold, class ich euch sehen "erdt•; - denn der 

1 
(US<tl'pa er hurt ihn Od. CS. l\. 1. 2 Ol(lllltif/ti Cr Jics:1~! CS. :-pricht davon, (n.). 

3 ilisim111·11 t'l' \lt'i,;,- ihn (;;. o.). 4 n1·11im1d er kommt zn ihm, u. 'l. 5 "· mipar-

si111aro1c er i,-t krank. ,; stw. misif/tt er mcrkt c;; ( od. ihn). ~ ,. aggel'pOli l'I' 

kommt, n. I. s orw1·110,c er sagl. 9 tunil'ti er gieht ihm; I. n. 1 " 11torHtilil'Oli 

er winl alt. 11 
t11sar110,c er htirt. u § .. ':?O. 1 

·
1 pi ro1c; 1. n. n 11al1wd l'r "ei~~ 

ihn od. e~ nicht; n. tr. talwl'd er sid1t ihn; l. 
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Conjunct. hat sonst nicht die hierzu erforderliche bedeutung, s. §. 88. -

[Im Labr.-dial., wo <las Verbalpart. ganz fehlt, steht statt <lessen durch

gehend der Conjunctiv.] - Ferner wird zu~eilen - hesonders wenn 

das hauptredewort kein suffix hat, und <lessen project 1 ste pers. ist -

die <lurch das Particip auszudriickende handlung als ein zweiter haupt

satz im I u di c. hingestellt, und also nur logisch untergeordnet, z. h. tu
sarpunga 1 ,cingmip 2 1.ivatit 3 ganz wie hei uns: ich hore, es hat dich 

ein hund gehissen; isuma,carpunga 4 uvdliime 5 sisamangorpo,c 6 ich denke, 

es ist heut donnerstag. 

*) Dies ist der einzige fall, wo ein Subjectiv olme zugehoriges suffix steht. 

§. 79. 
Andrerseits steht auch <las Particip nicht selten in anderer, als der 

oben (§. 76 f.) heschriehenen weise, namlich - in folge einer art um

kehrung des gedankenganges -- so, class ent~der heide, <las Particip 

und <lessen hauptredewort, ein object haben; oder <lass das natlirJiche 

ohject des Particips - (also hei Nominalparticipien mit passiver be

deutung das project) - ein th.eil, d. h. besitz des hauptobjects ist; oder 

auch nur so, <lass das object des einen vom andern ohjectahnlich· be

riihrt wird; - Verbalparticipien, die in solchem verhiiltniss stehen, ha

hen ihr subject, da es nicht object des hauptredeworts ist, im Subjectiv 

hei sich. Z. b. litartara • til.:ipara ~ e,calugss11p 9 nerilera 10 ich kam zu 

meinem erlegten seehund, ( da war) ein haifisch, welcher ihn zu fressen 

anfing; t11pe1c 11 issiglirn 12 11dh1p 11 i',pitil,·t1 14 ich sah ein zelt (und) <lass 

der siidwind es umwarf, oder: ich sah zu wie der s. ein zelt umwarf; 

wmia,c 15 kalitdlugo 16 tiki11pat, 17 11n11gto,c 18 das hoot hugsirend brachten 

sie es; welches a bend wurde, d. h. dariiber war es ahend geworden; 

Olfarpo,c 19 mnia,c 15 singisogat 20 er sagte (zu ihnen, welche ... , d. h. :) 

class sie <las hoot ins wasser I assen sollten; (Dan. 3, 27:) takuvait 21 angu
tit n tauko, 23 ingnentp 24 kivdlingikai 25 timait, 16 nujaitdlo 21 ,ciligtisinia-

1 tusarpo1c er hurt. 2 uingme,c hund. · 3 ktvd er beisst ihn. 4 isuma,carpo,c er 
denkt; eigentl.: hat meinung, v. isuma meinung, gcdanke, sinn. 5 heute (§. 41 ). 
6 e,; wird der 11 c (hier:) wochentag. 7 utdrta,c, stw. dtu,c seehund. 8 tlkipd er 
kommt dahin. q e1wl11r1ss11a1c haifisch. 10 11erilerpd, stw. neril'ti er isst ( od. frisst) 
ihn. 11 zcll. 12 issigd ,·r sieht auf das. 13 nlge,c (3te cl. lste abth.) siidwind. 
11 1ipitipd er macht PS umfallcn, wirft 1·s um; slw. 1ipipo1c es fiillt um. 15 hoot. 
16 kalipd er bugsirt ""· 1 ~ liki1ip<i er kommt damit, hringt rs. 1 ~ v. im11gpo1c cs 
wird ahcnd. 19 

er sagl. ~0 singipa er schieht "" hinunter; 1. 11 takuvd 1•r sieht 
ihn. n angut ein mann. 23 §. 2 ',. 24 ingne,c (3tc el. 2t,· abth.) feuer. i<, klv-

dligpd er verletzt ihn, n. ii; lime (§. 37, J) leib, kurper. 27 nuja« haupthaar. 
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ngitsut, 1 1/'agdlersautait <1 lo 1 avdlangorsimangitsut, 3 ingnersungningitsnt
dliinU 4 agdlat 5 sie sahen diese miinner, ( da waren :) <lass das fener 
ihre leiber nicht verletzt hatte, und ihre haupthaare, welche nicht ver

sengt waren, und ihre mantel, welche nicht anders geworden waren, ja 

die sogar nicht einmal nach feuer rochen. Solche gleichsam ahgeris

sene oder um g eke hr t e Part i c i pie n sind hesonders in heschreiben

der erzahlung sehr haufig, und geben derse1ben eine lebendigkeit und 
frische, wie sie auf keine andere weise zu erreichen ist. - [Auch diese 
mogen zu dem §. 70, anm. erwiihnten missbrauch des Par'ticips verleitet 

haben.] 

III. Casus obliquus. 

A. der gegenstandsworter. 

§. 80. 
Hieher gehoren gegenstandsworter, die durch angabe eines zur hand

lung in entfernterer beziehung stehenden gegenstandes und der art sei
ner beziehung die hand]ung an sich ( ohne riicksicht auf <las pr9ject) 
naher hestimmen. Das jedesmalige heziehungsverhiiltniss solcher gegen
sHinde wird im gronHind. ausgedriickt durch die ( unsern prapositionen 
entsprechenden) appositionen, gemHss der §. 17 dargelegten eintheilung 
dieser verhaltnisse. Denn wenn auch in einzelnen fallen nicht die ent
sprechende apposition, sondern eine andere form oder construction an
gewendet wircl, so ist doch dergleichen immer nur eine stellvertretung, 
und mehr als jene fiinf beziehungsverhiiltnisse werden nicht unterschie
den; es handelt sich also hier im wesentlichen nur um regeln fiir die 
anwendung der appo:,itionen, doch mit angabe der fiille, wo andere for
men an deren stelle treten. Uebrigens weicht hier die art der unter
ordnung mo der uns geHiufigen hin und wieder etwas ab, und zwar 
auf zweierlei weise: erstlich hahen, in fo]ge andenveitiger auffassung 
der hand]ung, einige redeworter einen ortlich bezogenen· gegenstand in 
einem andern verhiiltniss hei sich, als dies bei uns der fall ist; z. h. 
statt class wir sagen: es ist nahe be i •.. , ich verliess ihn do rt, sagt 

man im g1·onl.: es ist nahe v on .•. , ich verJ. ihn do rth in; - und 

zweitens werden bezogene begebenheite11, die wir hii.ufig als geistige 

1 tcilir,lipo1c 1's ist vcrsrngt - ( eig.: rs hat sich vcrscngen !assen); 2, n.; stw. 1tiligpd 
( das fruer) wt·sf'ngt 1•,;. 2 J(([f!dle/'saut mantel, iihcrzug; stw. 1wk §. 46. 3 ar

dlilngorpo,c "" wird a111lPrs; '!. n.; f-tw. ardla ein anderer. ·l i11g11e/'sungnipo,c cs 
riecht nach feucr (i11g11e1e); 11., u. §. 63, L ', sugar. §. tii"1. 9; - ltinU und agdldt 
stehen auf dil',1~ art iiftt'r,:; beisammen, in- der hedcutung: ja sogar. 
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gegenstande hetrachten, und also in nennwortform durch eine priiposi

tion mit dem redewort in verbindung setzen, im gronWnd. gewohnlicher 

als das, was sie eigentlich sind, nHmlich als handlungen, und also in 

form eines ( ahhHngigen) redeworts untergeordnet, z. h. wo wir sagen: 

mit lust und liebe, mit .verdruss ('\loci.), sagt man im gronl. lieber: lust 

un<l liebe haben<l, verdriesslich seiend (Inf.); fiir: zur zeit (Loe.) des 

konigs N. N.: als N. N. konig war (Conj.) u. dgl. Wo redeworter einen 

von unsrer ansdrucksweise ahweichenden casus hei sicli zu hahen pfte

gen - (wie z. b. die ohigen: es ist nahe v on .•. (Ahl.), ich verliess 

ihn <lo rt hi n (Term.), - da ist es sache des worterbuchs, solches an

zuzeigen. Die anwendung <ler durch die appositionen gehildeten casus 

der gegenstandsworter ist dann fol gen de: 

§. 81. 

1. Der Local is - (me, ne etc.) - dient zur angabe 1) des orts, 

an welchem die handlung vor sich geht, oder das besagte statt findet, 

nur nicht, wenn die handlung in eine1· auf einen hestimmten ort gerich

tefen bewegung besteht, als wo die richtungsverhiiltnisse eintreten. -

Also z. h. 1ruva1rn I tomwo1i 2 er ist in siiden ge:,torben; nunane 3 tamane"• 
tiisagauvoK 5 es ist in allen Hindern gehort worden; i9<ll11mine 6 napipii 1 

er traf ihn in seincm ha use; nicucornap kangiane s ,ralotput 9 landeinwiirts 

von Niakornak hahen sie (haringe) geschopft; sujunivtine ' 0 malerssor-• 
7rnt 11 vor uns verfolgen sie ( seehunde); -- 2) der zeit, innerhalb wel

cher <las besagte statt find et, <loch nur, wenn entweder grade auf die 

zeit ein hesonderer nachdruck gelegt wird, z. h. aussame ' 2 ajorssai-na

ngila1i 11 im sommer -- (im gegensatz zum winter) - leidet man keinen 

mangel; oder wenn das zeitbestimmende wort kein eigentliche1· zeitname 

ist, ,Yie denn namentlich durch 1te1f (§. 112) von redewortern abgeleitete 

worter hiiufig als zeitbestimmungen dienen, z. h. Katsornerane 14 aut,1f a

rit ii; mach' dich fort in seiner (niiml. des wetters) ruhe; sikut 16 kigtor

ar11ercine,, iJHt11iaritse ui rudert in des eises - (mehrh.: der eisstiicken) 

zerrissenheit, d. h. wahrend das eis zertheilt ist. Sonst stehen die ei

gentlicht:'11 zeitnamen, wo sie zur l,ezeichnung einer hestimmten zeit die

nen, wie partikeln ohne app., d. h. im Objectiv (wie bei uns im Accu-

1 §. 20. 2 er stirbt od. ist gestorben. 3 nuna lnnd. 4 §. 49, 1. 5 passive 
hildung von tusal'pa er hort es (§. 60, 4). 6 igdlo baus. • er trifft ihn an. 
s §. -16. 9 ,calurpo1C rr schopft. 10 s11June1c das davor hcfindlichc, v .. rnjo, §. 46. 
11 malerssorp01c er verfulgt , ist nuf trcilijagd. I l aussrm sommcr. 13 unpcrsonl. 
hilt.lung (§. 60, 3) v. ajorssarpn1C er lcidct mange(; n. H v. 1Calsorpo1t rs ist ruhig. 
r, <11tfdlarpo11: Pr geht fort. 16 siko eis ( auf dem wasser). 11 v. kiglnrarp01, cs 
rei;;st ab, geht qneriiber von cinander. 18 i111iniarpuK, stw. i1ni1101r er rudert. 
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sativ), z. h. aussa,c 1 avalagpo,c 2 den (letzten) sommer hat er das land 

verlassen; 111111aK 3 sini11gila11gn ·i die nacht hahe ich nicht geschlafen; 

uvdloK 5 tam,,narpiwf r. toK1tsavutit 1 denselhigen tag sollst du sterhen; 

sujorna 8 uv<ll 1111ie 
9 uvcllo,c 5 niamiga 10 pivimga 11 vorigs jahr den heute

tag, d. h. bent vor einem jahr kam ich hieher; - und fiir unbestimmt 

angegebene zeit im Vial.; s. §. S3, 2. 

§. 82. 
2. Der Ab la ti v (mit, nit etc.) bezeichnet <las ausgangsverl.i~Htniss, 

und steht daher 1) hei einigen redewiirtern, die den begriff des von an

derm ausgehens oder sich entfernens in sich schliessen, z. h. kigillinga
nit 11 kavoK 13 es ging , 011 seiner granze los, cl. h. es liegt nicht mehr 

fest an; n1111avtinit 14 KanipoK 15 es ist nahe rnn ( cl. h. bei) unserm lan<le; 

taussmnunga 16 7>ivttra 1
: von elem habe ich es erhalten; ikunga 1

~ tigu
vara 19 von dort habe ich es genommen; - 2) bei redewortern, die eine 

auf einen hestimmten ort gerichtete hewegung besagen, um den aus

gangsort anzuzeigen, z. b. 1flt.lfamit 20 aterput 21 sie gingen vom berg hin

unter; av,,nga 22 piput n sie kommen von norden; suanit 24 ornigpi11k 25 

• von welcher seite (Pig.: von seinem was) kamst du zu ihm? ikanga 26 

niingmit 21 avalagpugut 28 von dort von der ecke, d. h. von jener ecke 

(aus) verliessen wir das land; - 3) auch hei andern redewortern, um 

•den geistigeu ausgangspunkt, niiml. den grund oder die ursache anzu

gehen, z. b. kiangmit 29 peKatmga 30 vor hitze thue ich sehr ( schwitzen, 

od. heiss sein); sialungmi,t 31 aserorpo,c 32 es ist ,•om regen verdorhen ;

am haufigsten steht so der Ab!. des anhiingeworts ne,c (§. 113), eutwe

der ohne weiteres, z. b. mil.-i11ern1it 33 tamurpoK H vor kleinheit ist's ver

loren gegangen; siningnermit 35 1.ingorJivugut 36 vor schlafen sind wir zu 

spHt gekommen; - oder mit einschluss des zum stammwort desselben 

gehorigen Ohjectivs, z. b. (stw. und zugehoriger Objectir (project): si
kut 37 amerdlaput 38 das eis (mehrh.) ist in menge :) sikut amerclfonermit 

1 aussa,c sommer. 2 er geht scewiirts, zur see, vcrliisst das land. 3 nacht. 4 si-

nif!po1c er schliift; n. 5 tag. 6 grade der, derselbige. 7 to,cuvo,r, er stirbt; 1. 
8 §. 6J, 10. 9 heute (s. §. 41). 10 §. 20. 11 pil'o1i. 12 kig,lllk (3te cl. 2te abth.) 
griinze. 13 es geht ab, wird locker. 0 1w11a land. 15 cs i:-t nahe. 1•· §. 2:1 f. 
17 pini. 1

' §. 20. 19 tigui-ci er nimmt c,-, ergreift es. 2 " 1di,r,a,c lwrg. 21 ater-

po1c er gcht hinuntcr (stw. at, §. 46). n §. 20. 23 pivou. 24 suk was. 2 " or-

ni[lp<i er geht od. kommt zu ihm. 26 §. 20. 27 nuk das n,rstcht•rnle ende. 1' ara-

laf!po,c Pr wrliisst tla" land ( "C'l'Wiirt" ). 29 kiak hitzt•. wiirme. 30 peliaou, stw. 
~ 1 v. mikii'o1t e, isl 

~,; kingor<iivo,c er 
38 einheitsform amer-

pirou. '11 sialuk regPn. 3
~ t'" isl unbrauchbar, verdorben. 

klein. 34 l's isl vcrloren, ist wq.:. 3 " Y. si11if!p01c er schliift. 
kommt zu ,,;piit, hintcn tlrein (st"·· kingo, §. 'iii). ~, siko l'i::-. 
dlm,ou. 



Ca,;us olJliquus tl,·r gegc•11sla11tlswi.irt1'r. 

,w1rnt~9ssiied1pug11t I vor menge des eises waren wir ol111e Wt!g, d. h. 

konnten wir 11icht fort, oder weiter kommen; (stw. u. Ohjectiv fproject]: 

iivartarn 2 angivo1c 3 mein gefangener dorsch ist gross:) iivartcira angi
nermit njasoriwKaoK '' \'Ot· grosse meines gefangenen dorsches erstaunt 

man sehr; (stw. u. Olijectiv [ohject]: init 5 takujurnavm·a, 6 ich will deine 

wolrnung sehen :) init .takujmuanenuit ornigpav1.:it 7 vor deine - wohuung -

sehen - wollen, d. h. vor verlangen, deine wohnung zu sehen, komme 

ich zu dir. - 4) Zur angahe der zeit, seit wann ..• , dient der Ahla

tiv kaum anders, als in verhindung mit einem zugehorigen Terminalis, 

z. h. uvd1iimit" imungmut 9 von morgen his nbend; - gewohnlicher wird 

statt <lessen die partikd lo (nnd, §. 63) angehiingt, z. b. aussardlo 10 tai
maipoK 11 und den sommer (schon) war: es so, d. h. schon seit elem som

mer ist es so; u1.iortllo 1
~ orgssuenrpugut 13 und den winter ( der noch 

ist, cl. h. schon einen theil des winters) sind wir ohne speck; uvatsiar
t11o 14 u.~i1)01r ir, und heute (schon) ist's angeziindet, cl. h. es hrennt schon 

seit einer weile. Dagegen steht 5) hei vergleichungen, die nicht (mit

telst der anhangsstiimme 1ril,; od. taK, §. 11 \J f. no. 12 u. 29) <lm·ch ein 

suffix bewerkstelligt werde11, fler gegenstand, womit verglichen wird, im 

Ahlativ, z. h. nano 16 tugtumit 10 angivo,c •• der hiir ist mm rennthier (aus

gpgangen) gross, d. h. grosser als ein rennthier; ivssumangtt 19 (oder 

ivssim1,foganil) *) uma 19 h111i11gurpt1tigut 20 von jenem (ausgeg.) hat die

ser uns st•hr gegehen, d. h. er hat uns mehr gegehen, als jeuer. [Oft 

fehlt liier <let· Ahlativ, nrimlich wenn der angeredete schon weiss oder 

sich denken lrnnn, wovou man ausgeht, z. h. 1ma 19 i11gnuing11a1C H silig
J)OK 22 dieses ist ein wenig hreit (gegen das, wovo11 wir jetzt sprechen); 

mmavta ·13 KaKai H 7n'rkip11t 25 u11sers Jandes oerge sind niedrig (gegen an

dere berge).] Auch zwei haudluugen konnen auf diese weise als solche 

mit einander ,•erglichen werJen: die, von welcher man ausgeht, wircl 

dann (urn des Ahlativs willen) vermittelst des anhiingeworts 11e1r (§.113) 

in form eines neunworts ausgedriickt, die andere durch eineu Cjnct., 

Sbjnct. od. fufin., z. h. u11ilrnvit ~6 auttllarnermit 20 pitsausavox 18 wenn 

1 av«ullgssaenipo«, cig.: cr ist ohnc was zum 'weg (av,cut). 2 1foa1'ta1r, stw. tli,a1t 

dorsch. 3 er ist gross. 4 stw. ajasorpo« cr crstaunt, wundcrt sich. 5 ine ort, platz, 

wohnnng. 6 taln~j1mwvcl, stw. takuvd er sieht es. 7 orniypd er geht od. kommt zu ihm. 

H uvdld« morgen. 9 unuk abend. 10 aussa,c sommer. 11 taima so (§. 65, 8) 11. 

ipo1t ,·s isl. u ukio1t winter. 1.
1 orgssuer1ip01t er i,-t ohne speck ( orgsso1t ). 

14 uratsia1t heute. 1 '' ,,,, i,-t angeziindet (worden). 16 bar. 17 tugto rennthier. 
111 ,.,, isl gross. 19 §. 23 f. 20 tuningdrpd, stw. tunivd er giebt ihm. 21 §. 65, 2. 
22 ''" isl breit. ~-1 mma land. H mi.,ca,c herg. 25 pitkipo,c PS hat. eine geringe 

htihP. 26 unigpo« er hleiht da. 1 : ,·. a11tdl<trpo1t rr geht weg. 2
~ pit.~auvo« rs 

i,;t gut, ,•rwiinschl, vorziiglirh; n. I. 
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du bleihst, wircl es vom weggehen (ausgegangen) gut sein, d. h. es ist 

hesser, du hleihst da, als class du weggehst; usiardlune 
I 

kalinermit 2 
1Ca

siina11gila,r 3 aufgeladen hahen, ist nicht so ermiidend, als hugsiren. 
*) Bei den deutewortern wird in dieser bedeutung hiiufig das Ablativzeichen verdop

pelt, naml. nit an anga od. minga gehangt, s. §. 41. 

§. 83 . 
. 3. Im Vialis - (lmt, gut, 111w) - steht 1) bei redewortern, die 

eine auf einen hestimmten ort gerichtete heweg11ng hesagen, der weg, 

oder die gegenstiinde, iiher oder durch welche <lie Leweguug geht, z. I>. 

niinukut 4 ornigp,i ~ er giug ii her land 211 ihm; samuna 6 ingerdluvoK 7 
e1· 

reiste westwarts durch oder vorhei; m,'iuna 6 pis((v11gut 
9 

bier (wo ich 

gehe) mussen wir gehen; i:igtlllllrnt 9 ute1·1ntg11t 10 wir kamen den ver

kehrten weg herunter; - 2) die nnhestimmte oder heiHiufig angegehene 

zeit, die wir meist <lurch <len Genitiv hezeichnen, z. h. uvdlukut 11 aut
dlarpugut 12 "ir re is ten mo1·gens ab; 11petnuk11t u a1rnt 14 migdlisscmw,c 

1 
s 

des friihjahrs oder im friihjah1· pflegt die schneemasse kleiner 211 wer

den; i91wgsstt1C 16 11mt1mt 1
: ti,1.:ipunga 18 gest1:rn al,end kam ich an; ,ca

,cutigut 19 tiker<'irturput 2
" mit11nt1:r hesnchen sie; so anch: mut1mw 21 su

jonwgut 22 vor diesem (ist's geschehPn 11. dgl.); kingornagut 23 nach ihm 

u. a. - 3) der theil ei1ws ganzen, dem die anf <las gauze gerichtete 

han<llung zuniichst widerfahrt, z. h. ugssaisig11t H tiguva 25 er ergriff ihn 

bei seiner hand; nimrnagut 16 erKorpara 1
~ ich traf ihn an s1:inem kopf; 

ativkut 2 ~ tuivallga 29 er nanute mich ht'i meiuem namen; - 4) auch 

andere, korperliche oder geistige, mit der handlnng Yoriibt'rgehend oder 

beiHiufig in beriihrung kommt•nde gegenstande - ( denn das vorheige

hend heriihren ist hier der grnndhegriff, wie heim Ahlativ <las ah- od. 

ausgehen, und heim Termin. das darauf gerichtet sein), - z. h. ar,wv
kut 3i1 ernarcllert1ra 31 durch mt-ine mutter hahe ich ihn zum verwandten, 

d. h. ich bin von mei11er mutter seite mit ihm verwandt; turnivk11t n 1w

jorparn 13 dnrch meine seelt' ( = im geiste) hin ich hei ihm; ,inwtivti-

• usiarpo,c er hat ladung auf seinem kajak. 2 v. kalipo,c er bugsirt. 3 ,casunarpo,c 

es ist ermiidend; n. 4 mma land. 5 er geht zu ihm. 6 §. 20. 7 er bcwegt 

sich fort, riickt von der stclle, reist. ~ pi1:o,c; 1. 9 § .. 'J 7, 3. 10 aterpoK er geht 

hinunter. 11 uvdla,c morgen. • ·z autdl<trp01c er geht fort, reist ab. 11 upernd,c 

frlihjahr. 14 der schnee auf dem lande. • B stw. migdlivo,c cs wird kleiner. 16 ge-

stern. 17 imuk alwnd. 1 ~ tikipo,c er ist angekommen. 1 ~ §. 64, nt. 20 stw. ti-

kerarpoK t•r bcsucht an eincm :mdcrn ort. 21 §. ~3 f. n .-mjune,c was \'Uran isl 

(v . .imjo §. 46). 23 ki11g1111e,c was nach isl (v. kingo §. 46). 14 agssa,c finger, mehr-

heit: die hand. 25 er crgreift ihn. 26 11ituco,c der kopf. 27 enw1·pa er trilft ihn. 
28 ate,c name. 29 laivd er nennt ilui. 30 arnt1K, m. sulT.: mutter. 31 ernardlerd 

er hat ihn zum verwandten (encardle,c). ~~ tar11e secle. 33 naJorpd er ist bei ihm. 
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gut I erKatsauti,gtitput i wir erwHgen es in unsem herzen; i.Jiyl.:ut" ser-
11igissa,uvunga 4 <lurch dich wurde ich hehiitet (= du warst das (mittel

hare) mittel z11 meiner hehiitung); ihina. r. m,i,v01r 6 dort driiht>n ( durch) 

Imm er zum vorscheiu. 

§. 84. 
4. Der Terminalis - (mut, nut etc.) -- ist seiner gr1111<.llwdeu

tung nach dem Ahlativ entgegengesetzt, und hezeichnet also, wie jener 

den ausgang, so <las ziel, und zwar 1) das ziel der bewegung, z. b. ,ca
vunga 5 i11gerdlavo1t, er reist od. geht nach siiden, siidwarts; samirnga 5 

tikerarput 7 sie sind nach Westen auf besuch gegangen; KaKap ~ Katpia
tnlt 9 71ivugut 10 wir kamen auf des berges spitze; igdh1mim1t 11 iserpo1r 12 

er ging in sein haus; igalussamut 13 ilivara 14 ich babe es ins fe11ste1· ge

legt; sumut 15 ki,gdligpi.,t 16 bis wohin kamst du'? ,ceffunut 17 taffipo,r •: er 

verschwand in oder hinter den felstriimmern - (eig.: in die f.); -

2) das ziel der geclanken, daher unter mnstanclen <las object, s. §. 85, 
J. 2.; hesonders aber gegensHinde, die einerseits ol,jecfohnlich hezielt 

werden, und audrerseits hei der handlung irgendwie als subjectiihnlich 

hetheiligt erscheinen ( od. gedacht werden), z. b. nalingi11arnut 19 atm·
poK 20 es wird zu allerhand gehraucht; imrngnut 21 pigssaiwo,c 22 es ist fiir 

die leute hestimmt (s. v. a.: die le11te sollen es hahen); ilingnut n na
viag,,ra H ich halte es hei di1· nicht fiir sicher ( od.: ich hefiirchte, <lass 

d11 es heschiidigen vrirst); se,rinermut 25 i/.itsi,vo,c 26 er ziinclet an der 

sonne an {mit einem brennglas); - so 11amentlich <las 2te subject der 

doppelttransitiven redeworter §. 60, 1; und <las natiirliche suhject (od. 

project) der unpersonlichen §. 60, 3. Seltener bezeichnet er 3) die zeit, 

bis zu welcher das besagte statt fiudet; zwar sagt man z. h. isummt ,, 
i111ivo1c 28 er leht bis ans t'ude (seiner lehenszeit, d. h. so lange menschen 

iiherhaupt zu lehen pflegen); gewohnlicher aher hraucht rn.rn dafiir den 

Infinitiv des redeworts tikipa er kommt dahin, erreicht es, z. h. aussa,c 
tikitdlugo den sommer erreichend, d. h. bis zum sommer. Gewohnlich 

1 umat herz. 2 e/'/Carsautiga er erwiigl es, denkt dariiber. 3 §. 48. 4 stw. sernigd 

er bchiitet ihn (s. §. 60, 4). 5 §. 20. 6 cs kommt hervor. 7 s. d. vor. seite. 
8 ud,ca,c berg. 9 ,alrpia,c die oherstc spitze, der gipfel. 10 pi·vo,c, 11 igdlo haus. 
12 er gcht hincin. 11 igald,c fenstrr (s. §. 30, anm.). 14 illvd er lrgl es bin. 
tr,§. 25. 16 kigdllgpo,c, eig.: er griinzt. 17 ,cerro,c ein triimmerstein. 18 er ver-

schwindet (hinter an de rem). 1 9 nalingina,c· irgend was, allerlei. 20 es wird ge-

braucht; eig.: es braucht sich. 21 inuk mensch. 22 
\'. pigssa,c zum gehahten be-

stimmtes; was einer habcn soil. 23 §. 48. 24 naviagd er hiilt es fiir unsicher. 
2 •• sel(ine,c die sonnc. 26 halhtrans. (§. 60, 2) v. ikipa er ziindet es an. ll

7 isuk 

code; ...- wird sonst nur von kiirprrlid1rn gPgrnstiinden grhraurht. ~- er lcbt ( ein 

mensch). 
6 • 
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steht auch 4) heim kaufen die sum me, fiir wekhe man etwas hegehrt, 

im Terminalis (die hegehrte wanre dagegen irn l\fodalis nach §. 85, 2), 

z. I,, attlrss11arm11t I tupatnil,; 2 for 12 schilling tal,ack (gieb mir). 

Im Lahradordinlect wird - !!ewiss sonderhan•r weise - der Tt'rmi
nalis anch zur hezeichnnng LdPs a11sga11,!.!s - 11nd artverhiHtnisses ge
braucht, d. h. in gleicher bedeutung wie der Ablativ u. l\fodalis, die 
doch beide dort nicht nur vorhanden, so11dt:·rn anch iilirigens im hesitz 
ihres rechtes sind. llesondt>rs geschieht dies in den fallen §. 82, .3 
und §. 85, 1; doch nicht immer, wie denn iilwrh:rnpt keine regt>l da
bei z11 walten scheint, denn f'S komrnt vor, nicltt nur, dass worter, de
ren bezielrnngsverhiiltniss vollig dasselhe ist, bt>i verschiedenen rede
wortern verschiedene apposition hahen, sondl~rn sogar, class von zwei 
einander heigeordneten, oder ein 11nd demselhen redewort in gh·ichem 
verhiiltniss untergeordneten wortern <las eine im Alil. oder Mou., clas 
andere im Term. steht. Ein :infang zu Hl111lichern findet sich auch 
im gronHindiscl1en, indem namlich von t'inigen der hegriff des Mo
dalis und der des Al,lativs in dem fall §. 82, 3 - z. h. v or freude 
(Ahl.) und mi t freuden (l\1od.) - nicht sonderlich a11st-inander ge
halten wird. 

_§. 85. 
5. Der l\1odalis -(mik, nil.: etc.)- driickt artverhfiltnisse :tiler 

art aus, und hat dnhe1· eine sehr rnnn11igfaltige anwend11ng. In seiner 

ersten uud eigentlicl1en hedeutung hezeichnet er 1) dc1s mittel, sowohl 

<las kiirperliche als geistige, durch welches od. mit welchem die Jiand

Iung ,,errichtet wird, z. h. agssaminik 3 t ig11v11' er nahm es mit seiner 

hand; 11jar1rami,k ~ milorpil 6 er wnrf ihn mit einem stein; ukifrmik ~ oisa

vat 8 sie sollen es mit der trage holen; s,ivagssami1.: !1 a1.ilerpanga 10 er 

bezahlte mich mit einem pfeileisen; 01ra11t-si111il.: 11 atm,sinarmik 12 o,ralllg

fi,gang«, 11 er hat nur mit eint'm wort zu mir gesprochen; piuaiuermi1,~ 14 

pivai ir. er hehandelte sie mit sanftmuth; ne1fimi1.: 16 paj11gpt1tig11t 1 ~ sie 

beschenkten uns mit fleisch, oder: sie hrachtt>}l uns fleisch zmn geschenk; 

ani11ga11ss£i11ik 18 i1111it 19 t1miv«i 20 er hegahte die leute mit geld, d. h. er 

gab den leuten geld. So, wie in diese11 heiden letzten heispielen, steht 

ein l\fodalis hei den meisten redewortern, wo wir zwei ohjecte - eins 

im Acc. und eins im Dat. - hahen, wt•1111 das ohject, was hei uns Da

tiv ist, im suffix lie gt; ist chigegen unser Acc11sati,· durch das suffix ans

gedriickt, so steht das andere ohject - unser Dat. - im Tt'rrninalis, 

1 
dtdrssua,c, eig.: eine art seehund; dann: der ( rhrmalige) werth drr haul rines sol

chen: '] 2 schilling. 2 tupa,c tabak. 3 agssa,c finger; mehrh.: die hand. 4 er nimmt 

es. r. uJarak strin. 6 er wirft nach ihm. ~ akiut trage. 8 ail'a er bolt e~: I. 
9 

suvagssa,c ein zu einer pfPilspitzt' (s11va,c) lwstimmtes eisen. 10 akilerpd l'I" hrzahlt 

ihn. 11 
o,cause,c wort. 12 atausina,c nur rins. 13 o,calugfigd rr $pricht zu ihm. 

1 
> piuaine,c sanftmuth. 10 

ph•d. 16 11e1Ce flrisch. 17 pajugpd er beschenkt ihn. 
1

~ aningaussarr ein grldstiirk. 1 
q inuk mensch. 10 tuniNi er hrgabt ihn, girht ihm. 



§. 85. Casus ohliquus <let· gegenstan<lsworter. 

z. 1,. (s. o.) ani11yausstit inungnut timi{1pai, 1 er gab das geld (zu) den 
le11te11. Mierau scltliesst sich, class 2) das ohject der halbtransitiven 
redeworter (§. 60, 2), d. h. das, was bei der transitiven form des recle
worts ohject sein wiirde, in der regel im l\fodalis steht, und zwai· ent
spricht dann die transitive form mit dem Ohjectiv meist unserm hestimm
ten artikel (heim object), und -die halhtransitive form mit dem l\foclalis 
immer dem.unhestimmte11, z. I,, ujarah 2 ti911vti 3 er nahm den stein, ujar-
1wmik tigusivo,r er nahm einen stein; 7,01i 4 aiv,i 5 er holt den sack, pu
mU. aigdlerpo,c er holt einen sack; merdlertut 6 asavai 1 er lieht die kin
der, merdlerUmik asang11igpo,c er lieht kinder, ist ein kiuderfreund. Eben 
so hei redewortern, die sowohl ohne als mit suffixen gehraucht werden 
(§. 5Y), z. h. irna ~ 1wjiit q sanavara 10 diesen loffel habe ich gemacht, 
Kajumik sanavunga ich mache einen loffel. Redeworter dieser letzteren 
mt, hei <lenen ein ortlich hezogener gegenstand zmn ohject gemacht wird, 
hahen diesen, wenn sie oh11e suffix std1en, nicht im :Mod. hei sich, son
dern meist im Loe. od. Vial., z. h. tase,c 11 ,cajartorptt, 12 er hefiihrt den 
teich, tatsime ,cajartor1,o,c er folll't auf dem tt•ich; - und hei einigen 
hall,trnnsiti,eu redewortern steht das ohject zuweilen nach §. 84, 2 im 
Terminalis, z, I,. merdlerti1n.ut asangnigpo,c (s. o.) etwa: er ist liebreich 
gegen kinder; dies ist jecloch, als eine ahweid111ng von der regel, nicht 
allgemein. In folge iihnlicher auffassung steht 3) bei redewortern, die 
den hegriff eines aussagens in sich schliessen, der gegenstand der aus
sage, sofern er nicht object ist, im l\1odalis, z. h. atii11ik 13 o,calugput.., 
sie reden von seehunden; 1>His!aminik 15 1111ivl.:arpo,c 16 er erziil1lt von sei-
11e11 thaten; ili,ngnik 17 tusllrp1myu 18 ich hore vou dir, <l. h. elicit betref
fend; t11s«11gila·rn 19 tikimwusiant/,; 20 ich hal,e ihn 11icht gehort, betreffeud 
st•iu a11gekouunen sei11, t1. h. ich hahe nicht gehiirt, oh er angek. ist o<l. 
11icht; taul.:o ii tuissari,v11t 21 iivkanil,; 2

-i cliese nen11en wir 1,vkat; 22 ntUa
gl.:avnU. 23 taivaru, 24 ich nenne ihn meinen herrn - (w i r sagen: ich neune 
ihn herr); Juauasimil,; atser11,U 25 sie gahen ihm den namen Johannes. 
E11<lJich steht noch in iihnlicher \\eise 4) hei recleworteru, die von nenn
\\ ortern ahgeleitet sii:1J, ein das starnmwort (adjectivisch) uUher bestim-

1 luniu1,d er gieht a·s weg. ~ stein. 1 e1· nimmt ihn. 4 sack. 5 er holt ihn. 
6 m~rdlerl01c cin kind. 7 asara er licbt ihn. " §. 23 L 9 suppcnliiffcl. io sa-
nar<i er bearbeitel PS, macht PS. 1 1 teich. 12 1wjarlorpo1c er fiihrt im lrnjak. 
IJ d/d,c rler (vorzugs11l'ise) griiuliitulischc sechund. 11 o,calugpo,c er n•del. 15 pilia,c 
gctlwnt•s. rn er erziihlt. 11 §. 48. 1 ~ 1usarpo1c er hort. 19 lusarpd er hort ihn 
od. ,·on ihm; n. 20 likimuuseK, rig.: augckommcnheit; stw. likipo,c er ist angekom-
men. 21 taissara er pfiegt 1•f- zu ncunen. n Ut:<LI(, dorsch. ~, 11cil<1ga1c hen. 
H /aid er nennl ih11. ·J~ atserp<i er giPlit ihm einen nnmen (ate,,). 
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memles gegenstandswort in der rt>gel im Modalis, z. It. iydlorJJltt 1 
iggi

ssanik 2 igalaKarl'Oli 3 unser h,ms hat fenster von schhi11de11; mardlungnik• 
igaM1wr,ioK 1 es hat zwei fenster; Kitugtumi1. 5 pordlugo 6 

es in weiches 
einwickelu, 11jar1ramik ~ ikorfarsi111.: ~ unterlegt es mit einem stein; itisu
nik 9 ,ronrerpii 10 er macht tiefe furchen hinein; - nur die flurch uvoH 

(er ist ... , §.126) und ngorJWK (er wird ... , §.128) von nennwortern 
abgeleiteten redeworter hahen ein solches heiwort gewohnlic;her im Oh
jecti v hei sich ( und zwar n a ch sich, clenu vorstebend w ii rde es als pro
ject gelten, s. §. ~7, 1) z. h. rucina 11 ,rissugssa11vo1r 12 aj{rngitsox 13 

das ist 

gutes brennholz. 
§. Sfi. 

Weiter dient dann der l\lodalis sehr haufig dazu, die art der hand
lung heschaffenheitsweise anzugehen, wie hci uns die adverhien. Na
mentlich stehen so: 1) die zahlworter uncl zahlwortiihnlichen nennworter, 
um hei wieclerholter handluug die zahl der wiederholungen auzugeben, 
und zwar bezeichnet daun der :Modalis des stammworts die smnme der 
wiederholungen ( •.. mal), und der :Mod. cler Yerliingernng desselben durch 
gssa,r (§. 120) mit suff. der 3ten pers. (uach §. 44) die ordnungszahl der 
letzte11 wiederholung (zum ••• ten mal), z. h. atautsimik takuvaka 14 ich 
habe sie einmal gesehen; aipagssanik tusasavat 15 du sollst es (nun) zmn 
zweiten mal horen; sisamagssanik ornigpat 16 sie gin gen zum , ierten- mal 
zu ihm; taimananik 11 ,i,ngnagdlagiarpoK 18 so viel mal hats gehlitzt; kav
sini/,; 19 tusartarparse 20 ihr haht es oft und viel ( eig.: , ielmal oft) ge

•hort; 1wvsigssanik 21 takuvi,111,; '? 22 zum wie. vielten mal siehst du es? su-
jugilf ermi1,; 1ravan'tkama n als ich zum ersten mal in siiden war - (class 
liier wed er gssaK noch ein su1fix statt find et, fol gt aus §. 4-+); - 2) No
minal participien in der einheit, welche daun ganz unsern von adjectiven 
gebildeten adverbien entsprechen, - und in gleicher hedeutung auch 
einzelue \'erlialsWmme ( die doch sonst nicht als 11e1111worter gdiraucht 
werden), z. Ii. ki,gaitsumih H aggeq101r 25 er kommt la11gsam; i/11art11111il,; 26 

taivai, n er henannte sie rirhtig; t1111ivtfogtt, }~ 119tor1w1r,ingits11111i1. 29 er gah 

1 igdlo haus. 1 i!Jgla,c schlund. 3 e,; hat ( ein ud. mebrere) fenstcr; v. igula1t fcn-
ster. 4 martlluk zwei. 5 1eil11gto,c weiches. 6 porpd er umhiillt t'"; v. po1t hiillc, 
sack. 7 u)arak stein. ~ lkorfarpd er unterlegt e,;; v. ikorfa,c unterlagc, unter-
schiebsel. 9 itlso,c tiefes. '" ,cor,cerpd er furcht es; v. ,coro,c furchc, thal. 
11 §. 23 f. u v. 1eissugssa1t brennholz. 11 gutes. 14 taku,:d er sicht ihn. 15 tu-
sarpd er hort ihn; 1. 16 omlgpd er gcht zu ibm. 1 ~ §. li:i. 8. 1

~ t'" blitzte. 
19 /tavsit vicle. 20 tusartarpa er hort cs wiedcrholt. 2l stw. ,cavse,c. t2 takui•a 
er sieht es. 23 ,cavan1po1c er isl in sliden. 24 

,·. klgaipo,c es geht langsam. 2 s er 
kommt (her). zs v. lluarpo,c (stamm ilulllt) t's ist recht, wic es sein soil. ii taiNi 
er benennt es. ·28 tunfra er i,:iPht ihm. 29 v. 1ir,ton1erwr1m,c ( ~- 60, 'i) cs isl gc-
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mir ungemessen; ivertipartt 10 1>erneK ajortumik 31 ich hahe es~ so hefe
stigt, class es nicht losgehen wird; iluamik 26 takuvm·put n wir haben es 
recht {griindlich) gesehen; in9a9tamil. n niune 33 napiva 34 nun brach et' 
gar noch sein bein; - 3) passive participieu (§.111) mit suffixen; diese 
gehen adverbialische ausdriicke, die wir meist <lurch priipp. wie: nach, 
gemiiss, zufolge, oder auf ahnliche weise aufloscn miissen; so u. a. per
Hussanik nach seinem hefehl, oder auf sein geheiss, auch: in seinem 
namen, - von per1mssa,c 35 das zu gesclu .... hen hefohlene; nanw9issiinik 
zu seiner geniige, - v. nama9issaK 36 genii gentles; iluarissanil. nach sei
nem wohlgefallen, - v. iluarissaK 3

' gehilligtes; 7>iumas;anik nach sei
nem wunsch od. willen, - v. 7,iumassaK 39 gewolltes; sapi119isanik nach 
seinem vermogen, - v. sapin9iscrn 39 vermochtes, was man vermag; z. b. 
ncinw9issat1ik tuniul.: 28 gieh ihm so, class t-r genug hat; 7>iwnwssa1·ni1. 
sanlljitmarpara- '"' ich werde es nach dt-inem wunsch machen, oder: wie 
du es hahen willst; sapi119iscwtinii· ikiorpctrput 41 wir halfen ihm nach 
unserm Yermogen, oder: so gut wir konnten; - 4) auch einige andere 
nennworter mit suffixen, in Hhnlicher hedeutn11g wie die vorigeu, z. h. 
isumaminik 42 nach seiuern ( eigen<:'n) belie hen; isumangnil. H nach dei
nem heliehen etc.; - heso11ders solche, die durch ne1c (§. 1 J 3) oder ut 
(§. 117) und gsso,c (§. 120) ,•on redewtirtern ahgeleitet sind, z. h. ti
paitsutigssoni1. 41 zu seint>r freude; 1>iV<l1ttar11i9sst111i1. 44 zu seinem heil 
11, dgl. In, 

§. 87. 
Es kommt 11icht selten vor, class einem redewort zwei gegenstands

worter auf verschiedene art im .Modalis 11ntergeonl11et sind, z. b. ujar
Kamik B ti911sivo,c 45 agssm11i11ik IH, l'r nahm cinen skin mit seiner hand, 
- (bier steht der erste l\lod. nach §. 85, 2, der zweite nach §. 85, 1); 
angiortumikp pim1il. 1

~ ars,1r1ui 49 er berauhte ihn heimlich des seinigen, 
od. er nahm ihm la•imlich das seinige - ( der erste nach §. 86, 2, der 
zwt"it(3 nach §. 85, 1); 1wvsz11ik r.u Ui11911ik 51 tusarpun9a 51 ich hahe oft 
,·011 dir geh<irt - ( der erste uach §. 8G, 1, der zweite uach §. 85, 3); 
ttfssll r.'l pi11gaj119ss,1,ni1. 1n1mi/.; 4

~ nigtl1erpo1r H nun holt er zum drittenmal 

messcn; n. 30 ivertipd er bcfcstigl cs. 31 v. perne,c aJorpo«., cig.: cs taugt nicht 
Joszugchcn. 32 ,·. ingagtarpo,c (stamm i11g<1gtu,c) cs lii.ufl iibcr; bildl.: cs ist zu arg. 
11 nio hcin. 34 cr zcrhricht cs. 3 r. v. pe1·1mi·d cr l11·isst cs gcschchcn. 36 v. nd
magd cs gcniigt ihm. 37 v. iluard er hilligl cs. " v. piumaz•d cr will es. 39 v. 
saperpd er vermag 1·~ nicht; n. 40 sanavd er IJcarlJCitcl cs; 1. 41 Uriurpd er hilft 
ihm. 41 isuma mcinung, hcliehen. 41 

,·. tipaitsug,10,c er frcut sich. 44 v. pivdluar
po,c er i11t gliicklich. 45 s. §. 8:i, 2. 46 ag,'isa,c finger; mchrh.: die hand. 47 v. 
angio1'po,c er ,·crhcimlicht. 1~ ,1ik ;-;id11•. hrsitz. 49 er hrraubt ihn. 50 1crH"sil \'icle. 
r,, s. §. 8:-i. 3. ,! ~. '.!II 
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eineu sack - ( der erste nach §. 86, I, der zweite nach §. 85, 2); uv«v.;.. 

nil;; 1 nttlagkamingnik 2 tttisiput 2 sie nennen mich ihren herrn - ( der erste 

nach §. 85, 2, der zweite nach §. 8S, .3); - das specielle verhiiltniss sol

cher worter ergieht sich dann immer ztir geniige aus dem zusammen

hang und der bedeutung des redeworts, wie de1111 iiherh:rnpt trotz der 

vieldeutigkeit des l\fodalis uicht leicht ein fall vorkomrnen wird, wo iiher 

die art, wie er zu verstehen ist, ein zweifol hliehe. 

B. der redeworter. 

§. 88. 

Da jedes redewo1t mit den ihm zugehorigen wortern eiuen satz hil

det, so handelt es sich hier darum, einen satz <lem andern unterzuord

nen. Dies wird im gronl. dadurch bewerkstelligt, chiss <las redewort des 

untergeordneten (abhiingigen) satzes in einen ahhiingigen modus - Cjnct., 

Sbjnct., Infin. - gesetzt wird, wohei im wesentlichen dieselbe einthei

lung der heziehungsverhiiltnisse statt findet, wie bei der entsprechenden 

unterordnung der gegenstandsworter; niimlich das verb. des Cjnct. und 

Sbjnct. entspricht dem or ts verh., und das des In fin. elem art verb. der 

gegeust.rndsworter; daher stehen auch der Cjnct. und Shjnct. immer als 

antwort auf dieselbeu fragen, wie der Loe. und Abl. in iihergetragener 

bedeutung: wann 1 warmn '? - und der Jnfin. wie der Mod. als antwort 

auf die frage: wie '? [Dass der lnfin. gewisser anhangeworter auch ver

h;Htnisse ausdriickt, die elem Vial. und Term. entsprechen - (wiihrend, 

auf <lass, damit etc., s. §. U2) - lit•gt mehr in der bedeutung dieser an

hingeworter, als im lnfin. selbst.] Aligesehen hiervon ist in bezug auf 

das hanptredewort <las verh. des Cjnct. nnd Sbjnct. entgegenste

hend unu das des Infin. mitgehend. ,veiter besteht der unter

schied des Cjnct. und Slijnct. darin, dass ersterer fiir geschehenes od. 

gewisses, letzterer fiir ungeschehenes od. ungewisses steht; der gnmd

hedeutung des Cjnct. entspricht daher ganz unser: dieweil (11nd des

sen steHvertreter: als, da, weil), und der des Shjnct.: wenn. Dem 

In fin. in ver!Jinclnng mit t:·inern and em redewort entspricht immer un

ser (vom Infin. gebildetes) particip anf d: sngeud, gehend etc. Also 

z. h. C j n ct.: hrnigavko 1 11ipm1ger1101C 4 als ich ihm ( was) gnl,, schwieg 

er still; 1wer,rnga119mlt 5 omigpavkit 6 weil du mich gerufen hast, komme 

ich zn dir; 1ra1w1r-ingnwt 7 igipi11k 8 weil es wie war, d. h. warum warfst 

1 §. 48. 2 s. §. 8:i, 3; taislcu,c = taivd (halhtrans.). 
1 er ~dmeigt. 5 ,wermwd, eig.: er heisst ihn kommen. 

(I). 7 
1rnno1C wir. u. i7,01, ,·~ i~t. " igipci e.r wirft eta 

1 tunic,i er gi1•l1t ihm. 
6 ornigp,i er grht zu ihm; 
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du es weg'? Suh jun ct.: tiningagpal 1 1.:ivt1luiartor11111t1r1rngut 'l wenu clas 

wasser niedrig ist, werden wir ( seegras) ahschneiden gehen; ,caer,rugpa
tigut 3 orni1rnmih-par7mt i wenn er uns ruft, werden wir zu ihm gehen; 

takuguvko ~ nalitsa11gilara 6 wenn ich ihn sehe, werde ich ihn scl1on ken

nen; Inf in it.: nakaivlltugo 7 aserorpa 8 es fallen Jassend zerhrach er 

es; tikitdlugo 9 ,cimerdlorsiuk in hetrachtet es his zn ihm hingehend, d. h. 

von nahem; ,riviardlungtt 11 tai'.u·vara 5 mich umkehrend oder indem ich 

rnich umkd1rte, sah ich ihn. Sonst ist hinsichtlich des gehr.iuchs die

ser modus noch folgendes zu merk<>n: 

§. SY. 

1. Conjunctiv und Snhjunctiv. 1) Wenn ein Cjnct. sich auf 

ein redewort seines eigenen urstammes bezieht, und die eine der bei

den handlungen das (11ngefiihre) g<•gt•ntheil der andern ist, so sind <liese 

einander imm(:'r a]s v or her u. jet z t entgegengesetzt; gewohnlich steht 

dann noch entweder J.i11gunrnt (zuriick, umgekehrt; s. §. 41-i) Leiin haupt

redewort, od(:'r der Cjnct. ist mit dem anhangsstamm alua,c (zwar, §.120) 

gehildet, z. h. kamig<llriran1a 12 kingunrnt ka111igp11nga 12 vorhin zog ich die 

stiefeln aus, jetzt ( mngekehrt) ziehe ich sie wieder an; igtllorput 13 ajt't-
11gikaluarame 14 njulerpoK 14 friiher war unser haus gut, jetzt fiingt's aher 

. an schlecht zu werden; orniglaral11ctrugkit 15 ornisaP-rpigit 1
'' du gingst 

sonst ofters zu il111en, thust du es jetzt uicht mehr'? - 2) Oft wird der 

Cjnct. ohue hauptredewort gebraucht, nHmlich um den grund <lessen an

zugehen, was vor den augen des angeredeten eben statt findet, und also 

keiner l,eschreibung hedarf, z. h. igdtorput 13 nakarmat 16 weil 11nser haus 

eingefallen ist - ( darum bauen wir jetzt dran, od. darum sind wir bier 

hei andern leuten, od. dgl.); piigssa,canginama 1
; weil ich nichts habe, 

es hinein zu thuu - (weiss ich nicht, wie ich es fortbringe); ~ingorai
gavta 18 weil wir zu sp~it kamen - (halien wir e:s nicht gesehen, od. sind 

wir leer ausgegang(:'11); - auch als frage, d. h. wenn <las weg.gelasseue 

hauptredewort Iuterrog. sein wiirde, z. h. sirsa11gmat 19 weil es was sein 

wird? = warum nicht'? s11mikavit 20 weil du wo warst (kamst du nicht)'? 

• Uningavo,c cs ist nicdrig wasscr ( ebbc ). -i kivcllulartorpo,c er gcht abschneiden; 1 . 
3 ,caer,cuvd, cig.: er bcisst ihn kommcn. 4 ornigpd. er geht zu ihm; ( 1 ). 5 ta-

kuvd er sieht ihn. 6 11aluvd. er weiss od. kcnnt ilm nicht; 1, n. 7 nakaivd er 
lii.sst es fallen. 8 er macht cs unhrauchhar. 9 tikipd er geht bis bin. 10 1eimer-

1llorpd er betrachtet r,-. 11 ,civiarpo,c er kchrt sich um. 12 kamigpo,c er zicht die 
i;;tiefcln an, kami!fdldrpo,c er hat sie aus (urstamm kamik). 13 igdlo haus. H aj1't-

11gila,c cs i~t gut, a)ulerpotc es fiingt an schlccht zu werdrn (urstamm a)o1c). 15 or-
11iglarpd ,·r grht oftcrs zu ihm, ornisaer11d c1· gcht nicht mchr zu ihm (urst. ornik). 
16 mikarpo1,, eig.: cs fiil)t auf den boden. 1

' pzigsswca11gila1c; stw. po,c hiillc, sack. 
1 " kingoraivo,,. 19 SUS<lVOlf: ~tw. Silk \\,1:-. 20 sume "1J? (§. ·i :, ) u. i110« er isl, 



90 Satzlchre. Erstcr ahschnitt. §. 89. 90. 

<l. h. wo warst <lu, <.kiss dn nicht kamst, oder man dich nicht gesehen 

hat'l - .1) Nicht selten steht ein Cjnct. od. Shjnct. wie ein adjectiv hei 

einem nennwort, doch immer mit einem im gedanken liegenden rede

wortbegriff, auf den er sich eigentlich bezieht, z. h. angutima 1 autdla

rnme 2 oKause 3 -puilmgilaka 4 meines vaters als - er- ahreiste - worte ( d. h. 

was mein vater sagte, als er abreiste) hahe ich nicht vergessen; avun9na

so9uma 5 umia9ssara 6 misiligpiuk 7 hast du mein wean - ich- nach- nor

den - reisen - werde - hoot ( d. h. das hoot, was ich hrauchen soll, wenn 

ich nach n. r. werde) untersucht? Wenig verschieden hienon ist es, 

wenn 4) ein grundangehender Cjnct., wie sonst auf ein redewort, so 

vermittelst einer copula - (tassa das ist; s. §. 100) - auf ein nenn

wort sich bezieht, z. h. a11ssa1C B arfrmineK 9 pi9avko, 10 tassa taortigssa 11 

weil ich die sen sommer ein stiick wallfischknochen ( von dir) erhielt, <las 

(was ich bier habe, od. dir jetzt hringe) ist seine tauschzahlung, = die

ses ist for das st. w., was ich etc.; nalangi11avit, 12 ttissa akia 13 weil du 

nicht gehorchtest, das (was clir jetzt widerfuhr) ist seine (niimlicl1 dei

nes ungehorsams) vergeltung, = <las hast du davon, dass du nicht ho
ren wolltest. Ausserdem steht der Cjnct. auch ofters in nneigentlicher 

Ledeutung statt des Particips, wie §. 78 gezeigt worden ist. 

§. ~o. 
Fur die anwen<lung der a- und e-form der 3ten pers., un<l der zu

sammengesetzten e-suffixe gilt bier dieselhe rPgel, wie fiir die entspre

chenden formen des Verlialparticips (s. §. 77), nlimlich die «-form steht, 

wie dort die ll-suffixe, wenn heide redeworter ( das hauptredewort und 

das ihm untergeordnete) verschiedene projecte (3ter pers.) Jiahen; die 

e-form, wie dort die einfachen e-snffixe, wenn das project heider rede· 

worte1· classelhe ist; und die zusammengesetzten e-suffixe hier wie dort 

im fall wechselseitiger behandlung zweier suhjecte - (s. jedoch die anm.). 

Also z. h. se1rine,c ' 4 taNing111ut 15 ti1.i,1wgut 16 als die sonne untergegan

gen war, kamen wir an; ta11ss11ma ,, tuningmatit, •~ aipatu 19 t1111istingi

lutit •~ weil der dir gegehen hat, wird dt>r mulere (eig.: sein and.) clir 

nichts gehen; nerissagssaedrlmnik 20 ai19ertllarmuarput ~ 1 wenn sie wer-

1 angut, m: sulf.: lall'r. 2 <Wldlarpo« er gd1t fort, rcist ah. 3 o«ause« wort. 
4 

puiorpd er vcrgisst L'S; n. " avungnal'po« er reist nach nordcn; 1. 6 umiags.~ai. 

was boot ( umia«) scin soil. 7 misiligpa er nntcrsucht r,. ~ sommcr. 9 l'ig.: cin 

stiick wallfisch. 10 11frd. 11 taorligssm, was in tausch gegehrn zu werden lit'stimmt 

i~t. u 11dlttgpo« er gchorcht; n. ta ake das cntgcgcngcsrtzte, bier: vergeltung. 
14 die sonnc. is targipo,c cs vcrschwindet hinter andcrm. 16 tikipo« er i,-t ange

kommen. 17 §. 23 f. aR tu11i1,a er gieht ihm, (I.). ' 9 aipa,c grfahrtr; dcr andrrc. 

~
0 

11crissllffSSllel'li/1olf rr i,I ohnc ztH'.,sen. ~ 1 a11gerdlar,1ou er grhl naoh Imus; I. 
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den olrne lebensmittel sein, werden sie uach ha use geheu ( <lieselben); 
ta1.ugamiu1." ilisal'u 1 als er (tt) ilm ,rnh, erkannte e1· (a) ihn; 1.ivfata 3 

orningnwne" isel'ldmgila ~ als sein diener zu ihm kam, hiess er (zu dem 

er kam) ihn nicht herein kommen; tuni9u11g11e 6 iluarisav&tit' wenn du 

ihm (was) giebst, wird er (dem du giebst) dich hilligen. Wenn das pro

ject des einen redeworts au~ mehreren gegenstanden 3ter pers. hesteht, 
und einer derselhen project des andern redeworts ist, so steht :rnch die 
e-form, z. h. ti1.ikamil. q to1itlV01f 9 als sie ankamen, star!, er - ( einer der 

augekommenen). Dagegen kann cl.ts anhiingewort 1Wl'J>01f (§. 60, 3) oder 
dessen stamm - ncm - einen Cjnct. ocl. Shjnct. 3ter pers. nur in der 
u-form hei sich halwn, anch wenn d~s natiirliche project heider rede

wo1'ter dasselhe ist, z. h. Kava11inarmat 10 nmio 11 takunarpoK I als man 
(d. h. ich) in siiden war, hat man (= babe ich) einen bfiren gesehen; 
1rnjana,c 12 sining,wrmat 1

·
1 (man) dank(t), weil man geschlafen hat. 

An m. 1. In fallen, wo es zweifellwft scheint, ob die a- od. e-form 
anzuwenden ist, neigt sich der sprachgel,rauch mehr zu letzterer, da
her namentlich in elem faH §. 8~, 2 die a-form nur selten vorkommt. 
Auch, wemi ein Cjnct. od. Sbjnct. mit thiitigem project, was in ei
nem nnmittelhar vorhergehenden lndicativ ebenfalls project war, sich 
auf ein redewort mit uuthatigem (hlos passivem) project hezieht, wird 
die e-form hiiufig vorgezogen, z. h. (:!. Mos. 4, 4 :) agssane 14 tauva 15 

isctgtorpai; 16 tigugwmiugcllo, 17 ujaupiangorpoK 18 itumane 19 da streckte 
er (Moses) seine hand aus (nach der schlange), un.d als er (Moses) 
sie ergrifl~ ·wurde sie zmn stab in seiner hand. 

A 11 m. 2. llei der anwendung der zusammengesetzten e-suffixe fin
den hin gauz ~hnliche abweichungen statt, wie in elem entsprechen
den fall bei deu nennwortern, §. 74, anm.; indem sie niimlich in der 
3ten pers. nicht selten auch da angewendet werden, wo keiue wech
selseitige hehandlung statt findet, weun nur das ohject des Cjnct. od. 
Shjnct. selhstthiitiges ( od. wenigstens thatfahiges, nicht willen- od. 
lebloses) project des hauptredeworts ist, z. b. sujitarKit119mane 20 su
juar1ioK weil sie ihn vorans gehen hiessen, ging er voraus; 71ine 21 tor-
1iorpai, n tigdligtu11 23 omt.lermmw 24 er versch loss seine sachen, weil 
ein dieli sich il11n niiherte. Zuweile11 kommt dieser gebrauch zu stat
ten, um entweder zweideutigkeit oder unpassende wiederholung des 
projects zn vermeiden, s. z. h. §. 103. 

1 takuvd er sicht ihn. 2 er erkennt ihn. 3 kfofa,c diener. • ornigpd er kommt 
zu ihm. 5 isernuvd er heisst ilm -herein kommen; n. 6 tunivd er giebt ihm, (1.). 
, iluard er billigt ihn; er isl ihm recht; 1. " tikip01c er ist angekommen. 9 er 
stirbt. 10 v. ,cavani'po,c er ist in siiden. 11 biir. 12 v. ,cujavo,c er dankt. 13 v. 
sinigpou er schliift. 14 agssau finger, mht.: die hand. 15 §. 65, 15. 16 er streckt 
sie ( die finger) nach was aus. 17 tlguvd er crgreift es, nimmt es. iR t·~ ,1ird ein 
stab (a)aupiau). 19 itumau die innere seite der hand, der handteller. 20 s11j11ar
,c11vd er heisst ihn vorangehen. 21 pik sache, eigenthum. 22 tor,corpd er verbirgt 
cs, hebt es auf. 23 tigdligtuu ein dicb. H on1ilerpa, ~tw. ornigpa er kommt 

zu ihm. 
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An m. 3. Umgekehrt werden iu der 2ten u. J sten pers. statt <ler zu
sammeugesetzten e-suffixe sehr hiiufig die gewohnlichen suffixe ange
wt•nclet, z. h. t11ni9119ko (statt tunigun9ne) ilu«risavtWt (s. o.). 

§. 91. 

2. Der In fin it iv zeichnet sich vor den iihrigen redewortformen 

11amentlich dadurch aus, class ihm auch die letzte spur von selhststan

digkeit abgeht. Folge davon ist: 1) class einem Jnfinitiv kein redewort 

untergeordnet sein kann; 2) class nie ein transitiver Jnfin. ein eige11es 

subject, oder ein intr. Inf. ein eigenes project hat, sondern das subject 

od. project des hauptredeworts gilt auch for den zugehorigen lnfinitiv. 

H iert111s fo]gt weiter, <lass, wenn ein passives redewort - sei es, dass 

es nach §. 60, 4 passiv gebildet ist, oder dass es nur ohne suffix i11 pas

siver (statt reflexiver) bedeutung steht - einen transitiven Inf. hei sich 

hat, und nicht ein anderer gegenstand als object genannt ist, so ist das 

project (d. h. das nahirliche object) des hauptredeworts object des In

finitivs, und das natiirliche subject ist dann in heiden redewortern 

dasselhe, z. h. tuni11e1rarpoK 1 p,urangiir1mvdlugo 2 ihm wurde gegehen, ihn 

sehr hahen heissend, d. h. damit er viel hahe - (uiim]. der geber will, 

dass der, dem gegehen wird, viel habe); sinigtitdlugo 3 toKu!auvoK 4 ihn 

schlafen lassend, d. h. wHhrend er schlief, wurde er getodtet - ( die ihn 

todteten, liessen ihn schlafen, d. h. sie warteten die zeit ab, da er schlief); 

tlll-.:enllugo r. mutuerpoK 6 es mit dem fuss stossend, wurde es geoffnet -

{fiir: offnete es sich). (Dag<:'gen mit einem in trans. Jnfin. Yerhalten sich 

diese redeworter wie andere, n~imlich ueide das hauptredewort und der 

Infi11. haben dann ein project, z. b. 7>e1wn9,,ral11m·11lt11w 2 tuni1ie1wrpo,c 3 

zwar viel habeml, wurde er (noch mit mehr) uegaht; sinigdlune 3 to1m
touvo1.- 4 schlafend wurde er_ getodtet.] - 3) class nicht n11r das ver

h~iltniss des hauptrede,Yorts, wie es durch den modus desselhen ausge

driickt wir<l, sondern auch die Ledeutung derjenigen anh~ingeworter, die 

den stand der hand lung angeben (§. 1 ~l), sich zug]eich ii her den lnfin. 

erstl'eckt. Dies tritt hesonders deutlich hervor, wenn dem Jnfin. die par

tikel 1o (§. 63, 1) angeh~ingt ist, welche construction ganz 11nserm ver

hinden tier redeworter durch u n d entspricht, z. L,. angetdlal'clluni1o 7 

aningmat 8 weil er hina11sging und (weil er) heimkehrtt,; ta1mvdlugulo 9 

t 11s11rn11u,qHtf 10 du ,rirst l's hiiren 1111d (wirst l's) sehen; - endlich 

.l) dass hei einem \'erneinenden hauptredewort die ,·ernt,i111111g sogar 

1 
L t1111il'<i er gicbt ihm (n. §. 60, 4 ). ~ stw. pe,can!lar,io« er hat sl'hr ( d. h. \'icl). 

3 :-tw. ~;i11igpo1£ er schliift. 4 v. tomi1><i er todtct ihn (n. §. 60 . .SC). 5 t1ikerptl er 
stosst es mit dem fns;;. 6 es ijffnet ;;ich. 7 <lt1gerdlarpo1C er geht nach hause. 
~ aniron er :.:cht hinau::-.. 9 

f<tlitll'tt ,.•r sieht e,. 1" t11.rnrp1i er hi.irt t•:-: 1. 
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vorzugsweise dt·m lnfinitiv gilt, was dann weiter zur folge hnt, dass, 

wenn auch der Infin. verneinend ist, heide verneinnngen einander bis 

zu einem gewissen grade aufhehen, z. b. uvdlutitdlugo 1 ajor11angilan: ~ es 

tag sein lassencl ( d. h. hei tage) ist es nicht schwer - (aber bei nacht); 

tikitdlugo 3 takt'rn9i1wgl.o 4 weil du es nicht dabei seiend ( d. h. von na

hem) gesehen hast - ( nher vielleicht von weitem); KaernuneKm·na119a 5 

ornisa119ilara fi nicht gerufen seiend ( d. h. ungerufeu) werde ich nicht 

zn ihm gelwn - (wol aber, wenn er mich ruft). Die partikel lo am 

I nfin. wirkt hif:'r trennend, ind em dann die verneinung am hanptrede

wort sich nicht auf den lnfin. erstreckt, z. b. t1mirte1'dlugulo 7 ciki11gil<i 8 

er gah ihm keine a;1twort und kehrte ihm d(0 n dick.en; tupe«aratigd1o 9 

'ltmia1r,ingittllat 10 sie liahen kein boot und auch kein zelt; tikinagulo 11 

ta1dmginag1.o 4 weil du nicht dahei warst und es (also) auch nicht gp
sf:'hen hast. 

§. 92. 

Uehrigens ist der lnfin. rnn ehen so mannigfacher anwendung als 

die entsprechende form der nennworter, der 1\1oda1is; nur wird diese 

mannigfoltigkeit hier nicht sowohl durch verschiedenartige auffassung 

des lnfin. hf:'wirkt ( df:'nn diese ist iinmer diesel he: - end), als vielmehr 

clurch gewisse anhiingeworter, deren lnfiniti,·e wir dann dnrch Conjunctio

npn wie: wahrend, indem, anf class, damit, nm zn, ohne, ehe, u. a. wie

dergehen miissen, z. b. ( 1) mianerssoritse 12 mi.Jwrn{rna.se 13 nehmt euch in 

acht, ench nicht herunterfallen heissend, d. h. class ihr nicht heruntt•r

fallt; (2) pe1rntine 14 sar,c{rmersipai, 15 im1119nut 16 usorer«uvcllime '" er 

hrachte seine schiitze zmn vorschein, sich den lenten znm heneiden be

fehlend, d. h. dam it die le11te ihn heneiden sollten; (3) mmarput is ta
kujumcivdlugo 19 f£mw11119narpo,c 20 unser land sehen wo11end, d. h. 11m 

nnser land zu sehen, ist er hergekommen; ( 4) tamanitit,Hutit 21 71isi
ttiavo1r n dich hier sein lassend, d. h. wiihrend oder seit du hier liist, 

1 zrndlutipd er liisst cs tag sein. 2 es ist nicht schwierig. 3 llkipd er hat cs er

rcicht, ist dabei. ·4 takuvd er sieht es; n. 5 1caer,cune,carpo,c er ist gerufen (§. 60, 

4); n; --- urst. ,caivo,c er kommt her. 6 ornigpd er geht zu ihm; 1, n. ; t11mi-

terpd er kchrt ihm den riicken zu (v. tuno §. 46). 8 er antwortet ihm nicht. 
9 t11peHarpo1c er hat ein zelt (t11pe1c); n. 10 umia1carpo1c er hat ein boot (umia,c); n. 
11 s. 3; n. 12 mianerssorpo,c er ist vorsichtig, nimmt sich in acht. u stw. mikar

po,, er fiillt heruntcr; anh. s. §. 13 7. 1 ~ peh·ut babe. 1 ~ sal'/cumersipd er macht 

t'S zum vor,.;ehein kommen. 16 inuk mcn,·ch. 17 stw. usord er bencidct ihn, hi.ittc 

es auch gcrn so; anh. s. §. 13 7. 1 ~ nuwt land. 19 
~, 1r. takut:d er sieht es; anh. 

"· §. 130. 20 Pr ~ommt hicher. 21 stw. taman,pon f'r isl hier; anh. ~- §. l:l7. 

n pii:o,r; '.!. 
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ist's geschehen; (5) a1mte1wrtin«go 1 7wv1mgnarta 1 lasst 11ns hinaufgehen, 

es nicht sch nee hahen lnssend, d. h. ehe sch nee kommt; (fl) 01rara11e 3 

tiguvt1 4 er nahm es nichts sngend, d. h. ohne wns zu sagen; (7) ait
sait 5 ajaupia1rarnonga 6 J)isugtalerp1mgn 7 jetzt erst fange ich an, ohne 

stock zu gehen; s. 11. a. anch die ersten heispiele §. ~J, 2. 11. 4. Einige 

Infinitive werden auch fast wie adverhien gelwaucht, iihnlich dem l\fo

dalis der Nominnlpnrticipien §. 86, 2; z. h. ernerdlune 8 iserpo,c 9 gleich 

thuend ging er hinein, d. h. er ging gleich h.; tuaviordlutik 10 uterput 11 

sie kehrten eilend ( od. eilig) um; suvcll111w 12 Kiava 13 wns vorhahend 

weint er'? d. h. was fehlt ilun, class er weint? Gewohnlich ist von einem 

redewort entweder n11r der lnfin., od. nnr der l\fodalis des Nominalpart. 

auf diese clrt im gehrauch, selten heide zngleich. Der lnfinitiv des re

deworts 7,ivii, in der bedeutnng: es heachten, hedenken, herucksichtigen 

- entspricht unsrer praposition w <:'gen, z. b. ingiulik 14 pivdl11go unig

pugut 1
'· den St'<·gang hl'denke11d od. l)(:'riicksichtigt·nd, d. h. vrPgen des 

seegnng . ._ hlit-ht·n wir da; uvcrnga pivdl,rnga meinetwc,gen, um rnei1wt

" ill en. 

Casus obliquus bei gegenstandswortern. 

§. !-)3. 

\Vie §. tiS. gesagt, und bier (§. 80 ff.) gnl'igt wurJe, ist der casus 

ohliquus dns ,erh. solcher worter, die eint'm redevrort untergeorduet 

sind; da a lier nicht sowohl die anssere form des redeworts, als ,iel

mehr seine innere natur es ist. welche diese art der unterordnung lie

dingt, indem niimlich worter im cas. ohliq1111s dazu dienen, die art der 

(haupt-) hand lung niiher zu hestimrnen, so konnen auch nennworter, 

wenn sie den hegriff einer handlung in sich schliessen, einen cas. ohli

quus bei sich hahen. Solcher art sind zuerst die Nominalparticipien 

uud deren umhildungeu, die activen uud passi\'e11 participien (§. 11 t), 

denen partikeln, gegenstandsworter 1111d rnleworter g:rnz eben so unter

geordnet sein konnen, wie den redewortern, ''on denen sie herkommen 

( <loch kommt hei den activen participien dergl. selten vor); -- ferner 

gewisse worter, die an hede11t1111g eiuem (Nominal- od. passiven) par

ticip gleich sind, dergleichen durch die anhiingeworter lik (welcher ... 

1 stw. apute1wrp01c es hat schnee (aput); anh. s. §. 137; n. 2 pur11ng11arpo1l et· 

geht hinauf. 3 
01carpo,c er sagt; n. 4 ~r nimmt es. ~ §. 6;;, 5. '' aJaupia1lar-

po,c er hat einen stock (ajaupia,c); n. 7 pis11glalerp01c er fiingt an zuweilen zu ge-

hen. ' ernerpo,c er thut gleich. 9 er geht hincin. "' tuaviorpo,r er eilt. 
11 

uterpo,c er kehrt um. 12 suvo,c er marht was. H 1tiaro1t er ,wint. H hohll' 
sre, seegang. 15 unigpo« er hleibt da. 
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hat; §. 121 ), li,m ( <-'in gemachter ... ; §. 120), sia,c ( ein erhaltener ... , 

§. 120) und Hhnliche gehildet werden, und welche sich in dieser hin

sicht ganz wie participitn Vl'rhalten, z. h. portussunik 1 (Mod. n. §. 85, 4) 
1Ca,cal,i1. 2 welches hohe herge hat; iypagssa,c 3 l.il.:it1li1mi 4 mein (d. h. l'in 

von mir) gestern gemachter nageJ; issiginago 5 -napartalia,c 6 ein ohne 

clarauf zu sehen, cl. h. hlindlings gemachtes fass; niiivertumit 7 savig
si(t 8 sein vom kaufmann erhaltenes messer; - anch andere, von rede

wortern ahgeleitete nennworter konnen zuweilen ein anf das stammwort 

sich beziehendes gegenstandswort im cas. ohliq. bei sich haben ( auf die 
art, wie hei elem Ablativ des anhiingeworts 2w,c ein zum stamm dessel

hen gehoriger Ohjectiv stehen kann, s. §. 82, 3), z. h. 1ravunga 9 inger
dlanerane 10 auf seiner reise nacl1 siiden; trnynwgssanik 11 1wMt 12 ein hii
ringsschopfer; ,ci,ssiingmut 13 sanatit 14 werkzeng zu holz (Term.; s. §. 84, 
2); igpagssa1c 15 aitsait 16 sikuardl-(1,1C 17 erst gestern nen iihergt'frorenes 

wasser u. clgl. m. 

IV. Beiordnung. 

§. H-l. 
1. Project 11nd redewort miissen so mit einander iihereinstim

me11, <lass die person nnd zahl des projects auch in der endung des 
redeworts als project erscheint, gemass der hedeutnng der personzeichen 
un<l suffixe; - wie die bisher angefiihrten beispiele beilaufig zeigen. 

Es versteht sich, class, wo die suffixe der redeworter keine verschiedene 
form fiir die verschiedene zahl des projects haben, nur durch wirklicbe 
l,ell{:nnung des projects die zahl desselhen angt:>gehen werden kann, 

z. h. 1fingmip 18 kivanga 19 ein hund hat mich gehissen; ,cingmit 18 ki
vii11ga 19 hunde liahen mich gehissen; und hat dann auch das project 
ein fiir einheit nnd mehrheit gleiches suffix, so muss der zusammenhang 
atlein es zeigen, ob eine einh. od. mehrh. gemeint ist, z. h. ,cingmivit is 

kivlinga 19 dein hund hat mich gehissen, oder: deine hunde hahen mich 

gehiss. - Die worter, welche mehrheitsform mit (scheinbarer) einheits

he<leutung hahen (§. 14, anm.), werden imme1· als mehrheiten hehande]t, 

also z. h. umiat 20 tiki11iit n das boot (mit leuten darin) s i e sin d an-

1 vorlusso,c hohes. 2 v. ,ca,ca,c berg. 3 gestern. 4 v. klkiak nagel. 5 issigd er 

sicht darauf; n. 6 v. 11tiparfa,c ein fass. ' ni11rerto1c kaufmann. 8 
,·. savlk mes-

srr. 9 §. 20. 10 v. i11gerdlavo1c er reist. 11 a11g11wgsswc ein (in Grid sogenann-

tcr) haring. 12 v. 1Calorpo1C er schopft. 13 ,cissuk holz. 14 v. sanavo,, er arbeitet. 

1 5 gestern. 16 §. 65, 5. 17 v. sikuarpo1c es belegt sich mil eis (das wasser). 
18 ,cingme,, hund. 19 kfrd er bcisst ihn. 20 umiau boot. 11 tikipo,c er ist an-

gckommen. 
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gekommen, -· "o wir saµ:,·11 wiirden: das hoot is t angek.; naiarssuit' 
petsor,rnt 2 der muveuherg stc'.ihert, - eig.: die 11aiarssuit stuhern. Da

gegen verhalten sich <lie 1wrsonwurter, sowohl die eigentlichen als die 

uneigentlichen, hin wie lilosse personhezeich1111ngen, nicht wie nenn

worter (3ter p.) mit suffix.en, was sie doch eigentlich siud; z. h. kisi111a 
tikipunga 3 ich allein, ich hin gekommen; tanwvta tak11varp11t 4 

wir alle, 

wir liahen es gesehen. 
Die eigentlichen personwi.irter (§. 48) werden, da sie nm· dassell,e a.n
zeigen, was ohnehin schon durch die t·ndung des redeworts angeze1gt 
ist, zur hezeiclmung des projects ( und sonst iiherhaupt) nur gehraucht, 
wenn graJe die person hesonders hervorgeholien werden soil, z. h. 
uvanga unisavtrnga 5 ich (meinestheils ), ich werde hier hleihen; ilivse 
pistingilase'? 6 ihr, werdet ihr nicht ... '? 

§. ~5. 
2. Wortern, die ein1111dl'r als suhstantiv nnd adjecti\' lit>ige

ordnt"'t sind, gehort gleiche Zilhlfonn, und gleiche apposition, wenn eine 

solche erforderlich ist; dilgegen sin<l sie in hetreff der am einen oder 

andern anzuhiingenden suffixe von einander 1111ahhii11gig. Z. h. 11mw 7 

panetto,c 8 trockenes land; 11janrnt 9 aKitsut 10 weiche steine; una 11 1.i
siat 12 diesen allein; 01w11tsit 13 tusag1wtit 1'1 die worte, deine gehorten, 

cl. h. welche du gehort hast; ernern 15 a119aj119£1le,c 16 sein iiltster solm; 

ivlllit 1u1lagara 17 du, m{•in herr; -i1111ngn11f '~ tumchrnt 12 zu alien men

schen; savingminik 19 ipigtumik 20 mit seinem scharfen mess<>r; i111rngnit '~ 
ivkuntinga 11 taJmssarnit n von jenen deinen gesehenen lenten, d. h. ,·on 

jenen lenten, welche du gesehen hast; - und mit einem cas. ohliq. beim 

adjectiv (n. §. 93), was ziemlich hiiufig vorkommt: t11luva,c 12 igpagssa1c 23 

a11td1aissa,c H ein gestern geschossener rahe; muiarss11it ~" pavcingct 26 

j>issut 27 schiffe vo11 osten (sch., die , . o. komnw11); p11t1l1at i~ isunwmi
nik 29 miligarsimasso1r 30 ei11e rnn sdhst ( eig.: n11ch eigenem helieben) 

zngegangene falle; igc11ut 3
' 1.1ip 32 si11ci11e 11 -i.f11t 1

' die hHuser am hach 

( eig.: die 11n des haches rand sind). 

1 eigenname mehrcrer hohcr berge mil stcilen wiindcn. an denen die moven nistcn: 
cinh. 11aian1stta1r, von nala move. 2 es ( das land od. die luft) sti5hert. 3 tikipo,c 

er ist angekommen. 4 taku1:a er sieht es. 5 unigpon er bleibt da; 1. 6 pivo,c; 

1, n. 7 land. ~ welches trocken ist (\nmi,wlpart.). 9 ujurak stein. 10 a,cilso,c 

was weich isl (Nmlpart.). 11 §. 23 f. 12 §. 49, l. 13 onause,c wort. 14 t11saga,c 

gehortes (pass. part.). 15 ernen sohn. 16 der iilteste unter seinen geschwistern. 
17 nalagan herr; cig.: dem gchorcht wird (pass. part.). 1 ~ inuk mensch. 19 surik 

mess er. 211 ipigfo,r was scharf ist (\ml part.). ·! 
1 tak11ssa1c geseh1•111•s (pa;;s. part.). 

n rahc. 23 g1•,;tern. 24 gt•sehossem•s (pas,;. part.). 25 umiar.~.·ma« sd1ilf. 26 §. 20. 
27 pisso«, i\mlparl. v. pi1:o«. 2

~ fallc. 29 isuma meinung, heliehen. :io \mlpart.; 
stw. milik, vcrliingert miligaR fallthiire. ai igtllo haus. 31 ki)k hach. 13 .~ine 
ran cl ( f.. §. :n. I). 1

' 001,· wPlrhrs i,;t ( Nnminalp:,rl. ). 
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Uebrigens findet im gronl. nicht der unterschied statt, wie in unsern 
sprachen, dass namlich gewisse wifrter ausschliesslich snbstanti,e uncl 
and ere adj.ective waren, sondern es kann fast jedes gegenstandswort dem 
andern be1geordnet werden, und tritt dadurch 211 jenem in das ,erhalt
niss eines adjectivs; aber gewisse wiirter sind hierzn meht· als andere 
geeignet, und kommen daher vorzugsweise hii11fig als adjective vor. 
Solche sind: 1) die Nominal- und passiven participien; 2) worter, 
die an bedeut11ng einem particip gleich sind (~. ~3); 3) die person
worter nnd personlichen deuteworter, und -i) die zahlworter. 

§. 96. 
3. Frage uud antwort. Wenn in einem fragesatz nicht sowohl 

der Interrog., als vielmelir ein hei - ·oder untergeordneter satztheil die 

eigentliche frage enthalt, d. h. wenn nicht die (haupt-) handlung an sich, 

sondern ein anderes, irgend wie mit dieser in verbindung stehendes 

etwas das zweifelhafte ist, so ist die antwort, bestehend in bestimmter 

bezeichnung oder beschreihung dessen, was im fragesatz zweifelhaft dar

gestellt war, jenem die frage enthaltenden satztheil in so fern heigeord

net, als sie an dessen stelle zu treten bestimmt ist, und muss daher in 

der form mit demselben iihereinstimmen; oder mit andern worten: mit 

einem wort derselben art (gegenstands - od. redewort) und in demselben 

casus od. modus, wie gefragt wurde, muss in diesem fall auch geant

wortet werden, z. b. sumut 1 pisavit ~ wohin willst du 1 kitdlernut 3 zu 

den westleuten; 1cano,c •- iti'rnil.; 5 kame,casava 6 was fii1· stiefeln soll sie 

Jiaben '? augpalugtmtik 7 rothe; kia 1 tu1wvaul.: ~ wer hat es gesehen 1 i1ma 9 

der; 1w110,c 4 - tlingmat 10 to1mva 11 als es wie wurde, starb er'? 11111111gmat 12 

als es abend wul'de; sumikavit 13 weil du wo warst? (§. 8~, 2) a11lisa-

1·auw 1 4 weil ich fischte; ww 9 po1rata,c 15 ,ccmo,c 4
- iliv<llugo 10 matiiisavu 16 

wie sol! man dieser dose tlnm, dass sie aufgeht'? (s. §. ~J, 2) -- tuki-
11ga11it 11 e1ritdlttgo 18 sie in der richtung der l~inge (von den enden her) 

zusammenddicken. Auch der Interr. selbst wirJ afters auf diese weise 

heantwortet, z. b. tuslivinga 19 hast Ju mich verstauden? tiisavavkit 1
'
1 

ich habe dich verstanden; K<tngerpat 20 sind sie vorbei '? 1£angm·1rorput 21 

vermuthlich sind sie schon vorhei. 

1 §. 25. 2 pivo1t, J. 3 kitdle«. 4 wie? 5 Uo1t welches ist. 6 kame1tarpo1t er 

hat stiefeln; 1. 7 augpalugto«. 8 takuva er hat es gesehen. 
9 §. 23 f. 10 

ili-

vo« thut, wird, behaht sich; auch transitiv: thut ihm. 11 touuvo,c er stirbt. 

12 tinugpo1t. 13 sume wo? (§. 25) und ipo« er ist. 14 aulisarpcm er flscht. 

Ir, dose, schachtel. 16 matuerpOK rs offnet sich; bier pa~~i\": l'S wircl grijffnet; ) . 

11 §. 17, 6. 1R e,cipa er umfasst es; rafft u<l. driickt es zusammen. 1
'
1 

tusdva in

hat verstanden was er ( der andere) sagte, verstand ihn. 20 1cdnr,erpo,c er i~t vorbei-

gegangen, ist voriiher. 21 d. vorigc mit d. anhang uorp .• vermuthlich. 

Gt·onl. Gramm. 7 
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Zweiter abschnitt. 

Zusammenhang des satzes. 

I. Worts t e 11 u n g. 

§. 97. 

§. 97. 

W o, wie in den meisten der bi sher angefiihrten beispiele, nur ein 
wort mit dem redewort verbunden ist, und also der satz nur aus zwei wor
tern besteht, ist es ziemlich gleichgiiltig, welches rnn heiden zuerst oder 
zuletzt steht: die form des nnselhststandigen theils zeigt das gegenseitige 
verhiiltniss an, und mehr ist znm verstandniss eines solchen satzes nicht 
nothwendig. Dagegen, wenn mehrere worter zu einem satz verhunden 
werden, ist auch die richtige stellung derselben eine wesentliche bedin~ 
gung der klarheit des satzes, und zwar um so mehr, je zusammenge
setzter dcrselbe ist. In einem einfachen, d.h. nur ein redewort enthal
tenden satz hat auf die stellung der worter verschiedenes einen einfluss: 
1) In folge ihres natiirlichen ranges steht"11 die selbstshindigen satztheile 
an den en den ell's satzes, naml. das project zuerst, und das redewort 
zuletzt; je<les derselben hat dann die ihm untergeordneten worter zu
nachst bei sich, also folgt auf das project zuerst <las etwanige thatziel 
(wenn der satz transitiv ist), dann die im cas. obliq. stehenden worter, 
und auf diese das redewort *); ferner steht das substantiv vor seinem 
adjectiv, und der besitzer immer nnmittelbar rnr seinem besitz. 2) Wenn 
irgend ein wort des satzes mit besonderem nachdruck hervorgehoben 
werden soil, so iindert sich die obige natiirliche wortstellung <ladurch, 
class ein solches henachdrucktes wort en tw e de r den satztheil, zu wel
chem es zunachst gehort, iiberspringt, und also auf die andere seite 
desselben zu stehen kommt, - so steht namentlich oft das thatziel vor 
dem thater, oder nach dem redewort ( <la es sowohl zum einen als zum 
andern gereclmet werden kann), - oder ganz zu anfang des satzes 
gestellt wir<l: dies ist <las gewohnliche, bei gegenstandswortern im cas. 
obliquus, auf die ein besonderer nachdruck gelegt wird. Yon adjectiven 
stehen die personlichen deuteworter zuweilen vor ihrem substantiv, aher 
nie kann der besitz vor seinem besitzer stehen. - 3) Wenn der (nach 1) 
vor das redewort zu setzenden worter so viele sind, class dieses, was 
<loch dem satz erst den zusammenhalt geben muss, zu lange ausbleiben 
wiirde, so wird es aus diesem gnmde vorwHrts gesetzt, entweder vor 
die ihm l~twa untergeordneten gegenstandsworter (im cas. obliq.), oder, 
wenn die lieschreibung des thatziels sehr lang ist, auch vor dieses, da 
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es clann, wenn clas project 1 te od. 2te pers. ist, den· satz anfangt, s. das 

letzte beispiel §. 100. - 4.) Oft steht auch ein ,Yort nm· darum nicht 

an seinem natiirlichen ort, weil man es erst vergessen oder for unno

thig gehalten hatte, nnd dann nach dem redewort noch nachholt; <ler

gleichen nachgeholte wiirter erkennt man als solche an der pause zwi

schen ihnen u11d dem redewort, z. b. orgsso,c 1 tingipa, 2 t11luvkap 3 er 

flog mit elem speck fort, der rahe; tuka111i1;; 4 t1111ivi11iga," pitsa11ss1rn1ik 6 

er gab mir eine harpune, eine sch one. Dass in einem transitiven satz 
beide, thiiter und thatziel, nach dem redewort stehen, kann ausnahms

weise statt finden; gewohnlich ist es nicht. 
*) eben so, wenn durch participbildung aus dem redewort ein adjectiv wird, wie in 

den 4 letzten beispielen §. ~5, wo substantiv und adjectiv sich als project und 
redcwort zu einander verhalten. 

§. \:JS. 
In einem zusammengesetzten satz, d. h. einem solchen, der 

mehr als ein redewort en th alt, macht sich die natiirliche wortstellung 

§. 97, 1 durchaus geltend, da in einem solchen satz alles, was von ge
genstandswortern n a ch elem einen redewort steht, als zum folgenden 

gehorig angesehen wird, wie folgende beispiele zeigen: 
I. 11111.:ri: tikingmat ~ to,cuvo,c 9 als sein jiingerer bruder ankam, starh er 

( der iiltere hruder). 
tikingmat nuka to1mvo1C als er ( cl. alt. hr.) ankam, starb sein jiinge-

rer hruder. 
2. mutuminga 10 tunigmigma, 5 u1wr<tgssami1.; 11 akilisavavkit 12 wenn du mir 

<lieses giehst, werde ich dich mit was zu einem kleid bezahlen. 

unoragssamik tunigungma, matuminga akilisavavkit wenn du mir was 
zu einem kleid giebst, ·werde ich dich hiermit bezahlen. 

3. a) 1Cavw11t11t 13 aussa,c 14 tusarpuka 1
" von denen, die in siiden sind, 

hahe ich den sommer gehort. 
b) aussa,c 1ravanitut tusarJlaka von clenen, die den sommer in siiden 

waren, babe ich gehort. 
c) aussaK tiisarpuka 1eava11itut ich habe den sommer (v. ihnen) ge-

hort, • <lass sie in siiden sind. 

1 speck. 2 er fiihrt es mit sich durch die luft, macht cs llicgen, flicgt damit. 
3 tuluvall rube. 4 tuka1C harpune. " tunini t'r g_iebt ihni. 

6 
pits<msso,, was schon 

(pitsak) ist; \ominalpart. v. 71i/.,·11111·111r. 7 n11ka1c 1lt•r jiingere hnulcr (cincr rnanns
pl·rs1111; jiingcre sd1w('sl1·r cincr fraucnspersu11). 8 tikipo1, er ist angekomme11, oder 
kam an. 9 er st.irht, od. ist gl'storben. 111 §. ·2:~ f. 11 1i1101·dyssa1c was zu l'ine111 

kleid (cinora,c) bestin11nt1·s; kleidstoff. 1
~ akilel'/i,i er IH'z,1hlt ihn (auch: es); I. 

11 ,cavan,po,c er ist in siiden. H s11111111(•r. 1 ', 111.wu-,,ti er hiirt 1·s, udl'r ilm. oder 

von ilun. 
7 * 
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d) tusatpaka aiissa,c ,cavanitut ich habe ( v. ihnen) gehort, class sie 

den sommer in siiden waren. -
Es versteht sich, class das letzte redewort zu ihm gehorige worter auch 
n ach sich hahen kann, denn <la ihm kein anderes fo]gt, so konnen 
solche auch zu keinem andern gerechnet werden. - Aus dem letzten 
der obigen beispiele sieht man zugleich die verschiedene auffassung des 
Nominalparticips als nennwort und a]s redeform, je nachdem es vor od. 
nach seinem hauptredewort steht. Zwa1· kann es, auch wenn es voran 
steht, redewortbedeutung haben - ( und also die stellung a dasselbe be
sagen als c, b dasselbe als d), - gewohnlicher aber wird es dann als 
nennwort aufgefasst, wol darum, weil oft das project <lurch ein Nomi
nalparticip bezeichnet wird; soJl es daher unzweifelhaft redewortbedeu
tung haben, so muss man es nachsetzen. Auch Verbalparticipien stehen 
am liebsten nach; doch !asst sich sowohl <las eine als <las andere nur 
dann ausfiihren, wenn das redewort, dem das Particip zugehort, ent
weder selbststiindig ist, oder, im fa]l es untergeordnet ist, n a ch dem 
hauptredewort des satzes steht, s. d. folgende. 

§. 99. 
1) In me hr g Ii e d rig en, d. h. mehr als zwei redeworter enthal

tenden satzen mussen aus demselben gmnde die redeworter so aufein
ander fo]gen, wie sie einander untergeordnet sind, z._ b.: 

suer11kame 1 aiitdlasavo,c 2 weil er (a) nichts mehr hat, wird er (a) ab
reisen. 

aiitdlasassolf 3 tusatpt1 4 ihn (a), welcher ( = class er) abreisen wird, 
hat er (b) gehort. 

tusaramiuk t1111i11gil <t 5 als er (b) ihn gehort hatte, gab er ihm nichts. 
tunin.gingn:ago iluaringilat 6 weil er (b) ihm nichts gab, billigten sie ( c) 

1hn mcht. 

Hier sind vier zweigliedrige satze, wo immer das selhststandige glied -
(der lndic.) des einen unselbststandiges glied des folgenden ist; streicht 
man nun von den selbstsHiudigen gliedern die so a]s untergeordnet wie
derholten -- (die ersten 3), so class nur das Jetzte, nicht weiter unter
geordnete als hauptredewort des satzes stehen bleiht, so wird daraus: 
suen,kcww autdlasasso,c tusarnmiuk tuningingmago, iluaringilat (von hin
ten nach vorn:) sie billigten ihn (es) nicht, weil (class) er ihm nichts 
gab, als er gehort hatte, class er abreisen wiirde, weil er nichts mehr 
hatte. Die erforderlichen gegenstandsworter und partikeln stehen dann 

1 
su;rupo,. er isl ohne was (suk). 2 autdlarpo,. er geht weg, reist ab; l. 

minalparticip des vorigen. .·, tusarpd er hort es, od. ilrn, od. von ilun. 
er giebt ihm (was); n. 6 iluard er hilligt ihn; n. 

3 \u-

5 t1mivd 
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immer zunachst v or dem redewort, dem sie angehoren; auch Infinitive 

konnen auf diesel he art adtierbienartig angebracht werden. Also: ivna 1 

autdlart01c ~ sueri'rkame autdlasassoK ningauata 3 tusaramiuk, unigtiku
mavdlugo 4 ajorssautainik 5 tuningingmago, mtnaKataisa 6 ilum·ingilat -
(wir miissen die worte anders stellen und verbinden:) - class der schwa

ger jenes abgereisten ihm nicht, um ihn zum bleiben zu bewegen, gab, 

woran es ihm mangelte, da er gehort liatte, dass er ahreisen wiirde, 

weil er nichts mehr hatte, billigten <lessen landsleute nicht. *) Dies ist 

cler zusammenhang aller derartigen siitze, und jede etwa auffallend schei

nende form des einen oder andern worts muss durch solche zerlegung 

des satzes in zweigliedrige theile vollkommen deutlich werden, wenn sie 
nicht gradezu falsch ist. 2) Wenn in einem solchen satz <las haupt

redewort zuerst steht, was hesonders aus dem grunde §. ~7, 3 zuweilen 

geschieht, so ist die ordnung der redeworter umgekehrt, aber der platz 

<ler gegenstandsworter und partikeln bleibt derselbe: v or dem redewort, 

zu dem sie gehoren, z. b. erKardUne 7 0Ka11ti.9ai 8 ukialigame 9 kipasassiit, 10 

mana I kangnarpatdlaKingmangoK 11 er sagte VOO seinen Verwaodten, daSS 

sie auf den herhst westwiirts ziehen wiirden, weil dieses (land, wo sie 

jetzt sind) zu sehr zum hungern ware, hiitten sie gesagt. 
*) Es muss jedoch bemerkt werden, dass ein so vielfach zusammengesetzter satz, 

als diescr ist, im gemeinen leben kaum je vorkommen wird. 

II. Verbindung gleichgestellter satztheile. 

§. 100. 
1. Gleichstellung zweier iihrigens von einander unabhangiger satz

abtheilungen findet zuerst in der art statt, class zwei benennungen oder 
heschreibungen eines gegenstandes als satzhalften mit eiuander verbun

den werden. Dies wird in unsern sprachen hewerkstelligt durch ein 

sogenanntes verhum suhstantivum: es ist ... ; - im gronlandischen, wo 
es ein solches als selbststandiges wort nicht gieht, en t we cl er <lurch ein 

gleichhedeutendes anhangewort: uvoK es ist ein ... , ipoK es ist (bei, in, 
od. wie), gti od. ra er hat es zum ... , d. h. es ist sein ... ; oder 

durch blosse nebeneinandersetzung beider henennungen oder beschrei-

1 §. '23. 2 Nominalpart. v. autdlarpo,c er reist ab. 3 ningauk sch wager; auch: 

schwiegersolm. 4 unigtikumara er will ihn dableiben machcn; stw. unigpo,c er bleibt 

da. r, ajorssaut das woran man mange! leidet. 6 nuna,cat landsmann; dcr auf dem-

selben Jandc wohnt. 7 encardle1c wrwandter. ~ 01wutigd er besagt ihn, spricht von 

ihm. 9 nach §. 64, nt. gebildet von ukiau herbst. 10 kipasasso,c, Nominalpart. v. 
l(iparpo,c er geht weitcr west warts; 1; (urstamm kit, §. i6). 11 

kdngnarpatdld,cao,c 

es ist zu sehr zum hungern (stw. kdgpo« er hungert), und gtm §. 63, 8. 
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bun gen, wodurch der satz ansserlich einem ausrufssatz (§. 70) vollig 
gleich wird: dies es geschieht zuweilen im fall bed in g ter gleichstel

lung, z. b, 1w11m·irnt 1 ,ra,caUgssua,c i unser land ( ist) voller herge; Ki

ssugssa,c lllltl!a orpik lirennholz (ist) dieser strauch; sigg11a 3 sordlo ti

ngmissap 4 si99iia, seine schnauze (ist) wie eines , ogds schnabel; -

oder endlich <lurch eine copula (verbindungsglied), als welche die 

heiden deuteworter tassa u.nd tamassa (in der bedeutung: das ist .•• , 

das bier ist .•. ) dienen: dies geschieht im fall unbedingter gleich

stellung, wenn <las sonst bier anzuwendende anh~ingewort ga (ra) ent

weder nicht passt ( da es den gegenstand als besitz eines andern be

zeichnet), oder man es iiberhaupt nicht anwenden will, denn die copula 

gieht einen lebendigeren und sch~irferen ausdl'Uck, und ist deshalb oft 

, or.i.:uziehen; z. b. nagtoralik, tassa tingmissat 4 nt11wvtinit11t 5 ungner

ss{it 6 der adler, das ist der ,ogeJ, die in unserm lande sind (iltr) gross

ter, cl. h. der a. ist der grosste vogel in unserm land. [Hier kann man, 

da die eine heschreibung d_en gegenstand als besitz eines andern he

zeichnet - (ihr grosster), auch gii (ra) aowenden, also: 11ugtorulik 

fi11v111issat 111tnavli111t11l angnerssariU den adler haben die ,ogel in un

serm lande zum gross ten; dagegeu, wo dies nicht der fall, und doch 

die gleichstelluug unliedingt ist, muss durchaus die copula angewendet 

,rerden, so u. a. Matth. 13, 38 f.: naufsivfih tassa silarssua,c der acker, 

das ist die welt, etc.] Oeftt:"rs ist hier die eine heschreibu11g durch ein 

redewort eingeleitet, z. h. tai·ussarpcttit ~ 1wnortalingme, 1wiHrss11it' h'1ir

J1iu11e, 
9 

i,v1wp 10 ki9dli11ga11e, 11 inugsuit 12 tatd1i11wt, tcissa arferniat 13 it

swc i1111gs111iait 1
' du hast sie ofters !2,eseheu, bei :\anortalik, auf der 

spitze des movenherges, am ran de des steilen ahhanges, fiinf warten: 

das sind der wallfischfanger vor alters gehaute ,rarten ( d. h. die haben 

die wallf. vor alters gebaut). 

§. 101. 

Durch eine solche copula kann ferner 1) ein redewort einem nenn

wort ( od. mehreren) an hedeutung gleichgesetzt, uod mit ihm als lste 

od. 2te satzhiilfte \'erhunden werden; ein solches redewort steht dann 

en tw e de r im Iofin., z. b. Nt'ilagmf 1.·. mianeralugo, rn tass« ilisi111a11er

m1tt 
11 

a11td1arni11ti9ssmf 1
~ den Herrn fiirchten, das ist cler anfang zum 

1 
nuna. 

1 
l'ig.: was recht mit bergen versehen ist. 1 sigguk. 1• tingmia,c, 5 nu11 a, 

u. tpo,c (\'uminalpurt.). 6 
angnerssa,c. takussarpd er hat es ofters gesehen. 

8 

~- seite 96, 
1

• 
9 

1ail"pia1. die spitze. 10 inw« berg- od. felswand. 11 kigdlik 

gr:illll'. u inugsuk warte. 13 111·/'em1'lt''. ,,·a1111'scl1fa··ne:e1·. H 1'' 
n ~· inugsulia«; s. u. ·. 15 

ndlaga,c herr. 16 mianel'd tT fiird1t.et 1·hn. 1 • l d 
· i isimane,c as weis«. sein. 1 ~ stw. 

autdlarniut das womit man etwas anfiingt. 
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weise sein ( cl. i.: die furcht des H errn ist der weisheit an fang); -

oder, wenn es ein hestimmtes project ha hen soil, im lndic., z. h. per-
1mssara 1 tassa: avigslisangilase 2 mein wille, da ist er: ihr sollt euch 

nicht von einander trennen (= das ist mein wille, class ihr euch nicht 

von einander trennen sollt); - so auch, wenn auf eine Hingere oder 

kiirzere rede ein ausdruck folgt, "ie: tcissa 01i:m1si9ssaka 3 das war mein 

zu sagendes, d. h. das war's, was ich zu sagen hatte; oder: uvanga 
tassa isumaga 4 das ist me in e meinung; so (wie ich jetzt gesagt babe) 

denke ich fiir meinen theil rnn der sache. Und 2) weun zwei ganze 

satzc, d. h. die beschreibungen zweier verschiedener begehenheiten als 

gleichbedeutend clargestellt werden sollen (was freilich im gemeinen le

hen nicht leicht vorkommen wird), so kann dies nicht besser, als durch 

dieselbige copula geschehen, welche dann die heiden siitze als satzhiilften 

rnit einander verhin<let; z. h. Dan.-i-, '.2P.21.'.!2: (v.20; 1ste satzhiilfte:) 

k1111gip 5 tahrngmago 6 pigarto,c 7 il11arto1r 8 etc. weil ( = class; Cj net. nach 

§. 8~, -i-) der konig gesehen hat einen heiligen wachter etc .... (v. 21; 
, e rb ind u 11g :) ta,massa sukuicrntigssa, 9 7,;ungi-,i! 5 ,c11tsingnenivssiirtiip 10 

7,erKt1ss11ltt 11 tassa, piumttrtugssa« 12 nt'ilagkavnut 13 kungimut 5 
- da hier 

ist 'seiue de11tu11g, o kouig ! des hochsten heschluss ist das, welcher zu 

kommen hestimmt ist iiber meinen herrn den konig: ("· 2'.!; 2te satz

h i1 l ft e :) i111rngnit 14 ujagtorttlll<ttptUit 1
'' etc. sie werden dich von llen 

me11schen verstossen etc. etc. We11n auch hier statt v. 21 uur das ein

zige wort tassa stiinde, so wiire die \'erbindung dennoch vollkommen 

geniigf:'nd. Sonst ist in iihnlichen fallen, niimlich wenn gesagtes noch 

weiter oder deutlicher a11seiua11cler gesetzt werden soll, ein gewolmliches 

\'erbi11d11ugsglied: tctssa imuipo1r, eig.: das ist, so ist es; d. h. das ist 

so zu \'erstehen (wie jetzt gesagt werden soll). 

Es mag hierhei gleich mit bemerkt m·rcleu, dass die von obigen dente
wortern durch uvo,c gebildeten redeworter - tussauvo,c, tamcissau
vo,c - stark zuriickdeutende kraft haben, mid daher als blosses ve1·
hinduncrsolied nicht gebraucht werdeu konnen. Wollte man z. b. in 
elem letzfen heispiel § .. t 00 tuss£i11p11t fiir tussa setzen, so wiirde es 
heissen: das sin cl die warten ( von denen wir friiher sprachen), welche 
dil, wallf. oehaut haben. Und in elem zuletzt angefohrten beispiel 
kHme dadu~ch gradezu unsinn heraus, denn tassauvo1c ( od. tamussau-

1 penwssa,c gew olltes. 2 avigsarpd er trennt sich von ihm; I. n. 3 01causigssa1C. 

• bmma. 5 kunge kunig. 6 takuv<l er sicht ihn. 7 Xomlp. v. pigdrpo,c er wacht. 
H v. illwrpo1t er i~t n·t:ht. 9 eig.: was seine erkliirung (sulmiaut) sein soil. 1

" s. §. 28. 
11 per1tiissut gellt'is;;;, (:111:-g,•sproclwnPr) hrsdiluss. 12 v. piumdrpo,c rr wird kommcn, 
o d. geschehen; slw. pivn,c. H 11dlag<rn helT. 1

' lnuk mensch. 15 
ajagtorpd er 

:,; 1,is~1 od. schicbt ihn von sich; bildlich: er ,w~,i.i~~, ihn; l - (sie wcrden dich = 
man wird dich). 
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vo,r) sulrnia11tigssa wiirde heissen: das (e?en fiesagte, also v. 20) war 
sPine - wessen '? - deutunl.T, Dagegen smcl s1e am rechten orte, wo 
ehen ein solches zudickdel~ten heabsichtigt wird, z. b. tassttuvo1c tu
sartagm·se 1 <las ist der, von dem ihr oft gehort haht; tassttunginerpa 
to,rnniagat 2 ist <las nicht der, den sie zn todten suchten '? 

§. 102. 
~- Wenn ein gegenstand n~ther bezeichnet wird nicht durch nen

nung einer eigenschaft desselben, sondern durch erwahnung einer an 

ihrn haftenden od. ihm widerfahrenen handlung als solcher, cl. h. wenn 

ein redewort ( mit den etwa son st noch dazu gehorigen wortern, also ein 

satz) seinem eigenen project od. object als adjectiv heigeordnet wird, 

so entsteht bei uns, was wir einen relativsatz nennen - ( .•. , welcher, 

od. welchen ... ). Im gronl. verwandelt sich hier gewohnlich <las rede

wort <lurch participhildung in ein adjectiv, und tritt so in gleiches ver

h~Htniss mit einem project ( nun substanti v ), z. h. aus: o,rautsit 3 ma,ko 4 

t11sarpatit 5 
- diese worte hast du gehort - wird: oKatrtsit mtiko tu

sagkatif 6 ~liese deine gehorten worte, d. h. diese worte, welche du geh. 

hast; od. suhjectiv: Ontwtsif, ttHtkua tusagkavit 6 
( dasselhe); od. Modalis: 

01Hwtsi11ih makuni11ga tusa9lw11gni1.; mit diesen deinen gehorten worten, 

cl. h. mit diesen w. welche du geh. hast; u. dergl.; s. auch u. a.· die 

beispiele §. ~JS u. §. 101, 2 u. anm. Statt dessen aber kann man auch 

nur das project eines solchen satzes in elem erforderlichen verhaltniss 

dem hauptsatz einverleiben, und <las redewort mit den dazu gehorigen 

wortern als Indicativsatz stehen lass en: die verbindung geschi( .. ht dann 

auf eine der vorigen ahnliche weise, niimlich entweder <lurch ein per

sonliches {zuriick-)de.utewort, hesonders ta1111a od. tamchw. ( dieser, die

ses ), welches als stellvertreter des projects elem redewort zugefiigt wird, 

z. b. erKt1sisavc1tit 7 ivk1rni119a 8 01ca11tsiminik, 3 tauko ~ tusarpat it 5 er wird 

dich an jene seine worte erinnern, die hast du gehort, d. i. welche du 

gehort hast; l1Vltl1e 9 ni11VCl'to1r, 1
'' f<lllSSlllll(( el'JWl'll II sujorna n m11111-

j)Olf, 
13 toK1tssoli n oliautigat 15 der in norden kaufmann (ist), dessen sohn 

war vorigs jahr hier, den hesagten sie als gestorben, d. h. sie sagten, 

dass der kaufmann in norden, <lessen sohn rnrigs jahr bier war, gestor

hen sei; - oder, wenn der so dem hauptsatz eimerleibte gegenstand 

ein blos ortlich bezogener ist, durch f,issa im cas. obliquus, z. b. iketa-

1 tusartaga1', pass. part. v. tusartarpu rr hat r~ Lifteri- gehort. 2 to1'uniaga«, pass. 

part. \'. {O/fllllillJ'/lli l'l' Slll'ht i\m Zll todten. 3 OIC<ll/Selt WO!'!. ·\ §. 23 f. 5 fu.~arpa 
er hurt es. 6 pass. part.: tusaga,c. 0 erndsipa er erinnert ihn an etwas, 1. 

~ §. ·.?:, f. 9 §. :?0. 10 kaufmann. 11 erne,c (3te cl. 2te alith.) solm. 12 §. tn.10. 
13 er ist od. war bier. 14 :\11111i11alpar1. ,·. to«uvo,c er ist gestorben. 15 o,cautiga 
er besagt ihn od. es, sagt von ibm. 
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sanguamut I ilaguka, 2 tassane ivscm 3 11,,pipavhit • ich war mit ihnen bis 

in den kleinen sund, dort hahe ich dich letzthin getroffen, d. h. wo ich 

dich I. getr. hahe. Dies verfahren ist i111 gemeinen lehen zwar nicht 

grade haufig, kann aber unhedenklich iiberall angewendet werden, wo 

<lurch die participbildung (s. o.) der satz an einfachheit zu viel verlie

ren wiirde. 

III. Durchkreuzung der satze. 

§. 103. 
In den a- und e-suffixen der 3ten person, und den damit gebilde

ten cloppelten formen des Cjnct., Sbjnct. u. Particips besitzt die gronl. 

sprache die mittel, auch langere (zusammengesetzte) siitze rnit rnehreren, 

als untergeordnet wiederkehrenden projecten in gehoriger klarheit zn 

halten ( s. d. 1 ste heisp. §. 99), <loch ist dazn auch eine gewisse einfach

heit und regelmassigkeit des geclankeng,rnges erforderlich; fehlt dieser, 

so sind <lie suffixe allein nicht im stande, geni_igende klarheit zn gehen, 

namentlich dann nicht, wenn in folge des vorhandenseins mehrerer pro

jecte gleichsam der eine satz den anderen durchkreuzt, wo die gewohn

lich anzuwendenden e-suffixe leicht zweideutigkeit bewirken konnen, wenn 

nicht <lurch die anordnung des satzt:>s elem vorgebeugt ist. Denn 1) wor

ter, die mit einem suffix 3ter pers. in solchen zusammengesetzten satzen 

als object oder im cas. ohliquus zu einem untergeordneten redewort ge

horen, haben ein e-suffix nicht nnr, wenn das project ehen dieses rede

worts, sondern auch, wenn das hanptproject des satzes det· besitzer ist; 

z. b. sowohl: er (a) sagte von ihm (h), class er (b) seinen (h's) vater 

verlassen hatte - (wo die regel §. 33, anm. heim letzten redewort zu

trifft: ich hatte meinen v. verl.), - als auch: er (a) sagte von ihm (b), 

class er (h) seinen (a's) vater verlassen hiitte -- {wo sie nur hei zusam

menfassung heide1· redeworter zutrifft: i ch sagte, class er me in en v. 

verJ. h.), - muss heides heissen: 01ca11tig«, 5 ungune 6 Kinuil.ii. 7 Eben 

so: o1fatitig((, 5 n1111nmi1111t' aut,1fai'f.o1f 9 er (a) sagte von ihm (b), class 

er (h) in seine (a's oder h's) heimath gereist wiire. Uncl 2) kommen 

auch die zusammengesetzten e-suffixe an redewcirtern in anwendung nicht 

uur, wenn das project des nachst zugehorigen, sondern auch, wenn das 

hauptproject des ganzen satzes ohject des untergeordneten redeworts ist; 

so z. h. Apg. 7, 25, welche stelle hier in dreifacher version ( der 2ten 

1 ikernsang1t1t1r ein klei11l'r .sund (ikerasd,r). ~ ilagd er isl mil ihrn, hat ihn mit sich. 
a§. 64. 4 mipipd er trilft ihn an. 5 er ;;agt v. ihm. 6 ang1tf mann, m. suff.: 
vat er. 7 ,clmagpd er verlasst ilm. H nuna land, m. sulf.: heimath. 9 \11111i11:dpart. 

v. autdlarpo,c er geht fort, reist ab. 
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halfte) das gesagte erlautern mag: isuma1iarpo7i, 1 1iatangutaisa 2 malu
gisagane 3 er (Mos., a) dachte, dass seine (l\fosis, oder <lessen, den er 

vom Egypter errettete, - ist hier eins) - hriider (b) ihn ( a) merken 

Wll rden ( 1) anctutigiumaritik, 4 Giitip allaitkwmangmatik 5 class sie (b) ihn 

( a) zum errettungsmittel ha hen wi1rden, da Gott sie erretten wollte; -

oder: (2) Gut ip tu 111.:11111111gci 6 anautigerwugc1ne ; ( umgekehrtes Particip, 

§. n) dass Gott ihn (a, das hauptproject, daher e-suffix) for diese zum 

errettungsmittel gehabt werden hiesse; - oder: (3) G,itip anaormmyma
tik 8 agssaminut 9 dass Gott ( c) sie (b) errettet werden hiesse <lurch seine 

(a's od. b's od. e's) hand. Von diesen drei versionen ist nur die erste 

beides deutlich uncl regelrecht; die zweite kann zwar auch nicht miss

,erstanden werden, ist aber etwas ungelenkig, denn statt taukununga -
,n1s hier nur damm auf das project des vorigen redeworts (1tata11911taisa) 
hezogen wird, weil von keinem andern gegenstand, auf den es bezogen 

werden konnte, die rede ist, - sollte eigentlich ingmingnut 10 stehen, 

aber dagegen (niimlich gegen das darin enthaltene e-suffix mi,l.) striiulit 

sich das am zugehorigen redewort hefindliche, auf ein anderes project 

- (l\loses) - gehende e-suffr" ane; und die 3te version ist mehr als 

zweideutig, dt,un agssaminut kann hier heissen: J) durch Gottes hand 

(s. §. 33); 2) durch .'.\losis hand (s. liier oh.); .~) durch ihre_ - naml. 

jeden von ihnen durch seine eigene - baud (s. §. ,5, anm.), oder class 

jeder sich selbst erretten sollte, und zw,n ist diese letztere auff assung 

hier die niichstliegende, s. §. 13,, amn. 2. 

1 eig.: er hat gedanken (isuma). ~ ,cafangut gesclmister, bruder od. schwester. 
3 malugd er merkt ihn od. es, wird gewahr. class er ... , 1. ·1 anautiga er hat ihn 
zum errettungsmittel (anaut), J. s tinciukumai,d er will ihn erretten - (Wt•gen <lf', 

e-suffix s. §. 90, anm. '..?). 6 §. 23 f. 7 cinautigel'ICm:d er heisst ibn zum errettungs
mittel gehabt werden - ( doppelttransitiv). ~ a11ao1·1wva er heisst ihn errettet wcr-
<len - ( doppelttransitiv). 9 agssa,c finger, mehrh.: die hand. 10 §. 49, 3. 



Dritter haupttheiJ. 

Z us a m 1n e n s e t z u n g s I e h r e. 
(S y n the s e.) 

§. 104. 
Bei den abgeleiteten wortern finden sich im gro11Hindischen <lrei 

verschiede11e bildungsweisen, nHmlich 1) vedinderung des einen od. an

deren stamm - ( od. wurzel-) lauts, oder zusetzung eines solchen: so wie 

z. h. im deutschen wiegeu, wage, ·wucht, - oder hrechen, bruch, brok

ken, hrockeln, - oder melken, milch, molken, - oder traben, treppe, 

trampeln, strampeln, u. dgl. m. je von einer wurzel abstammen, so im 

gronHilld. u. a. kuk fliessencles wasser, u. 1Coli harn; kumak Jaus, u. ku
mak eiugeweidewurm; uvdlok tag, u. uvdluli morgen; 1rn11I,; abend, u. 

,,nuali nach.t; 11kioli winter, u. ukia,c herbst; fmwvo,c ( stamm 1tllllt) er 

is t lehen,lig, u. iimar7)01C ( stamm 1,ma,c) er winl lehendig; tusnrp<t er 

hort ihn, u. tusaiv& er versteht ihn; akik wiclerhaken, ake das entge

gengesetzte, gegeniiberliegende, antwort, vergeltung, ako der ort, wo 

eutgegengesetztes in eins a11sUi11ft, u. a. m. vo11 einer gemeinschaftlichen 

wurzel ak mit dem hegriff des entgegenstehenden; p11d.: geschwulst, he

bung, ptrali lunge, p11ia,c vogelkropf, pui-vo,c er kommt herauf (aus elem 

wasser), pug-tavo,c es schwimmt_ oben, pu1.: hohe, erhehung (wovon 7n1-
kipo1t es ist niedrig, hat geringe erhebung, por-tuvo1c es ist hoch, hat 

starke erhebung), 7mg- cllagpo,c es ist aufgeblasen, u. a. - von einer 

wurzel pttk ( od. pug), mit dem begriff der ausdehnung und erhebung 

iiber anderes. 

§. 105. 
Dann sind von manchen nennwortern wie von verhalstHmmen rede

worter gebildet 2) nur <lurch anhiingung des ausbildungszusatzes (§. 51): 

wie bei LIIIS u. a. fischen von fisch, keilen \'Oil keil, schallen von schall, 

so z. h. inugpo,c er kommt zu leuten, VOil i,111].; mensch, n11littrpo,c er 

ltc,irathet, r. nuliali ehefrau; simigpti er stopft es z11, " simil.: stopsel; 

name11tlich werden auf diese a1t redeworter gehildet a) vo11 alleu thier

nameu, mit der bedeutung: er hat es l'rlegt, gefangen, z. b. aKigsse,c ein 

schneehuhu, a,d9sserpo1e er hat schneehi.ihner gefangen; e,ca,lugssuali ein 
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hai, e1rnlugssuarpo,c er hat einen hai gefangen; nww ein bar, nanugpo1e*) 
er hat einen haren erlegt; - b) von den namen der kleidungsstiicke, 

mit der bedeutung: er heldeidet sich damit, z. b. nasa miitze, nasar
po,c *) er setzt die miitze auf; kamik sfo,fel, 1wmigpo,c er zieht die stie

feln an; - c) von ausrufen und kihnlichen naturlauten, auch der thiere, 

mit der bedeutung: er sagt so, z. b. 111i-ti! au! na-arpo,c*) er sagt: au! 

kakakarpo,c er sagt: kakaka ( ein fochs ), be lit. 

*) Vocalische endungcn nehmen in dem ersten dieser drei falle ein k an, in den 
beidcn andern ,c. 

§. 106. 
Dergleichen ableitungen sind jedoch verhaltnissmassig selten, denn 

hei weitem der grosste theil aller abgeleiteten worter entsteht 3). durch 

zusammensetzung ausgebildeter stamme, nkimlich dadurch, class an einen 

urstarnm ein od. mehrere anhangssWmme gehangt werden, wie §. 11 vor

laufig gezeigt worden ist. Da die meisten dieser anhange heweglich sind 

( s. §. 1 :I, anm. ), und also die damit gebildeten worter nicht wie die vor

hin erwkihnten, ein for allernal gehildet sind, sondern fi.ir den bedarf 

des augenblicks gemacht werdeu, 'wie man sie grade braucht - (u. wie 

man sonst worter in Skitzen zusammenstellt), so ist es sache der gram

matik, die nothige anleitung dazu zu gehen. Zu dem ende sind l1ier 

die meisten be we g lichen anh~inge je nach ihrer inneren ahnlichkeit 

geordnet, aufgefiihrt, regeln iiber die art ihrer anhangung gegeben, und 

die anwendung derselben durch beispiele erlautert. Die behandlung der 

festen, wie iiberhaupt die moglichst vollsHindige zusammenstellung al

le r anhkinge, bleibt dem worterbuch iiherlassen. Uebrigens findet zwi

schen den festen und beweglichen keine scharfe griinze statt, indem die 

letzteren allmahlig in die ersteren iibergehen, so wie auch manche in 

einem dialect fest geworden od. ganz verschwunden sind, wahrend sie 

iu einem andern noch als heweglich bestehen, und also zu provincialis

men geworden sind. Dass auch die beweg.lichen anhange nur da ange

hiingt werden konnen, wo die hedeutung heides des stmnmworts und des 

anhangs es ,ertr:igt, liegt in der natur der sache, und findet sich daher 

von selhst. 

§. 107. 

Ahgesehen von ihrer heweglichkeit od. nnheweglichkeit, und rnn de1· 

allgemei11en eintheilung in nennwi.irter und redeworter ( verbalstiimme ), 

zerfallen die anhangs,,iirtl'r -- und zwar lwides die anhangsnennworte1· 

und die a11ha11gsredewi.irter - in um hi l den de, die an sWmmc der an

deren art angeldingt werden ( nen rmurter an verhalsHimme, verbalsWmme 

an nennworter ), untl fort bi l cl end e, die nur an ihres gleichen gehangt 
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werden. Einige werden jedoch beides an nennworter und redeworter 

gehkingt, und· wiederum einige sind lieides als nennworter und als ver

halstamme im gehrauch: solche kommen dann entweder in der folgenden 

aufzahlung zweimal vor, oder ihr <loppelter gelirauch ist am einen orte 

mit erwiihnt. Die fortbildenden anhange sind grosstentheils von der art, 

<lass sie, ohne die natur des stammworts *) irgend wie zu verandern, 

nur den begriff desselhen adjectivisch od. adverbialisch ( od. nach art 

unsrer sogen. hiilfsverben: konnen, sollen, mogen etc.) erweitern oder 

naher bestimmen, also sich ganz neutral verhalten; dagegen sind einige 

anhangsredeworter entschieden transitiv od. intransitiv, und einige an

hangsnennworter enthalten einen ,,ergleichweise suhstantiven begl'iff, so 

naml., <lass das stammwort als <las untergeordnete erscheint. Also schei

den sich die forthildenden anhangsnennworter in adjectivische (neu

trale) und substantivische, und die fortbildenden anhangsre<leworter 

in neutrale, intransitive und transitive. Es sind nur die aus

gebildeten stamme (§. 11 f.), die das vermogen, anhangsworter anzuneh

men, eigenthiimlich und rnllsWndig hesitzen, <loch werden einige der

selben auch an deuteworter, partikeln, ausrufe, ja sogar an appositionen 

und suffixe gehkingt, meist, indem ein solches wort als nennwort behan

delt wird, auf die art, wie die deuteworter behuf s der anhlingung von 

suffi.xen (§. 50). So vorkommende anhHnge folgen hier in einem beson

deren abschnitt zuletzt. 
*) Unter stammwort ist bier und im folgenden immer das wort zu verstehen, dem 

ein anhangsstamm angehiingt wird, gleichvicl ob es einfach oder selbst schon zu
sammengesetzt ist. 

§. 108. 

Es ist etwas sehr gewohnliches, class an eiueu urstamm mehrere an

hangsstiimme (oder, was auf dasselbe herauskommt, mehrere anhangs

stiimme an einander) gehkingt werden, wodurch cine oft erstaunenswerthe 

menge von begriffen in ein einziges wort zusammengedrangt werden kann, 

und zwar ist dieses der gronld. sprache weit gelaufiger, als das zusam

mensetzen der siitze. Nichtsdestoweniger abet· ist auch bier dasselbe zu 

beobachten, was dort erforderlich ist, niimlich ein einfacher, moglichst 

leicht zu verfolgender gedankengang. Daher dienen zu dergleichen mehr

fachen zosammensetzungen vor andern die neutralen anhiinge ( die im fol

genden die abtheilungen I, 2a u. II, 2a ausmachen), da bei diesen nicht 

. nur keine verriickung od. umkehrung des begriffs, sondern im gegentheil 

eine so innige verschmelzung statt findet, class ein nur mit neutralen an

hii11gen zusammengesetztes wort ( oder ein nttr durch neutrale anhiinge 

verlangerter anhang) vergleichsweise als einfach angesehen we1·den kann. 

Es ist also nicht sowohl die menge der anhHnge iiberhaupt, um die es 
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sich hier handelt, sondern vielmehr die menge der umkehrenden ( absatz

machenden, nicl1t neutralen) anhicinge insbesondere: von dies en diirfen in 

einem wort nicht zu viele vorkommen. Zwei his drei nmkehrungen in 

einem wort, ist nicht grade selten; sind deren alwr mehr, so leidet Jeicht 

die vei'standlichkeit darunter • ). Die ordnnng, in welcher die anhange 

in solchen mehrfach zusammengesetzten wortern auf einander folgen, 

beruht darauf, dass jeder anhang <lurch den "or ihm stehenden theil 

des worts erganzt wird, oder sich anf diesen bezieht, nicht auf <las nach

fo]gende, - wahrend hei uns grade nmgekehrt das erganzende wort 

n a ch folgt, daher die anhiinge im gronHindischen durcl1gangig in der 

umgekehrten ordnung unsrer gleichbedeutenden wo1ter stehen; - doch 

leidet diese regel einige ausnahmen, indem nfonlich gewisse nentrale an

hangsredeworter andere nur in einer bestimmten ordnnng (immer vor

stehend, od. immer n a ch stehencl) hei sich haben konnen, wie im fol

genden vorkommenden fal1s hemerkt ist. Indessen gilt letzteres immer 

nur von unmittelbarer znsammenste11ung solcl1er anhange, denn nament

lich <lurch die umbildenden anhange verandert jedes wort ( und somit 

auch jeder anhang) seine natur so, class es gleichsam als ein neues 

( einfaches) wort anzusehen ist, und bei seiner weiteren verlangerung 

die vor einem sokhen umhil<leuden anhang etwa stehenden anhiinge gar 

nicht weiter als solche in betracht kommen. Ein beispiel davon s. §. J 31, 

anm 2. Um die an wen dung dieser regeln beilaufig zu zeigen, sind in 

den nachfolgenden beispielen ofters znsammengesetzte worter als stamm

worter gewiihlt, und dnrch eingeklammerte zahlen die darin enthaltenen 

anhangsworter angegeben. 
*) Uebrigcns ist bier auch ein untcrschied, nachdem die leute sind: so wie in Eu

ropa die gelehrten kiinstlichere siitze bilden, als der gemeine mann, so machen 
auch in Gronland die aufgewecktercn weit kiilmerc zusammensetzungen, als sonst 
gewohnlich sind; - und in sehrift, wo man ein etwa schwer wrstiindliches wurt 
lesen und wieder lesen kann, his man es vcrsteht, liisst sich dergleichen zuweilen 
mit vortheil nachahmcn, in hlosser redc aber bat die einfachheit mehr werth. 

§. 109. 
Die anhiingung selhst geschieht immer so, dass stamm an stamm 

gehangt wird, also, wenn das stammwort ein redewort ist, fiillt der aus

bildungszusatz (§. 51) ohne weiteres weg. Ferner hat jeder anhang 

seine eigenthiimliche wirkung auf die endung des stammworts·, die in 

den allermeisten fallen einige veriinderung erfiihrt. Am hiiufigsten fiillt 

der endconsonant (wo einer ist) ganz ,Yeg, und der anhang kommt dann 

also an den end vocal; zuweilen fiillt aher anch dieser weg, da dann 

der anha11g an die wurzel kommt. Dann gieht <·s anhiin~e, Yon denen 

nichts wegfiillt, wo also nur der etwa vorhandene endconsonant nach 

§. 6 verandert wircl; und noch andere konnen nur an einen consonanten 
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gehangt werden: vor diesen miissen also stamme, die auf einen meal 

ausgehen, erst einen endconsonanten (« od. 1.) annehmen. Endlich giebt 

es unter den anhangen fiir redeworter einige mit anfangendem g oder t, 
in denen diese laute je nach der classe des recleworts, woran sie kom

men, so veranclert werden, wie die gleichlautenden heugungszusatze der 

redeworter, namlich wie der hindecharakter (g) und die (Nominal-) par

tici))wurzel (t). Welches verfahren fiir jeden anhang insliesondcre gilt, 

ist im folgenden durch vorgesetzte zeichen angedeutet, namlich: alle an

hange, die kein zeichen vor sich haben, kornmen an den letzten stamm

laut; die an den end vocal kommen, haben - , und die an die wurzel 

kommen : vo1· sich: die veranderlichen anfangslaute - (g, was wie der 

hindecharakter, und t, was wie die participwurzel vedindert wird) -

sind eingeklammert; u nd vor denen, die immer cinen consonanten vor 

sich erfordern, steht <lurch ein strichlein getrennt 1·, g, ocl. ng: r, wo die 

auf einen vocal ausgehenden stamme K annehmen, und g od. ng, wo 

sie k annehmen. Die nach jedem anh<1ngsnennwort stehende zahl giebt 

die classe an, zu welcher es gehort - (3, 1 u. 3, 2 ist die erste und 

zweite abtheilung der dritten classe ). 

§. 110. 
Noch ist in hetreff einzelner worter folgendes zu hemerken: 1) Die 

beiden stamme pik (sache, ding,.habe) und suk (was, etwas) verhalten 

sich iiberall, wo bier der endconsonant in hetracht kommt, als oh sie 

keinen batten, also wie 1w und so (s. no.15, 20, 25,31, 50). 2) Die 

stamme auf t, so weit sie nennworter sind, nehmen in der regel iiher

all einen hiilfsvocal an, und zwar gewohnlich i; a nur in den ausdriick

lich angegebenen fallen (z. h. no. 44, 48, 56). Nur einige anhiinge kom

men an die stelle dts t, also an den v or <liesem stehenden vocal, wie 

vorkommenden falls hemerkt ist (no. 52 ff. u. a.). 3) Bei den verbal

stammen anf t - (denen der 3ten classe) - gilt dagegen in der re

gel der v or elem t stehende vocal als end vocal; nur ausnahmsweise 

wird bier ein i als hiilfsvocal angenommen (s. no. 75). 4) Der binde

charakter des verneinungsstammes (no. 87) ist bier mit einer einzigen 

ausnahme ( no. 109) immer .!.k. Fiir sammtliche im fol gen den vorkom

menden verbalstamme auf eK, ik und t ist die participwurzel (§. 111) s. 
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Erster ahschnitt. 

Anhange der nenn - und redeworter. 

I. Anhangsnennworter. 

1) umbildende. 

§. 111. 

Hieher gehoren anhange mit nennwortbedeutung, die an redewo.rter 
gehangt werden, und also von redewortern abgeleitete nennworter hil
den (wie im deutschen die anh;'.inge -er, "'.niss, -ung, z. _h. hedriick-.er, 
hedriick-ung, vers.'.ium-niss). l\'lehrere derselben gehoren zu den am 
haufigsten vorkommenden anh.'.ingen; diese stehen bier zuerst (no. 1 
his 6). 

§. 111. 
1. ( t) o ,r, 1. cl er, we 1 ch er - ; de r so th u t (that) oder is t. 
2. (t)aK, 1. der, welchen er-; dem so gethan wird od. 

wurde. 
3. (t),J, 1. der (ihm) so thut. 

Von dies en drei anhiingen, den en offenhar dieselhe wurzel zu grnnde 
liegt, bildet der erste das im vorigen sch on afters hehandelte Nomi
n a Ip art i c i p, der zweite <las ehenfalls bereits erwahnte passive par
tic i p, und der dritte ein ausschliessJiich actires particip, welcbes 
letztere meist nm· als gewohnliches nennwort vorkommt, wogegen durch 
die heiclen ersteren ausserdem noch unsre relativsiitze, und durch das 
Nominalparticip insbesondere auch siitze mit class ausgedri.ickt werden 
(s. §. 102. 76. 78). - Ein Nominalparticip hat jedes redewort; die bei
den andern dagegen kommen ihrer natur nach nur hei transitiven rede
wortern vor, - von diesen hat das pass. part. gewohnlich, und <las 
active immer ein suffix. Die veriinderung des anfangs -t, hier sowohl 
als bei alien mit demselben ver{iuderlichen t (§. 109) anfangenden an
hangen, besteht darin, dass die meisten auf _e,r, ik und t ausgehenden 
stamme s ( s. anm. 1), und alle anf einen vocal ausgehenden ( die der 
4ten u. 5ten cl.) ss dafor annehmen; irn pass. part. haben auch mehrere 
sUirnme der 3ten cl. ss. Fiir die zwei ersten classen der redeworter 
wird in Gronland - nicht in Labrador - clas pass. part. in cler regel 
durch einen andern anhang gebildet, niimlich -g <i ,r, 2; - cloch kommt 
ausnahmsweise anch fmr vor. Das active part. wird hHufig so gehildet, 
class das transitive stammwort erst halhtrans. gemacht wird: dies ge
schieht immer hei den redewortern der 3ten classe ( durch die anhiinge
worter sivo,r od. ssivo,r, §. 132), auch hei mehreren der I sten u. 2ten cl. 
( durch ivo,c), aber nie in der 4ten u. Sten classe. Also z. b. 
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1) Nominalparticip: 

autdlar7101r er geht weg, autdlarto,c welcher weggeht. 
aggerpo,c er kommt, aggerso,c der da kommt. 

ajo1'po,c es ist sch1echt, ajorto,c was schlecht ist; schlechtes. 
nivag1101r er schaufelt, nivagtoK wekher schaufelt. 

ma11igpo1r es ist glatt, mut1igso1r was glatt ist. 

pisugpo,c er geht, 7,isugto,c welcher geht. 

1ranipo1r es ist 'nahe, Kanito,c was nahe ist; nahes. 

tikipo,c er ist angekommen, tikitso,c der angekommen ist. 
'lllikivo,c e1· ist klein, mikisso,c ein kleiner, kleines. 

aulcivo,c es hewegt sich, a11lasso1r was sich hewegt. 

ange1rao,c (88) es ist sehr gross, ange,cissoH sehr grosses. 

2) passives particip: 

113 

manigsarpii {132) er gliittet es, manigsaga,c gegHittetes, manigsaga 
sein geg]attetes, cl. i. das, was er gegliittet hat. 

11ajorpa er ist bei dem (mann, od. an dem ort), 11ajuga sein wo er 
ist, seine aufenthaltsstatt. arnwHa najnganut dahin, wo meine 
mutter ist; najugkavntsavutit du so!Jst sein, wo ich bin. 

nugterpa er iihersetzt es, nugtiga sein iiliersetztes; das was er iiher
setzt hat. 

misugpa er taucht es eiu, misugwc eingetauchtes. 

kalipa er hugsirt es, 1rn7iU2 sein bugsirtes; was er L,ugsirt hat. 
tuni11pa (136) er gieht es hin, tu11i11ssaK hingegebenes. 
piva er erhalt es, pissa was er erhalten hat. 

sangmivlt er ist ihm zugewandt, hat ihn od. es vor sich, sangmissii 
das wogegen er gewandt ist, was er vor sich hat. sangmissanit 
ornigdlugo von (seinem) vorn zu ihm kommen. 

pigli er besitzt es, pigissa sein besitz, das was er hesitzt. 

3) acti,es particip: 

ajo1rersm·11a er lehrt ihn, ajo1fetso1'ta der ihn lehrt, sein lehrer; ctjo-
Kt!'tsortiga mein lehrer. 

ornigpli er kommt zu ihm, ornigtai die zu ilun kommen. 
tOHttpa er todtet ihn, tOHUtsissa der ihn getodtet hat, sein mordn. 

pinitipa (13n) er erwirht (was) fiir ihn, piniussissti der fiir ihn er• 
worhen hat, sein erwerher. 

asava er lieht ihn, asassiga der rnich lieht. 
An m. 1. Es Hi"sst sich keine regel dafiir geben, welche von den auf 

eK, ik od. t ausgehenden stii1~men t, un1 wel~he s c1I_s particip~rnrzel 
Iiahen daher es sache des worterh11chs 1st, d1eses, w1e auch die ah
weich;nd gebildeten passiv(,n participien, im ei11zelne11 anzugehen. 

An m. 2. Die durch hlosse anhiingung des a11shild11ngsz11satzes von 
thiernmnen gebildeten redeworter (§. 1 ~5, a). h~hen a~1~h c~as passive 
particip (nod zwar taH od. saH), ohgle1ch s1e rntrans1hv smd, <laher 
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aher auch in etwas uneigentlicher hedeutung, da naml. clas stammwort 
zugleich das ohject hezeiclrnet, z. h. 11vuK dorsch, 11varf~1 sein gefa~
gt>ner dorsch, d. i. der dorsch, den er gefangf•n hat ( v. uvarpoK); 1111-

teK eidervogel mitcrtura mein, d. i. ein von mir gd"angener eidenogel; 
rwtseK ringels~ehund, natse·tsu sein (v. ihm) erlegter riugelseehund. 

A II m. 3. Dass das Nominal part. auch die personzeichen des Indi
cativs annimmt, ist hereits im \'Origl'11 gl'zeigt worden; hier noch ein 
Yollst;indiges Leispiel: 3te pers.: JJisugto1c der welcher geht, pisug
tuk dit~ :2 welche gehen, pisugtut die wt·lcl1e gehen; - 2te pers.: 
1iisiigt11tit du der du µ('hst, 1>isugtutil. ihr 2 die ihr geht, pisugh1se 
ihr die ihr geht; 1 st e per s.: pisugtunga ich der ich gehe, pisugt11-
guk wir 2 die wir gehen, pisugtugut wir die wir gehen. 

An m. 4. Ausser elem hereits erwiihnten gebr,wch clienen Nominal
participien auch ofters als eige11thiimliche benennungen hestimmter ge
gensHinde, so z. h. mitd1uartoK ein schwamm, \'. mit<llttarpoK er zieht 
fhissiges in sich, saugt; ulrnssartoK t·in taschenmesser, v. 111.:ussarpoK 
es legt sich ( wiederholt) zusammen; nut hsoK ein wittwer, v. nulerpoK 
er hat die frau verlore11; u. a. m. Ebenso die 3 folgenden anhiinge. 

§. :112. 
4. 11 e K, 3, 2 ( an vocalisch ausgehenden sWmmen zuweilen 3, :1); 

ist ein sehr vieldeutiger und 111a1111igfach :-inwendbarer anhang. :1) Die 

grnndbedeutung scheint zu sein: das, was dahei heraus kommt, 

<las resultat, die zuriickgelassene wirkung od. folge. Z.h. 

11natarpt1 er priigelt ihn, 1111atarnerif (111l1t.) folgen des priigelns od. 
eigentl. gepriigelt werdens, cl. i. hlaue flecke, striemen etc. 

umiarpo,r (56) er verliert das boot od. schitf, umicmwrit (mht.) das 
resultat davon, od. das ii brig hleibende, wenn man clas fahrzeug 
verliert: schitfhriichige. 

uvigdlarpoK sie verliert den ehemann, 11vi9dlarneh' das resultat davon: 
eine wittwe. 

uuvo1c i·s verliert den zusammenhang, verfault, verrottet, ,ergeht, ct11-
1ieK das resultat der fiiulniss od. des ,erwitterns l'tc.: faules holz, 
verwitterter stein 11. dgl. 

katiJ>ai (mht.) e1· fiigt sie znsammen, kati11eK was dabei herauskommt, 
wenn man zwei dinge zusammenfiigt: eine fuge. • 

kapiva er sticht ihn, k11pi11e1,· eine stichwunde. 

mitdlot7>a er wirft ihn (mit einem stein), mitcllorneK eine wunde vo.n 
(!inem steinwurf. 

agdlagpa er heschreiht es ( Jas papier), schreibt darauf agdlang11erit 
(mht.) geschriebene huchstaben. ' 

Suffixe an nek in dieser bedeutung gehen sehr hfiufig - hesonders wenn 

das stammwort transitiv od. halbtransitiv ist - nicht auf den hesitze1· 

der besagten wirkungen, sondem auf deren urheber, z. L. 111wf111'1tel'e 

(s. o.) sind nicht seine (des geschlagenen) beulen etc., sondem seine 

( des schHigers) schlagwirkungen, die folgen seiner schHige; mitdlurnera 
seines ( des ,wrfers) steinwurfs folge od. wirkung. So auch: 
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saim~11pa (1_.%) er ist ihm gniidig, saimciunera seine gnadenwirknng, 
folge seiner gnadt·. 

7>initt!siv?1C (136,.halhtr.) er erwirht for anclere, pi11it1ssinere (mht.) 
dH· fol gen sernes erwerbens fiir and ere; das was er anderen er
worbe11 hat. 

s11p1'1pit ( (~er ausge!ret~ne l!ach od. strom) flu th et dagegen, iiherfluthet 
es, re1sst. es m1t ~1ch _fort, bip sup11nere (mht.) des flusses iiber
flut!rnngsfolgen,. die w1rkungen od. fol gen st:'i11e, austretens; aus
genssene nnd fortgeschwemmte haume, steine u. dgl. 

In einigen anscheinend ganz iihnlichen fiillen geht <loch <las suffix auf 

den hesitzer, z. h. Jwti11er11 (s. o.) seine fuge, die foge daran. 

~- 113. 
Wenn das stammwort t'ine handlung (hegebenheit, heschaffenheit) 

besagt, die kei11e in die augen fallende wirkung oder folge zu hinter

lassen pflegt, so entsteht aus jener grundhedentung 2) die hedeutnng 

unsers als nennwort gelirauchten Iufinitivs, indem niimlich dan11 <las 

nachste wahmehmbare resultat der lrnndlung eben diese handlung selbst 

ist; - es schliesst aber dies es nicht ans, class unter nmstanden doch 

auch ein weiteres resultat ( eine folge od. wirkung) der handlung ge

meint sein kann. Z. h. 

kajumigpo,c er hat lust, verlangt, kajiimingne1t die niichste folge da
von: <las lusthabcn, lust, verlangen. 

nalangila,c (87) er gehorcht nicht, 11t'iftingine1e <las 11icl1tgehorchen, der 
uugehorsam; nalanginera st:'in ungehorsam. 

ungavo,r er ist anhiinglich, 1mgane,r das anhanglich sein, anhang
lichkeit. 

mikivoK es ist klein, mikineK das klein sein, kleinheit. 

7>issm1VOK ( 48) er ist stark, miichtig, pissaunera, seine starke oder 
macht. 

asangnigpo,r (hlbtr.) er ist liebhahend, asangningneK <las liehhaben. 
tassa asangningnera <las ist sein liehh~beu (was jenes bewirkte); 
[oder auch: das ist die folge seines liehhahens (wie §. 112)]. 

Wo ne1C diese hedeutung hat, dient es immer, um die handhmg als ur

sache einer and em - die andere als folge dieser - anzugehen; ge

woh nlich steht es dann entweder mit suff. im Suhjecti,, od. ohne suff. 

im Ahlati,, z. b. mikinermit tci11wrpo1c vo1· kleinheit ist's ,·erloren gegan

gen; 1111gmien11it c1j11leqnrn9a ich kann's rnr anhiinglichkeit nicht mehr 

schaffen; 11,,f1i11!Jineruta ,rimati1>i1 sein ungehorsam macht ihn fliehen; 

kaJuming11erpit 11vcw9atao1r J.11J1111ii9sarp<'i1tga dein l11sthahen macht auch 

mich lust haben. Weniger haufig - <loch auch nicht grade selten -

sind andere formen desselhen in dieser ht:'dentung, z. h. 71issa111ient (Ob

jecti,·) ange1(ao1C seine macht ( als wirkendes) ist seh r gross; pissau11era

gut (Yial.) durch seine macht. 
8 * 
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§. 114. 
Bei gewissen redewortern, die ein konnen od. vermogen ausdriicken, 

steht iie,c 3) ganz in der bedeutung unsers Jnfinitivs; so namentlich hei: 

ajorpo,c od. ajorpa er taugt nicht (ilun) so zu thun, ist uicht dazu ge

eignet, kann nicht od. pflegt nicht so zu thun (s eh r hiiufig); saperpa 

es ist ihm zu schwierig, es fehlt ihm an den mitteln dazu, er kann es 

nicht dahin bringen; artorpt1 er wird's uicht herr, ist's nicht im stande; 

er,ciaga er mag es nicht thun; - seltener hei nahtV<t er weiss es nicht, 

und ilipa er lernt es verstehen, kriegt es weg, - und den davon ah

geleiteten; diese erlrnlten dann das erforderliche suffix, wenn das stmnm

wort (woran ne,r gehangt ist) transiti" ist. Z. b. 

perpo,c es geht los, perne,c ujorpo,c es tau gt nicht loszugehen, hat 
keine art zum losgehen. 

7,atdligpa er erreicht es, patdlingne,c ajulerpm·p11t "ir werden untaug
lich es zu erreichen, d. i. es sieht aus, als ob wir nicht hinkom
men sollten. 

ajorne,c ajorpo,c es taugt nicht untauglich zu sein, ist immer gut, od. 
, ollig dem zweck entsprechend. 

sanava er be<].rbeitet es, sa.nane,c erniag& er mag es nicht bearheiten, 
ist zu faul daZII. 

kivigpa er heht es (von der erde), kivingne,c urtorpam ich hin nicht 
im stande es zu heben. 

ik--ipa er ziindet es an, ikine,c sapetp<t er kann es nicht angeziindet 
kriegen. 

§. 115. 

An redewortern, die eine beschaffenheit ausdriicken, bezeichnet der

selbe anhang in folge einer erweiterung seiner grundbedeutung 4) das 

vorhandensein eines hoheren (od. des hochsten) grades dieser beschaf

fenheit bei elem dadurch benannten gegenstand im vergleich mit andern, 

und entspricht also unsern comparationsformen. Mehrere redeworter auf 

ivo,c erleiden dabei eine verkiirrnng, indem das i wegfallt. Z. h. 

angivo,c er ist gross, angne,c - - eig.: das resultat des grossseins ( vor 
andern ), das was anderem gegeniiber eine grosse ist: der grossere 
od. grosste. 

mikivo,c er ist klein, 111ingne,c der kleinere od .. kleinste. 

itivo1r es ist tief, itine,c das tiefere od. tiefste. 

siligpo,c es ist breit, sili11911C1, <las breitere od. breitste. 

pissmtvo,c ( 48) er ist miichtig, pissamie,c der machtigste. 

amerdl(iJJllf (mht.) sie sind viele, amenlla11erit die meisten. 

Suffixe konnen sich hier nur auf eine einheit beziehen, von der 1ie,c einen 

theil benennt, z. b. sili11g11ern sein breitstes, d. i. die stelle wo es am 

breitsten ist; vgl. no. 29. 
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Eine andere comparationswf'ise s. no. 12, und fortbildungen des 

obigen no. 96. 

§. 116. 

,1. fik, an vocalen -.vfil.:, oder, wenu der vocal de1· nachstvorioen 
0 

sylhe scharf ist, -vik, 1. ort oder zeit, wo er so thut oder ist. 

Steht meist mit suffix, wobei aber zu bemerken ist, dass es an transiti

ven stammen reflexive od. pnssive bedeutung hat - (ort od. zeit wo er 

sic h so thut, od. wo ihm so gethan wird); - wo also dieses nicht die 

meinung ist, muss <las (transitive) stamrnwort erst halbtransitiv gemacht 

werden. Z. h. 

iser!arpoK ( 106) er geht o~ters hinein, oder pflegt hinein zu gehen, 

isertarfi,1. ort wo man lnnein zu gehen pflegt: eingang, thiire. 

inarpoK er legt sich schlafen, inarfia seine hettzeit; die zeit wo er 

sich sch lafen legt; auch: seine schlafstelle. 

OKalugpoK er redet, predigt, 01ralugfi,k ein 01·t, wo man predigt: eine 
kirche. 

issipon: er fallt ins wasser, issivfia die stelle wo er ins wass~r gefal
len ist. 

h'rngavoK es ruht auf, steht oder lie gt auf grund, tl'rngavia die stelle 

wo es aufruht, seine grundlage. 

nalagm,von: (2, 48) er ist herr ( dem gehorcht wird), niilagauvfia ort 

od. zeit, wo er herr ist: sein reich. 

11erdlerpa er speist ihn, gieht ihm zu essen, halhtr. nerdlivoK, davon: 

nenllivfict ort od. zeit wo er (anderen) zu essen giebt. Dagegen 

w~ire nerdlerfia ort ocl. zeit wo er sich selhst zu essen giebt, -

,·on 11ercllerpo11: in reflexiver hedeutnng: er giebt sich zu essen. 

singip<t er schiebt es hinunter, singivfi,a de1· ort wo es hinunter ge

schohen wird, - von singipon: in passiver bedeutung: es wird hin

unter geschohen (s. §. 5\:1). Dagegen: singitsivia der ort wo er 

(es) hinunterschoh, - vom halhtr. singitsivoK. 

§. 117'. 

6. -ut (in einzelnen fallen utan:), J. die nachste (wirkende) 

ursache; das mittel oder werkzeug dazu. Ein ebenfalls sehr 

haufig gehrauchter c1nhang, der abe1· in ziemlich verschiedener form vor

kommt. Das gewohnliche, was demnach als regel angenommen werden 

kann, ist folgencles: -11r hahen alle stamme mit k u rz em encl vocal und 

davor stehendern co11so11anten, mit ansnahme derer auf e,r, die, wie auclt 

alle mit la n gem end vocal, den endconsonanten behalten (1, als r, k als 

g, t als ss), und also -rnr, -y11f, -ssut haben; stiimme, die auf einen Ian

gen , ocal ausgehen, lrnben ehenfalls -ssut, wenn sie uicht anderweitig 

verande1t werden; und die auf 1ta1C, i«K u11d ion: ausgehenden stiimme 

\'erlieren den encl\'ocal, und hahen also an der stelle dieser endungen 

ut u. i11t. Ausnahmsweise - dergleichen <las worterbuch vorkommen-
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den falls anzuzeig1·11 hat - kommt vor: J) dass -ss11t an sfiimme ge

hangt wircl, die wed er auf t, noch auf einen langen vocal ;111s~elten; 

2) <lass blos - l angeh~ingt wircl - ( dies geschieht tifters in cler 4ten 

classe); 3) <lass beides -111 u. -ssut demselben stammwort in verschie

dener bedeutung angehiingt werden; und -4) <lass das stammwort m1ch 

art der 2ten od. 3ten classe der nennworter veriindert wird, oder class 

ein <lurch zusammenziehung entstandener langer endrncal sich wieder in 

seine bestandtheile trennt. Z. h. 
ttlimavo,c er haut, 11Hmaut ein beil. 

agdlagpo,c er rnacht figuren, schreibt, agdlaut figurenmaterial: dinte, 
farbe, weisses od. buntes leder, bleistift, schreibfeder od. dgl. 

aulaterpa (107) er riihrt es um, aulaterut ein riihrloffel, riihrholz, 
quirl u. dgl. 

ersislirptt (132) er macht ihn sich fiirchten, droht ihm, ersisarnf dro
hungsmittel. 

tikagpo,c er zeigt in die hohe, t il.i1911t das womit er in die hohe zeigt: 
die riickeuflosse (bei wallfischen u. delphinen). 

tii7><t er zieht ihn ( den neuen felhiberzug eines bootes) strmnm an, 
tuss11tai die riemen ( des bootes) womit der iiberzug angestn1mmt 
wird. 

piniarpo,c (76) er jagt, pi11i11t ein jagdger;itlie (irgend welcher art), 
jagdwaffe. 

Korn·iorpo1c (54) er macht rinnen in etwas, KOtKiut ein werkzeug zum 
rinnen machen: ein nuthhohel, ein hohleisen. 

pnjorsiorpo,c (51) er fahrt im nehel, pujorsiut ein compass. 

<rn911arpoK er rudert schaufelnd, 011g1tf eine ruderflosse (an fischen), 
aK11poK er steuert, wnH ein steuerrnder. 

autcllaivoK er schiesst, autd1llit eine flinte. 

ikitsivo,c (halbtr.) er ziindet an, il,·ifsit anziindmaterial: em span, fidi-
bus, brennglas u. dgl. 

inuvo,c er lebt, inltt lebensmittel, speise; imissut lehensursache. 

siti·vo,c er wetzt, sitdlit ein wetzstein. 

tanipit. t>r bestreicht oder salbt ihu, llln111t salbe. 

navo,c es ist beendigt, naggata sein ende, sein schluss l wie ,·on nag
gavoK). 

1>iVoK er thut, es geschieht, piss11t11 seine ursache, d. h. die ursache, 
aus welcher es geschieht oder er so thut. 

s11siniarpo1t· (50, il-i) er sucht was('?) z11 erhalten, s11si11i11tii'? sein "as
zu - erhalten - s11che11smittel (ist das) '? d. h. was "ill er dafiir ha
ben '? od. womit will er es bezahlt haben '? 

§. 118. 
_\nscheinend \'OH derselfwn wurzel abstammend, u11d dahe1· in der 

bedeutung mehr oder wenige1· jenem iihnlich sind folgende drei: 
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1. -use,c, 2. das wodurch die handlnng ins wesen tritt, 

o d e r w a s i h r d as e i g e n th ii m I i c h e g i e h t; d i e a rt u n <l we i s e. 

8. ss11se,c, '2. <ler so gestaltt·te zustand; die -heit. 

~. -,cut, 1 - (ohne sutf. gewohnlich 1ruta,c), das wodurch es 

(von an<lerer seite her) dazu gebracht wir<l, so zu sein; das 

( v o II e in em and ere n g eh an <l ha ht e) mitt e I. use,c zeigt .'.ilrnliche 

verschiedenheiten bei der anh.:ingung, wie ut, kommt aber bei we item 

nicht so h.'.h1fig vor, und kann iiberhaupt nicht ganz heliebig angewendet 

werden; ssuse,c und mit dagegen sind Ytillig beweglich. Die beiden er

steren werden nur an intransitive oder halbtr. redeworter gehiiugt, ,cut 
aber auch an transitive. Z. b. 

( 11 s e K:) OKlffJIOK er sagt, red et, - ( das werkzeug <lazu ist die zunge, 
o,ca,c; dagegen :) o,cause,c das, wodurch <las red en zum red en wird, 
oder worin <las eigenthiimliche des redens besteht: das ausge
sprochene wort, das gesagte (als dolmetscher der gedanken), die 
sprache. 

Kardlorpo,c er macht tone mit den lippen (wozu die lippe, Kar,Ho, <las 
werkzeug ist), ,cardlitsia seine (ihm eigene) weise, tone mit den 
lip pen zu machen. I i11gmissat tamurmik ingmikut ,cardMseKarput 
alle ( arten) vogel haben je eine besondere weise, tone zu machen, 
oder haben ihren eigeneu gesang. 

anger710K er hejaht, sagt ja, a11gernse,c bejahende antwort, zusage -
(mit hinsicht auf deren inhalt oder sinn; angerut ist dasselbe mit 
hinsicht auf die worter, aus deneu sie bestan<l). 

iri1;oh' es geschieht, er tlrnt, hehabt sich, il,;sia seine art, zu thun od. 
sich zu behaben; sein ihm eigenthiimliches wesen. piniarnerput 
taima il11SCR'£trpo,c so ist das wesen 1111sers erwerbs, oder so ist 
unser erwerh beschaffen. 

(s s use ,c :) angivo,c er ist gross, crngissusia seine grosse. 

i,ltimorpoK er ist wahrhaftig, ilumorssusia, seine wahrhaftigkeit. 

asangnigpo1r er ist liebhahencl, asangnigssusia sein liebhahen, seine 
lie be. 

Kanipo,c er ist nahe, 1wnissusia seine nHhe. 

aj1rngilaK (81) es ist gut, aji'rngissusiu seine giite. 

pivo,c er thut, pissusia sein thun. 

,cm1o,l'-iJ)01i er ist wie, 1rano1r-issusia sein wie- sein, seine beschaf
fenheit. 

(,c II t :) 1rngtav01r es schwimmt ohen ?uf, pugta,cutii sein wodurch es zum 
ohenaufsclrni111men gehracht ,nrd, ein schwimmer (an einem netz 

od. dgl.). 
t,itoq><t er follt es aus, sitzt fest in seinem loch, l1ifo,c11fii. u~nge~ik

keltes oder daneben hineingestecktes, wodurch es zum fests1tzen 
gcl,racht wird. 

nallmaerpo« (128, 56) es gieht sich zu erkeunen (retiexi v ), macht sich 
kenntlich, naluntie,cuta,c etwas, wodurch od. worau man es erken-
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nen kann, od. vermittelst dessen es sich zu erkennen geben muss: 

ein zeichen, kennzeichen. 11v,l1up nalunii'e1mti, eine 11hr, issip na

lu11iie1mta ein thermometer. 

{,pinaverpo,c (81, 56) es kann nicht mehr mnfallen, 1rpinave1mta was es 

am ferneren umfallen hindert: eine angebrachte stiitze od. dgl. 

§. 119. 

N och gehoren in diese abtheilung fol gen de vier: 

10. (g)ia K (g-iaK'?), 2. de m man so th u n muss (um einen ge

wissen zweck zu erreichen). Ofters wird hier das stamrnwort erst <lurch 

(t)arpo,c (no. 106) verUingert. 

majorarpoK er fahrt gegen den strom, nwjorariaK eine stelle wo man 

gegen den strom fahren muss. 

kipiva er schneidet davon ah, verkiirzt es, kipissariaK wovon ein stiick 

abgeschnitten werden muss (wenn es gut sein soil). 

apor7>a es stosst daran, aporta,dct das woran es stossen muss (wenn 

es seine richtige lage hahen soll), sein anschlag. 

patagpa er schliigt mit den fingerspitzen d1·auf, patagiaK worauf man 

mit den fingerspitzen schlagen muss (wenn es seine dienste thun 

soil): eine orgel oder ein clavier. 

patigpa er betastet es, 1>atigtaria_i seine die man betas ten muss: die 

tasten einer orgel od. eines claviers. 

11. -Kat, 1. an intr. redewortern: der gleichermaassen so ist 

oder th u t; - an transitiven ( wo es jedoch selten anders als ,·erlan

gert - §.123,4 - vorkommt): der ihm so thut und von ihm wie

der so behandelt wird. Muss imrner ein suff. haben. Z. h. 

angivo,c er ist gross, angeKat<t der mit ihm von gleicher grosse ist. 

nerivoK er isst, nereKatli der mit ihm isst, sein tischgenosse. 

sinigpo,c er schlHt, sineKata sein mitschHifer, schlafcamerad. 

ingerdlavoK er reist, ingerdl,a,catai die rnit ihm reisen, seine reise-
gefahrten. 

ingi~rpa ~r kommt ihrn zuvor, i119iwwti, dem er zuvorkommt und der 
1hm w1eder zuvorkommt: sein nehenbuhler. 

Dieser anhang kommt auch an nennwortern vor, s. no. 40. 

12. -Kik, 3,2 (so in einigen gegenden; iu andern:) -,c~, 1. der 

mehr oder in hohPrem grade so ist. ,Yin! our an intransitive 

redeworter gehiingt, und steht nie ohne suffix. z. h. 

angivo,c ~r ist gross, ange,cinga od. angeKa was grosser ist als der; 

ange,cmge od. a11ge1wi die grosser sind nls er· ange,ciga der orosser 
ist als ich, mein grosserer. ' 

0 

siligpo,c es ist breit, sileKinga od. silelf<t sein breiteres, was breiter ist 
als dieses. 

suolugpo,c es ist arg, s11af 01ri11ya od. snafon·a scin ii1·geres; was iirger 
ist als dieses. 
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Am gewohnlichsten wird es im ~1 odalis gebraucht, z. h. sualo,ctnganik 

pe,cinavutit (82) es kann dir gar leicht noch schlimmer gehen (als rn

riges mal); mat1rnw sile,cinganik sanusavat (70) du sollst es breiter ma

chen, als dieses ist; ivko narfugigamigit, ange,caintl.: 11ko nu1Tttgisavai 

(70) hat er jene verachtet, so wird er noch ,ielmehr (eig.: in grosserem 

maasse) diese verachten. 

13. -rdia,c, 1. der neulich zum ersten mal so gethan hat. 

Kommt an intransitive redeworter, ist aber nicht haufig. Z. h. 

nunaUpo,c er kommt zu lande, mma1erdla,c ein vor kurzem neu z11 

lande gekommener. 

tingivo,c er fliegt, tingerdi<iK ein neulich erst ausgeflogener junger 

vogel. 

anivo,c er kommt heraus, aner<ll<tH ein erst neulich herausgekomme

ner: ein neugehorenes kind. 

sikuarpo,c ( das wasser) helegt sich mit eis, sikuarcllii« wasser, was sich 

erst ganz neulich mit eis belegt hat; od.: ganz neu gefrorenes eis. 

2. fortbildende. 

a) adjectivische. 

§. 120. 

Die meisten von diesen konnen wir durch einfache adjective wie

dergeben; nur einige, fiir die es uns an einem entsprechenden ad

jectiv fehlt, z. h. no. 14, 25, 37, - erfordern mehr od. weniger um

schreibung. Die am hiiufigsten gebraucht werden, stehen auch hier 

zuerst; die zuletzt stehenden kommen - mit ausnahme des allerletzten 

(no. 37) - weniger oft vor. 

14. -gssa,c, 1. was dazu hestimmt od. geeignet ist; wor

a us d as we rd en so 11 o d. k an n; - an passiven participien entsteht 

daraus die bedeutung: dem so gethan werden wird o<l. soll. Wird 

u. a. immer angehangt, wenn der benannte gegenstand noch Hicht fer

tig ist, auch wo wir es damit nicht so genau. nehmen. Z. h. 

unua,c ein weiberhoot, umiagssa,r woraus ein weiberhoot werden soil, 

od. ein im bau begriffenes weiberboot. 

po« ein sack, eine hiille um etwas, pugssa,c was um es hinein zu thun 

oder cl rein zu wickeln, oder etwas woraus ein sack werden soll; 

sackmaterial. 

kavdlo knochenheschlag am ende eines ruders, kavdliigssu1t ein stiick 

knochen, worn us ein ruderheschlag werden kann, oder was dazu 

bestimmt ist. 

puto ein loch, I"' tugssa1t woraus ein loch werden soil; <las gemachte 

zeichen, wo clnrchgehohrt werden soil. 

pe1·ne1t (56, 4) ein abgeschnittenes o~. ?hg:fal.leuts sttick ! pemigs~a,c 

was abgeschnitten werden soil; 7,ernigssa 7nlttra lass rmch das stuck, 

haben, was davon abfollen wircl. 
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ornigaK (2) der Zli dem man kommt od. gekommen ist, ornigagssara 
der zu dem ich gehen soJI. 

11erissu1C (2) gt·gessenes, nerissagssaK was zu es sen ist, od. gegessen 
werden kann; nerissagssat dein zu - essen. 

kingujagisscrn ( 46, 2) ( ein fahrzeug) was man fiir leicht umschlagend 
hiilt; kingujagissagsscuc was fiir leicht umschlagend gelrnlten wer
den wir<l. 

pik besitz, hahe, pigssa was er haben soil, sein bestimmtes theil. 

s11k was, sugssaK'? wozu soil es'? od. was soil draus werden '? sugssat? 
woZII will st du es haben '? oder: "as willst du draus mac hen'? 

15. r- s s II a K ( sHimme auf t haben mit wegwerfong clesselhen 

.!.ssiiaK), 1. ein grosser (od. machtiger, od. unheliebter) -. 

16 . .!. ng II ctK, 1. e in kl e in er ( oder niedlicher, oder einnehmen

der) -. 
Ueberhaupt client ssua,c zur versWrkung, nguaK zur mil<lerung des aus

drucks; ersteres wird daher sehr hiiufig gehraucht, um bei henennungen, 

die auf einer eigenschaft beruhen, das vorhandensein eines hohere_n gra

des dieser eigeuschaft anzuzeigen, oder um eine person oder sache als 

unschon oder unliebenswlirdig darzuistellen, - und letzteres, um <las 

benannte als niedlich zu bezeichnen, oder um zuneigung oder theil

nahme auszudriicken, oder um dem andern <lamit zu schmeichelu, daher 

hesonders hiiufig an den benennungen von dingen, die dem angeredeten 

gehoren, - so wie umgekehrt ssiw,c an den benennungen des eigenen 

besitzes (doch ist dieses n1cht so hiiufig; s. clag. no. 21, anm . .J.). Z. h. 

ujaruk ein stein, 11jciragssua,c ein grosser stein ; 11jaranguaK ein klei
ner stein. 

11iro,c eine muschel, nilorssua,c eine grosse musehel; 11ilitng11a,c eine 
kleine muschel. 

1.ingme,c ein hull(!, ,cingmerssua,c ein grosser od. hasslicher od. hoser 
huud; 1d119111111911mf ein kleiner od. niedlicher hund. 

nerssut ein landthier, nerss11ss1w,c ein grosses od. gefiihrliches thier, 
11erssutingua,c ein kleines thier, ein thierchen. 

nipe stimme, 11i1•erss1w1c eine grosse, cl. i. starke stirnme. 

piniarto,c (76, 1) ein erwerher, pi11iartorss1ra1f ein tlichtiger erwerher. 

sag,lluto,c (43) cin liigner, sagt11utorssira1f ein arger Higner. 

pUso,c (57, 1) cin armer, pitsorss11a,c ein sehr armer, od. ein lieder
licher armer, ein hettelkerl; 71its111191urn t0 in armer der mitleiden 
verdient. 

111111a land, 1u11HO'SS1w1c ein wilcles oder unfreundliches land. 

iss,; auge, isscrssua sein glotzendes oder grimmiges oder sonst w1e 
gefahrlieh aussehemles auge - ( statt uur: iss& sein auge). 

pik (s. §. J 10, 1) ein ding, eine sache, 1wrss11tika mein kram; pi11911atit 
<leine s~ichelchen - (statt pika, pisit). 
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Ebe? .so: . nia,c~'rn911~.t dein kopfclie11, agssanguatit deine handchen, 
111ing111,t dem stubchen u. d1d. statt schlechtweg: 11i,rn11t, agssa
tit, i11 it. 

Auch ganz ohne eigentliche bedeutung, Bill' um dt•m wo11 eine geWufige 
endung zu verschaffen, werden heide ofters angewendet, hesonders ngua,c, 
- und andrerseits werden zuweilen beide in ihrer vollen bedeutung an 
einander gesetzt, z. b. 1eitorna1c kind, 1eitornarssuanguar7rnt, etwa: unser 
liebes beschwerliches kind. Endlich giebt es noch for heide fast gleich
hedeutende (ein wenig verstktrkende) ,erliingeruugen, namlich fo1· erste
res ssuasik, und for letzteres ngfijuk, z. b. ujaragssuasit miichtige steine; 
ujarangiifuk ein steinlein. 

Ueber die abweichenden formen dieser heiclen anhange s. §. 29, I ; 
§. 36, 2te ahth.; §. 37, 3; u. §. 38. 

17, -ina1e, 1 (s. §.29,1 u.§.38). eiu blosser -, nur ein - ; 
(sowohl: nichts besonderes, als auch: nichts anderes). Kommt auch -
mit Modalisbedeutung - an einzelne verbalstiimme, die dann, weuu sie 
einen langen end vocal haben, das etwa darauf folgende ,c als r hehal
ten, wie auch die nennworter de1· 2ten abth. cler 3ten cl. thun. Z. b, 

1eissuk holz, 1eissui11a1e nur holz. 

igcllo ein haus, ig,l111ina,c nur ein haus; ein gewohnliches haus. 
mikisso,c ( 1) ein kleiner, mi,kiss11i1wit nur kleine; lauter kleine. 
ingne,c feuer, ingnerinaK nur feuer, durchaus feurig. 
1eajaK ein rnannshoot, ,cajainarmik nur mit einem kajak - (nicht mit 

einem grosseren hoot); 1eajai11ii nur sein kajak. 
agssa,r, mht.: die hand, agssainarn,ik paorto,c der ( ohne ruder) nur mit 

der hand rudert. 

~·i911tiier11a1e eine heidelbeere, l,·ig11ttternai11arnik ulivktirpo,c es ist voll 
nur von heidelbeeren, oder von lauter heidelheeren. 

tuaviorpoK er eilt, rnacht gesclnvind, tuavinaK nur eilig, in geschwin
digkeit. 

nipcirpo1i er schreit,' niparinu,c nur mit geschrei ( ohne waffe). 

18. -tsia,c (an Nominalparticipien und an tolf (no. -H), <lessen m

eal hier kurz wird, -atsiu1e; an fik (no. 38) -gatsia,c; an Hik {no. 12) 
-ngatsiaK; an 1ielf ( no . ..j.) zuweilen -ratsia,c, und ~ihnlich wol ofters an 
stammen der .3ten classe), 1. ein ziemlicher, mittelmiissiger -, 
nicht von den geringsten. (S. §. 2Y, '2. 11. 38, anm.)- Z. h. 

uuna land, 111111lllsiwr ein nicht schlechtes land. 

1'a1eaK ein berg, lfttlfatsialf ein ziemlicher berg. 
igcllo ein haus, igdlutsi,a,c ein hiibsches haus, nicht zu \'crachten. 

angiso,c ( 43) grosses, angis11atsiamik rnit einem ziemlich grossen. 
ki9aitso1r ( J) was langsam geschieht, kigaitsuatsitiniik hiibsch Jangsam, 

nicht zu schnell. 
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sermilik (38) mit eis belegtes (land), sermiligatsia,c ein ziemliches eis
land; ein land mit nicht ganz wenig eis oder gletschern. 

1orngne1C ( .j.) eine felsspaltt·; K1111911erntsia1C eine ziemliche felsspalte. 

angeKinga (12) sein griisseres, matwma angeKingatsianik mit einem et
was grosseren als dieses ist. 

19. -HaK, 1. (mht. liat, seltener lissat), - stamme auf t haben 

in einigen gegenden mit wegwerfung desselben siaK, - ein gemach

te r 

20. sia,r, J (mht. siat). ein erworbener od. erhaltener -. 

Diese beiden sind an hedeutung einem passiven particip gleich, daher 

auch die suffixe an ihnen dieselbe hedeutung Jiaben. Z. h. 
(liaK:) kikiak ein nagel, hikialialf ein gernachter (d. h. nicht gekaufter 

od. von einem andern erhaltener) nagel; kikialiara rnein ld:i. ein 
von rnir) gernachter nagel. 

igdlerfik (5) eine kiste, igdlerfilia seine gemachte kiste, d. h. die kiste 
die er gemacht hat. 

J)olf ein sack, kimma ( d. i. kia 1111a) p1Hia wessen gemachter sack (ist) 
<las'? d. h. wer hat diesen sack gemacht'? 

KaKaK ein berg, K<i1ca1icrn ein gemachter berg: ein aufgeworfener hii
gel od. dgl. 

mamartoK (1) wohlschmeckendes, mamartuUaK gemachtes wohlschmek
kendes: kuchen. 

tivsinartoK ( 128, 1) liicherliches; was zum lachen reizt; tivsinart ulia,, 
gemachtes liicherliches; zur posse gemachtes od. possenhaft dar
gestelltes. tivsi11a11gits1111911it (128, 87, 1, :16) tivsinartuliarissar
dlugit (128, 1, 19, 46, 106) t ivsin mwoK ( J '.28, 88) nicht Wcherliche 
sachelchen zu lacherlichem Yerarbeitend ( eig.: zu gemachtem la
cherlichem hahend) wurde man sehr zum lachen gereizt. 

KaU7rn11t (6) farbe (zum .1nstreichen), 1Calipa11tili<1 od, Kalipausi(t seine 
gemachte farhe; farbe die er gemacht hat. 

::\lit gleicher bedeutung kommt zuvreilen : i a K vor, besonders an 

gssaK no. 14, z. b.: 

imeK wasser, getdink, i111iaK ( statt ennia,,') gemachtes getriink: bier, 

ujalo eine sehne ( dergleichen man in Gron land zum naheu braucht), 
irjalugssa,r eine sehne zt1m niihen, nahfaden; ujalllgssictK gemach
ter nahfaden: zwirn. 

,rilernt (6) hand, \\omit etwas zu- od. zusammengebunden ist, Kile
rutigssiaK gt·wirktes hand ( im gegensatz zu natiirlichem binde
material: riemen, led er, stroh u. dgl. ). 

nimeK ein zwingf'nartig umgewick<.~Jtes hand, 11imigssia1r gemachtes um
wickelmaterial: draht. 

(siaK:) 111111<1 heimath, 11111wsiaK erworhene heimath; ein land, wo man 
aus seiner eigentlichen heimath hingezogen und nu11 zt1 hause ist. 

ip11t (6) ein ruder, iputisicrn ein gel\auftes od. sonst wie erhaltenes 
(nicht selbst gemachtes) ruder. 
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1iajmc ein mannsboot, 1rajarsi<1 sein gekaufter kajak, d. h. ein kajak 
den er gekauft hat. 

savik ein mess er, ili11911 it savigsiara rnein von dir erhaltenes messer, 
d. h. clas messer, was ich von clir erhalten habe. 

7,ik ( s_. §. 110, 1) s_ache, ding, 7,isia,c gekauftes; pisiainarnik (17) ting
nna1iar1m11ga 1ch habe eiueo vogelpelz von lauter gekauften fellen. 

erne1i sohn, ernersi<t sein stiefsohn od. pflegesohn. 

21. -kasik (in Nordgronl. kasak), L ein lei<liger, verhass-
ter 

22. - pi l 11 k, 1. e in b o s er, sch le ch t er, s ch ii n cl Ii ch er - . 

23. - k itl u k, 1, e in e 1 ender, he j am mer n s we rt her, tr ii h s e -
liger -. 

24. - r u j II k, 1. e in n i ch ts n u t zig er - . 

Enthalten alle zusammen kein lob, <loch sind nur die beiden ersten wirk

Iiche schimpfworter, und zwar nahezu die einzigen, welche die gronl. 

sprache aufzuweisen hat. Von diesen ist wiecler pi.lu/.: bei weitem das 

schlimmste, denn wHhrencl kasik zwar missfallen ausdriickt, doch nicht 

sowohl mit der person oder sache selhst, als vielmehr dam it, class sie 

grade so und nicht anders ist, also doch immer noch eine gewisse zu

neigung zuHisst oder vielmehr voraussetzt, -- so enthalt dagegen 1' i l II k 
gradezu eine verwiinschung oder verhohnung <ler sache selhst (s. anm. 2). 

piluk, 1rnluk und ruju7.: konnen sonst unter umstandeu fast gleiche be

deutu ng haben, doch in der re gel driickt k II l, u k zugleich bedauern od. 

mitleiden aus, namentlich immer, wenn es, wie hiiufig geschieht, durch 

ngua,r (no. 16) verHingert ist, - und 1t11j II k gieht an und fiir sich nur 

geringachtung od. unwerthschiitzuug zu erkenueu ;- durch ss1raK (no.15) 

verlangert, client es als versWrkungsanhang. Z. b. 

(kasil.::) mniarssuit (15, mrht.) ein schiff, mniarssuakasit ein leidiges 
schiff; ein schiff, woriiber man sich frrgert, oder was verdruss ge
macht hat. 

paotmwr eine beere, 7,ao1·makasika meine leidigen beeren (leidige darum, 
weil's nicht mehrere sind). 

tigdtigtoK (1) ein dieh, tigdligtukasik ein dieb, ein leidiger - (warum 
legt er sich <loch aufs stehlen !). 

pUsoK (57, 1) der nichts hat, 1>Usukasik einer der -?ich~s hat, aber wol 
etwas ha hen konnte, oder der sich <lurch sem mchtshaben ver
achtlich macht; ein herr von hahenichts und hiittegern. 

(pi1uk:) nuna ein land, 11111wpi1111.: ein griiuliches land. 

igdlo ein haus, ig,llupif 11k ein schlechtes haus, ein hundehaus, sauloch. 

i1et1fOK gewohnheit, iler,mpiluk eine niedertriicl1tige oder schHndliche 
gewohnheit. 

inuk ein mensch, in11pif11l. oder iniipit11gssua1r ein auswurf von einem 
mensch en. 
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01w11sf!1f (7) ein wort, 01wusi71il11it schimpfworte, lasterreden. 

(kuluh:) 11mi.a1r,ein hoot, 11111iuhuf11l.: ein elendes hoot. 

§. 120. 

sa1wsso1r (1) ein arheiter, sanassukuli111gua1r ein elender arheiter 
( der nicht viel hat, oder nicht viel Jeiste11 kann). 

(n1J u k:) ajaupillli ein stock, ajm1pi,or11j11k ein nichtsnutziger stock. 

igsia11f<th' (6) ein sitz, stnhl, igsicmtcm1J11l,· ein elender stuhl (z. h. ein 
blosses stlick holz, oder ein stein). 

111111a land, n11narujuit (mht.) nichtsnutziges land; kleine inseln, die 
nicht zu aufenthaltsorten geeignet sind. 

iimasso,c (1) lehendiges, 1,nwssorujuk ein lehendiges, was weder sauge
thier, noch vogel, noch fisch ist, und somit dem menschen kt,inen 
unmittelharen nutzen gewahrt: ein insect, ein "111·m, ein unthier. 

suk was, sorujuk unniitzes; dreck, erde od. dergl. an sachen, wo es 
nicht hingehort. 

pik sache, hahe, pcn1J11it nichtsnutzige sachen, krimskram. 

ongisoli ( 43) ein grosser, crngison1jugssua1C ein ungeheuer grosser. 

1ra1ra1r ein herg, 1ra1rarujugss11a1C ein ungeheurer herg. 

An m. 1. Yon 1.-asil. wird zmYeilen, wie von einem ausruf, durch 
den anshildungszusatz ein redewort - kasig]Ja - gebildet (s. §. 105, c), 
z. h. so« 1.:asigpiuk'? warum sagst du kasik dazu? ist clit·'s nicht recht? 

An m. 2. Yon piluk sind dnrch ein iilmliches verfahren - ( vermit
telst der anh.'.inge no. 138, G, 128 u. 50) folgende in der schriftsprache -
im gemeinen leben wol 11icht leicht - rnrkommende ausdriicke gehildet: 
pilornuva oder (halbtr.) 7)ilonmssivo1r er flucht ihm; 71ilor1r11ssut (ausge
sprochener) flu ch, , em iinschung; 11ilorn1rnarsi1e oder pilungnanile ver
flucht sei -! 

An m. 3. rnjuk als ,·crstiindigungsanhang wird -- hesonders von 
kindern - haufig zwei- und mehrmal hintereinander wiederholt, z. b. 
port1tso,c ( 43) ein hoher, 1ftt1faJC portusor11jon1jorujor11j11gssucrn ein unge
heuer hoher lioher hoher hoher berg. 

An m. 4. kasi},; wird sehr hiiufig an die benennungen des eigenen 
besitzes gehiingt ( etwa in der hedeutung: I um pig), ans einer art be
scheidenheit, um sich und das seinige nicht mit dem, was andere sind 
und hahen, in gleichen rang zu setzen, z. h. kamikasika meine (lumpi
gen) stiefeln, 1111a1msiga mein (Iumpiger) harpunschaft, savi.kasiga mein 
(lmnpiges) messer, - statt: lwmika, 1111iirn, saviga. Auch ganz ohne 
bedentung, wie ngua.,c ( no. 1 fl), 11m elem wort eine hequeme en dung zu 
verschaffen, kommt es nicht selten vor. 

25. 1·-p a,1,'., 1. etwa: einer mit mehreren. Kommt nnr in der mehr

heit vor: r- pa it me hr ere, und ge,viihnlich verlangert dnrch ssutrn· 
(no.15): ·t-pa9ss11it eine menge. Z. b. 

~.gdlo ein hans, igdlorpait mehrere hiiuser; igdtorpa119uit (16) nicht sehr 
viele hiinser, ein kleinerer ort; igtlloqiagssuit eine menge hauser, 
eine staclt. 

11jarul.: ein stein, 11Jaragpagss11it eine menge steine. 

iii iik ein seehund, ,itdrpagssuit eine 111enge seehunde. 
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i1mk ein m~nsch, in11gpagssuit eine menge menschen; - 1111d mit einer 
sonst mcht vorkommenden ahanderung (-iah): i1111iuit die menschen 
in menge, das volk. 

suk ( s. §. 11 O, 1) was, etwas, so~JHtgss11it eine menge sac hen (i1·gend 
welcher art); oder: wovon erne 111enge '? eiue menge was'? 

26. -araK, '.!. ein j1111ges --; bei le-hlosen dingen: ein klei

n es, was gleichsam das junge eiues vollsHindigen der art sein konnte. 

Bei stiimmen, deren eudvocal e ist (auch hei denen auf t), wird gewohn

lich ia in e zusammengezogen. Z. h. 

<ttaK ein schildseehund, iif drwr ein junger schildseehund. 

sava ein schaf, savlira« ein lamm. 

kinguk ein seefioh, HnguaraK ein' junger seefloh. 

savi,c ein messer, savermr ein kleines rnesser, ein messer im ve1jiing
ten maasstah. 

nmtiaut (6) ein heerenkorb, nirni1111th,m ein ganz" kleiner heerenkorb; 
ein beerenkorb for kleine kinder. 

nugfit ein vogelpfeil - (mht.; einh. n11vi1:), 1rnvera1r ein kinderpfeil, 
spielpfeil. 

Ausnahmsweise kommt statt dessen -aK vor, z. h. in natsimr ein junger 

ringelseehund (natse,c). 
27. - n g a j o 1.: , 1. e i n h e i n a h e - ; fa s t o d. b P i n a h e e i n 

Kommt am h.'.iufigsten an inmr no. 17 vor. Z. h. 

«avcllunaK ein Europiier, 1rnv,llunangajak heinahe ein Europaer. 

orsso,c speck, orssuina,c nur speck, lauter speck, orssuinangajak fast 
lauter speck. 

kll(i11e1,· angelica, 7ma11illangujangnik tm,gujorpo,r es ist von fast lauter 
angelica gri.in. 

28. -ut, 1. vordithiges, gehahtes -. Ilenennt die sache als 

hahe, und wird daher - immer mit suffix ,,_ hesonders da angehangt, 

wo ein blosses suffix einen andern sinn geben wurde, wie auch an he

nennungen solche1· gegenstiinde, die ·man nicht (wie kleider, werkzeug 

od. dgl.) als inventar, sondern als material in ab - und zunehmendem 

vorrath · hesitzt. Z. h. 

1w,r,J fleisch, neKiut vorrathiges fleisch, ne1riuflt. <las fleisch was er in 
vorrath hat; - ( clagegen: neKti sein fleisch, namlich das fieisch 
seines kiirpers ). 

tupaK tahak, ttt7mutiga mein vorriithiger tabak; <ler in meinem hesitz 
befindliche tabak. 

sava ein schaf, savautai seine gel1ahten schafe; s. '"- a. seine schafe 
(s. d. folgende). 

nerssut ein landthit"r, 1wrss11ta11tai seine thiere, die er als l1abe he
sitzt; sein hausvieh. (Ein hlosses suffix an ~ine1~ thiernamen. 
ausgen. KingmeK hund - kann sich nur auf die h~1math des th_iers 
beziehen, z. b. /,iagtup nerss11fai, die thiere des he1ssen (erdthe1ls); 
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tmw<tf a uk-alia ein hase ,•on der ostseite; imap umassorujue des 
meeres gewiirm). 

29. taK, 1. der zu (ihm) gehorige -. Steht fast immer mit 
suf.fix, und hat eine ahnliche anwendung, wie das vorige. neK (no. 4), 
was in seiner superlativen hedeutung (§.115) nm· vermittelst dieses an
hangs suffixe mit hezug auf eine mehrheit annehmen kann, hat gewohn

lich ssaK. Z. h. 

angut ein mann, a11911titait ihre zugehorigen rnannsleute; die manner 
der familie oder gesellschaft. 

atnmf ein weih, ar11artai seine zugehorigen weibsleute, die er bei sich 
im haus oder auf <lem boot zum rudern hat. (.'.\lit blossem suffix 
hedeutet a11911t rnter, ar11aK mutter.) 

nw1·,liuK (13) ein kind, merdliirtait die zu ihnen gehorigen kinder -
( eigene und and ere die hei ihnen sind ). 

naparsimassoK (72, 1) eiu kranker, n«parsimassortc1t ihr zugehoriger 
kranker; de1· kranke 1111ter ihnen. 

angneK (4) der 6rosste, angnerssat der grosste unter ihnen. 
Abweichend gehildet ist: i.1111vta1C die zu einer (lehlosen) sache gehorige 
person (mensch oder thier); und in bezug auf rnenschen: der zu ihnen 
gehorige inhaber ( der macht, oder des vorranges, oder des Ian des auf 
dem sie wohnen ), - von inuk in der bedeutung: besitzer, inhaher. 

30. - tu a K ( an stiimmen auf ik -sttaK), 1 - mehrh. tuat ( suat ), 

der einzige der art. Z. b. 

erneK sohn, ernituii sein einziger sohn. 

1winik tochter, 7w11isua seine einzige to~hter. 
atissagssaK (2, 14) anzug, atissugssatu& sein einziger anzug; das ein

zige was er a11zuziehen hat. 

pi1,; habe, 7,isuara meine einzige habe, mein ein und alles. 

31. taK (an shiwmen auf e,c u. ik saK), 1. ein neuer od. neu
lich erhaltener -. 

32. -toKaK (an stiimmen auf eK u. ik -so1caK), 1. ein alter od. 
veralteter -. 
taK hat oft ein suffix in ahnlrcher bedeutung, wie suffixe an lia,c und 
sia,c (no. 1 ~l u. 20) stehe11, niimlich: was er neu od. zu neuem besitz er
halten hat. toKa,c kommt nur wenig vor, da man statt <lessen gewohn
licher das damit gebildete pisoKalf (s. u.) als adjectiv braucht. Z. h. 

·igdlo ein haus, igtll II taK ein neues haus; igdlutolfaK ein altes haus. 
,ip11t (6) ein ruder, iputitct.K ein neues ruder, iJHttitoKaK ein altes ruder. 
natse,c ein seelnmdspelz, 11atsei'saK ein neuer seehundspelz; natsisolfaK 

ein alter seehundspelz. 

savik: ein messer, savigstllf ein neues od. neu erhaltenes messer; su
joriw savigsat dein vorigs jahr neu erhaltenes messer. 
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pik _(s. §.110, 1) sache, pisii,c neu erhaltenes; aitsait pisara was ich 
Jetzt er~t neu erhalten hahe; - piso,ca,c altes, ,eraltetes; po,c pi
so,ca,c em alter sack, kangmit piso,cat alte stief eln. 

Von ta,c (saK) wird hiiufig nach §. 105 ein redewort gehilclet, mit der 

hedeutung: er hat es neu erhalten, z. h. igrl1ut<1rpo,c er hat ein neues 

haus erhalten; 1rnjarl t1rpo,c er hat einen 11euen kajak erhalten - (gleich

viel, oh selhst \'erfertigt, od. gekauft, od. sonst wie). 

33. -ko,c, 1. ein in seine hestandtheile getrennter oder 

zerfallener, nicht mehr zusammenhangender od. nur theil

weise vorhandener -. An redewortern mit 1w,c (no. 4) - aus

nahmsweise auch an hlossen verhalstHmmen - entsteht daraus die be

deutung: ,'l'as davon ahfiillt; spiine, ahfall, ahschnitzel. Z. h. 

igrlfo ein haus, ig,lltt1.oK. ein zerfallenes haus. 

igdlel'fi,k (5) eine kiste, igdlP-1'fik01c eine in stiicken gegangene kiste, 
od, eine kiste von der ein theil fehlt, eine unvollstandige kiste. 

1Caja1C mannshoot, 1rajal.:iw sein zerfallener (und darum von ihm nicht 
mehr gehraucht werdender) kajak, odel· die iiherreste von seinem 
kajak. 

aserorpoK es ist entzwei gegangen, asero1'11iko1C ein stiick von etwas 
entzweigegangenem. 

pilagtorpo,c (63) er sagt, pilagtornikut siigespiine. 

sanavolf er arheitet ( besonders in holz), schnitzt, sanakiit schnitz-
spane, hohelspiine. 

Die mehrheitsform dieses anhangs an namen von personen gehangt, ist 

der gewohnJiche ausdruck, um die ganze familie (in uneigentlicher be

deutung auch die kameraden) derselhen person zu hezeichnen, z. h. Da
vikut David und seine familie; Simukut Simon un<l seine leute; Israi
likut <las volk Israel. 

34. -ngnalf (ng-nalf?), 1. - immer mit suffix, und for die 2te 11, 

3te person gewo nlich verHingert durch no. 16: -ng11lmg11u der, den er 

vor andern seines gleichen for sich hestimmt hat, oder dem er nnter 

seines gleichen den vorzug giebt; sein liehstes der art. 1st zwar nur 

ein provincialismus, der aher seiner schonheit wegen wohl verdiente all

g1·mein zn sein, und es gewiss auch leicht werden konnte, zumal da die 

allem anschein nach damit wurzelverwandtc Optativform §. 58, 4 allge

mein gthriiuchlich ist. Z. h. 
in,! platz, ini11g11iinguat dein · liehstes pHitzchen; die stelle, wo du so 

gern deinen platz hast. 
aipa,r gefiihrt<>, ai,pang11iin911a spin liehster µ,1•fiihrte; d1·r, den er vor 

andern gern zum gcfiihrten hat. 
i te1'/ik (5) anfwachzeit, itet{,,ng11ara meine lieliste anfwachzeit; die zeit, 

11111 m·lchl' icl1 ~nn a11fwache. 

Griinl. r.ramm. 
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agrUagagssaK (2, 14) worauf geschri.eben werden s?ll, agd.~agagssaing
nara das worauf ich vorzugswe1se gern schre1ben mochte, oder 
was ich nicht gern einem anderen zum drauf schreiben iiberlas-
sen mochte. 

pivfik (5) ort wo man hingeht (v. 7'ivo«), pivfingm1rissartagkaminut 
(5, 34, 46, 

1

106 [2ma1], 2) a11ttllm·1rnt sie ziehen dahin, wohin si.~ ih
ren liebsten (u. gewohnten) zug zu hahen pflegen (z. h. zugvogel). 

35. -aluk, -ralak, ralaK, 1. ein ganz kleiner, wunziger-, 
ralak ist allgemein gebrauch1ich an wortern·, die sclion an sich eine klein
heit bezeichnen, und wird dann rneist durch nguaK (no. 16) verlangert; 
die beiden andern formen dagegen sind mehr oder weniger provincia-

lismen. Z. h. 
mikissoK (1) ein kleines, mikissoralak od. mikissora1anguaK ein wun

zig kleines. 
naitson: (1) kurzes, naitsoralangttit ganz kurze stiimpfchen. 
malik eine welle, malialuit wunzige wellen, nwliiilttnguit kleine wun

zige wellchen. 
1fingmeK ein hund, «ingmialttit od. 1Cingmeralrit wunzige hunde. 
or7,ik ein baum od. strauch, oqier/H,H wunzige striiucher, gestriipp, 

36. -k£ine«, 1. heinahe. Wird nur an ortsworter (§. 46 f.) und 
ihnen ahnliche gehangt, und hat immer suffix und apposition. Z. b. 

n:ule oheres, h'ttlikdnianit von seinem beinahe oberen her, fast grade 
von oben, nur ein wenig von <ler seite her. 

alango« schattenseite, al£ing11h£i11imw an seiner beinahen schattenseite; 
niiher an der Yolligen schattenseite, als an der sonnenseite (z. b. 
einer ins el od. eines berges). 

nuk ecke, m1kdniane beinahe an seiner ecke, uur ein wenig davon. 
iso ende, isukanianut nahe an sein ende hin, nicht ganz his dran. 

37. aluaK, 1. (s.§.29,1 u. §.37,3)- ein zwar gewesener
(der es nun aher nicht mehr ist). 1st sonst ein sehr gebriiuchlicher fort
hildender redewortanhang (s. no.110), und gehort also eigentlich nicht 
hieher, wird aber in gewissen fiillen mit obiger adjectivischer bedeutung 
auch an nennworter gehangt, doch in der regel nicht unmittelbar, son
dern <las stammwort wir<l, wenn ein suffix erforderlich ist, <lurch ga 
(110. 46), sonst <lurch 11V07f (no. 48) zmn redewort gemacht, und daran 
guliiaK ( d. i. aluaK an den bindecharakter) gehangt; nm· gssa,c (no. 14) 
kann es unmittelhar annehmen (wo dann der endconsonant die stelle 

'\ 

des hindecharakters vertritt), in der bedeutung: was zwar das sein so lite, 
aher . . • . Z. b. 

pigssa,c. (14) bestimmtes theil, pigssamlttat was zwar dein bestimmtes 
the1l war, oder was du zwar hattest haben sollen (aber nicht ge
kriegt hast). 
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tuni~ssagssa,c (136, 2, 14!, was. hingegeben .;erden soil, tu11iussagssa
rnl 1w was er zwar hatte hrngehen sollen (ahe1· doch behalten hat). 

kikiah ein nagel, kikiaugnlua1i ein o-ewesener nagel ( der aher nun 211 
anderem verarbeitet ist). t, 

pitsagss.u_crn (15) sehr vortreffliches, pitsagssugalllm, was zwar sehr vor
tretl heh 1st od. gewesen ware ( aber doch nicht gebraucht wurde). 

ill() wohnung, inigigaluarput unsere ehemalige wohnung; was zwar un
sere wohnung war ( es aber nicht mehr ist). 

pik lrnhe, pigigaluarn was ich zwar einmal hesessen habe (n11n aher 
nicht mehr). 

angut, mit suff.: vater, ungutigigaluat clein zwar gewesener (<l. h. ver
storbener) vater. 

nuka,c jiingeres geschwister, nukariga.lua sein verstorbene1· jiingerer 
hruder. 

Jako Jacob, Jalnigalua,c <lei· weiland Jacob. (In dieser hedeutung wird 
es immer angehHngt, wenn von verstorbenen persouen die rede ist). 

b) suhstantivische. 

§. 121. 

Diese unterscheideu sich ,on den vorigen dadurch, class nicht de1· 
anhang, sondern das stmnmwort als clas untergeordnete erscheint, ent
sprechend unsern Genitiven in zusammengesetzten wiirtern, wie wir 
deun a11ch die damit gehildeten worter theilweise <lurch solche Geni
ti v - verhindungen wiedergehen kounen. Die weniger anwendharen ste
hen c1uch hier zuletzt (no. -!.3. 4-t -!S.). 

38. -lik, 3, 1. was dam it versehen ist; -iges. Z. b. 

tungo saft (in beeren), t11ng11li1.: was saft hat, eine saftige heere. 

7,ik sache, hahe, 7,ilik behaht; der was hat. 

sako waffe, Slikulik einer mit waffen; ein bewaffneter. 

1i£llraK ein berg, ,ra,calil,; bergiges, gehirgiges (land). 

ujctral.: ein stein, irjaralik steiniges. 

auk blut, aulik hlutiges; augtlli,t blutige. . . . 
An m. Die mehrheitsform dieses anhnnges - gdlit - 1st m Lahr. 

ggit, z. h. auggit blutige, pig git die was habcn; - s. §. 7. 

3~. mio, 1. der <la ist o<l. wohnt o<l. zu hause ist; ein -

hewohner. Die worter auf t verlieren dasselbe. Z. b. 

silu die er<le, welt, silamiut die erdhewohner. 

1wrssa,c ehenes land, 1wrssm·mi11f die hewohner des ebenen landes. 

kuk ein hach, kii11gmiut die am bach wohnen. 

akiline,r Lnhraclor, akili11cr111i11t die hewohner von Labrador. 

1imat herz 11mamio was im herzen wohnt, <lavon: iimamiug,i ( 4n) er 

hat's i;n herzen (nicht nur im munde). 

,ca,ieK mund, ,ranermiuga (w. d. vor.) er fiihrts im munde. 

agssa,c finger, mht.: die Jrnnd, agssm·miu~a (w. d. vor.) er hat es in 

cln hand, od. a11 der hand, od. am finger. 
y * 
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40. -Kat, 1. 1st eins mit no. 11, und bedeutet an nennwortern ge

wohnlich: der mit ihm (suff.) das ist, sein mit-; ausnahmsweise: 

der mit ihm <la ist. Z. h. 
igdlo haus, igdlo1tata sein hausgenosse. 
wuna land, nuna1rata sein landsmann. 
KajuK ein mann in seinem hoot, KajaKatii sein mit-kajak, der mit ihm 

(u. hei ihm) im kajak faint 1wjaK utigssaKanginama (14, 47, 87) 
1111igpunga weil ich niemand hatte, der mit mir gefahren wifre, 
blieh ich da. 

natse1t ein ringelseehund, natseKatu sein mit - ringelseelrnnd. man« 
natsip amia taorserwmuguluarpura (78,110) natseKattinik ich mochte 
gern <lieses natsekfell gegen ein anderes natsekfell vertauschen. 

Jua.naseKata sein mit-Johannes, d. i. entw.: <ler, wie er selhst, Jo
hannes heisst, od.: der Johannes der hei ihm wohnt. 

41. -,rut (seltener -rnut), 1. was sich da hefindet oder da

h in g eh o rt. Steht meist rnit suffix, und ist vielleicht urspriinglich eins 

mit no. 9. Z. b. 

sak <las vordere (§. 46), saKutit die jagdger~ithschaften eines kajak
fahrers (harpune, wurfpfeile), die er immer rnr sich auf seinem 
fahrzeug liegen hat. 

k11Jufo« ( 45) das siidlichste, kujalem,ta was an seinem siidlichsten ist; 
eine am siidende des landes liegende insel. 

KtrpaK eine spalte, KtrJJaKut ein keil, den man in die spalte eines ein
gezapften holzes (hammerstiel, schemelbein od. dgl.) steckt, damit 
es sich nicht herauszieht. 

erssa,r hacken, erssaKtttit (mht.) backenhart. 

iso <las ende, isorKut ein knopf oder knoten am ende eines riemens 
oder einer schnur. 

Wahrscheinlich eine abweichende form desselben anhangs ist die endung 

nit in Kaorut stirnband, kopftuch, - von Kauk stirne. 

42. - mi II e,c, 3, 1. e in st ii ck -; auch: ein stiick des stoffes, 

woraus das gemacht ist. Z. b. 

ame,r ein fell, amimine,c ein stiick fell. 

Kissuk holz, Kissumine,c ein stiick holz. 

-igala,,c ein fenster, igaltimi11e,c ein sti.ick fensterglas. 

anoraK ein kleidungsstiick (vorzugsweise von europaischem zeug), ano
ramernit stiicken zeug, zeuglappen. 

43. toK (an stammen auf e, e,r und ik, zuweilen soK), 1. d er es 

in grossem maasse hat; ein gross-iger. Wird auch an verbal

stiimme, namentlich der 4ten 11. Sten classe, gehiingt - (toK an die auf 

tt 11nd ,:, soK an die auf e und o ), - wo es dann an hedeutung einem 

verstC:irkten Nominalparticip gleich ist. Uehrigens kommt dieser anhang 

meist nur in feststehenden henennnngen vor, und kann daher nicht ganz 
beliebig angewendet werden. Z. h. 
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nia,ro,c kopf, nia1cort61e ( eig.: ein grosskopfiger) - eine schellente. 
nio hein, niuto,c ( eig.: ein langht·iniger) - eine art spinne, genannt 

weberknecht. 

pa(1e) miindung, pc'Uo,c was grosse mi.indung hat; ein waldhorn. 

71ik { s. §. 11 O, 1) habe, besitz, 7,isoK ein grosshabiger · der grosse od. 
viele habe hat: ein reicher. ' 

itivo,c es ist tief, itiso,c was sehr tief ist. 

mavtuvo,c es ist fest, mavtuso,c was seh1· fest ist. 

7,iumavo,c (78) er will haben, piunwto,c <:'in habsiichtiger. 
Anscheinend aus diesem und no. 33 zusammengesetzt ist -kortolf, mit 
der hedeutung: gross an umfang, oder gross in seinen theilen, z. h. 
i9dlerfi,kort61e eine grosse (geriiumige) kiste, oder eine kiste in grossem 
maasstab; - diese1· an hang ist aber nicht sonderlich gebriiuchlich. 

44. -nssa,c (an stiimmen auf k zuweilen -ngussa,c), 1. was dem 
ii h n l i ch is t; -- ii h n l i ch es. Kommt, wie das vorige, am meisten· in 
feststehenden benennungen vor. Der hiill's,ocal an t ist hier a. Z. b. 

lfaja,c, ,cajaussa,c ein im kleinen nachgenrnchter kajak, ein modell von 
einem kajak. 

inuk ein mensch, ini,ssa,c eine puppe. 
teriania,c ein fochs, tericini.cwssctt (mht.) eine grasart mit einer ahre 

die dem schwanz eines fuchses ahnlich ist. 
taself ein teich, tasittssa,c eine fast ganz geschlossene und somit teich

ahnliche bucht (der see). 
~ilauk (fiir lfilaut, s. §. 7) eiue trommel, Kifo1mgussa1C ein regenbogen. 

45. g- d, le ,c (in Labr. r-cllelf ), an t mit einschluss desselhen tdlelf, 1. 
w as a m w e i t s t e n i n cl e r r i c h t u n g i s t ; d a s ii u s s e rs t e i n d e r 
reihe. Kommt in folge seiner bedeutung ausser an ortswortern nur 
wenig vor. Wenn noch ein anhang oder ein suffix dran kommt, haben 

stamme auf t oder einen vocal hiiufig nur le,c. Z. b. 
sujo (§. 46), sujugdle,c der erste; sujugdtit die ersten, die vorfahren; 

sujugdlivut oder sujulivut unsere vorfahren. 

kingo (§. 46), kingugdle,c der letzte. 

sak (§. 46), sagdle,c das vorderste. 

t1rno (§. 46), t1111ugdle,c das hinterste. 
avat (§. 46. ), avot,lf it die aussersten, die am meisten draussen sind 

(seewarts). 
iso ende, isugrlle,c der iiusserste; der niichste am ende. 
pa,c die miindung, patdlit die am niichsten an der miinclung (z. h. 

einer fiord I:') sind. 
naggat (6) der schlus.s; das womit es aufh~rt, 11a~g~~rll.e,c _de.r de.m 

schluss zunacl1st 1st, der letzte (z. b. de1 letzte ,e1s emes hede~). 

Die abweichenden beugungsformen dieses anhangs s. §. 2~, 1 u. §. 38. 
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II. Anh an gs red e wort er. 
roie intransitiven stehen bier mit personzeichen; die transitiven mit suffh (~. §. ;;2. 

anm. 1); und bei denen die heides mit und ohne suffix gebraucht werden, isl zum 
zeichen <lessen die endung o,c mm hauptcharakter getrennt (p-o,c, v-o,c ).] 

1) umbildende. 

Hieher gehoren also anhange mit redewortbedeutnng, die an nenn
worter geha11gt werden; 11icht wenige derselben werden aber auch an 
verbalsHimme gehangt, doch immer i11 derselheu bedeutung, wie an 
nennworter, namlich so, dass der begriff des redeworts als ein ding 
( das schlafen, das wachen, das red en etc.) betrc1chtet wird. Auch hier 
stehen die arn haufigsten anwendbaren zuerst. 

§. 122. 
46. g-a, halbtr. g-ingnigpoK od. g-ivoK, er hat ihn zum es 

ist sein -, od. es ist ihm das. Z. b. 

etne1i' sohn, ernet<t er liat ilm zum sohn. 

mina (lc1nd), mit suff.: heimath, nu11agii er hat es z11r heimath, ist da 
zu hanse. 1wrssan: mmagara ich bin in narssa1i' zu hause. 

ka11ftth' (6) ein hammer, ka11tar& er hat es zum hammer, hammert 
<lamit. · 

ennut (6) - sonst ermuse1i' - ein tri11kgefoss, erm11siga er hat das 
zmn trinkgefass, trinkt <lara11s. 

igsiavfi,k (5) ein sitz, igsiavfig<t er hat es zum sitz, sitzt darauf. 

navssa1i' gefund<:'nes, 11avssiira er hat es zum gefondenen, d. i. er hat 
es gefunden. 

angeKa (12) sein grosserer, angeKigiirn ich babe ihn zum grosseren, 
d. h. er ist grosser als ich. 

suk was, sug<t er hat es zmn was, es ist ihm etwas, d. i, es geht ihn 
was an. s11gi11gilara (87) er geht mich nichts an. 

angiit (mann), mit snff.: vater, a11gutig& er hat ihn zum vater. 

-najortii (3) der bei ihm ist, sein heiwohner, 11ajortiga er hat ihn zum 
beiwohner, hat ihn bei sich. 

ate1i' namensvetter, aterarn ich hahe ihn zmn namensvetter; er heisst 
wie ich. 

An verbalstammen, wo dieser anhang afters vorkommt, - (<loch meist 

nur an nrstammen, und fest), - hat er gewohnlich die bedeutung: es 

(d. obj.) ist od. scheint ihm so, er halt es dafiir; seltener: er 

(d. subj.) ist od. thut so gegen ihn od. in hinsicht auf ihn. 
z. b. 

angivo,c es ist gross, angiga es ist ihm (zu) gross. 

u11gasigpo1i' es ist Wt'it, 11ngasiga er hat es weit (von sich), ist nicht 
nahe dran. 

kingujavo1i' es ( ein fahrzeug) sch la gt leicht um, king11jagii er halt es 
fiir leicht umschlagend. 
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ersi,voK er fiirchtet sich, ersigc'i er I i1 rchtet sich vor ilnn. 

ungavoK er ist anh~inglich, 11ngagci er ist auhiinglich an ilm. 

135 

Eine verlangerung desselben, die mit reciproker hedeutung: einander, 

- und daher nur in der zweiheit u. mehrheit - angewendet wird, ist 

g - i g p u t ( g - igpuk ) , s i e s i n d e i n a n d e r d a s, h a b e n e i n a n d e r 

z um - ; z. b. sugigput sie gehen einauder was an; aterigput sie haben 

einander zu namensvettern, haben einerlei namen; agssuara er ist ihm 

entgegen, agssuarigpttt sie sind einander entgegen. An gewissen wor

tern - nameutlich an der verbindung Katig<i (§. 123, 4) - dient auch 

der starnm dieser verlangeruug als nennwort, in gleicher bedeutung wie 

deren Nominalparticip, z. b. aterit die einerlei namen haben, ingerdla
Katigit ( s. §. J 23, 4) reisegefahrten. 

§. 123. 
Eine hesondere erwahnung verdienen noch die verbindungen die

ses anhangs rnit gewissen anderu, wegen des zusammenfliessens der bei

derseitigen bedeutungen in eine von uns anders ausgedriickt werdende 

gesammtbedeutung, namlich: 

1) mit dem N ominalparticip: s. no. 137. 
2) mit fik 110. 5 (s. <.las.): fig a, eig.: er hat ihu zum ort (gegenstand) 

des so thuns; - woraus dann haufig die bedeutung entsteht: er th u t 

ihm so. Was hier object ist, wiirde beim (intr.) stammwort im Ter

miualis stehen, und <las object des (trans.) stan:imworts steht hier im 

.Modalis. Z. h. 

oKarJJOK er sagt, oKarfiga er sagt zu ihm -- (ist dasselbe wie: tau
ssumt'tnga oKarpoK). 

agdlagpoK er schreibt, agdlagfiga er schreibt ihm, od. an ihn - (kann 
aher auch heissen: er schreibt darauf ). 

KbnUVOK er hittet, Kinttvfi,ga er bittet ihn. 

avalagpo,r er geht ,·om Ian de ( seevdirts ), fiihrt ab, aval,agfiga er fahrt 
zu ihm hinaus. 

i,s 11 makfrpa er denkt nicht mehr daran, isHmcikfr/ig& er gedenkt es 
(Mod.) ihm nicht rnehr, vergieht (es) ilun. pinerdhtganik l!:14, 2) 
isumakerfiga er vergah ihm seine missethat. 

3) mit ut no. 6 (s. das.): u t i,g a; -- insofern hier durch ut nicht so

wohl <las sinnliche mittel, als vielmehr die geistig wirkende ursache he

zeichnet wird, so ist di~ gesammtbedeutung: er thut es darum, um 

des s w j lJ en, au s de m gr u n de - ( eig.: er hat das zur ursache 

des -). Z. h. 
autdlar7,01C er geht \\l'/;, ,wttlla utigci er geht darum weg. 

11nigpo1C er bleiht da, 1111igss11ti911 e_1· bleibt .deswegen da. 1Citor11anguar
p11t wir hlieben um unseres krndes w1llen da. 
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uligpo,r er zitt<:>rt, 11grUutig(t er zittert deswegen. sarfa1c iigdlutig(i,ra, 
ich zitterte (vor angst) wegen der heftigen stromung. 

makitavo,r er ist aufrreblasen, hochmiithig, makitatiga er ist aufgebla
sen daruber, brii~tet sich damit. 

4) mit ,rat no.11: ,ratiga er hat ihn zum -genossen, thut 

es mit ihm zugleich, ist so - als er; und 1ratigigput sie thun 

das mit einander, sind einerlei -, und an transitiven redewor

tern: s i e th u n e in and er so. Z. b. 

sinigpo,r er schlaft, sine1ratiga er hat ihu zum schlafkameraden; sine-
1ratigigp1tt sie sind schlafkameraden, sch la fen beisammen od. mit 
einander. 

ingerdlavo,r er reist, ingerdla1ratiga er reist mit ilun zusammen; inger
dla1ratigig1n1giit wir reisten mit einander. 

portuvo,r es ist hocl1, porto1ratiga es ist so hoch wie (jenes); porto-
1ratigigput sie sind einerlei hoch. 

asava er liebt ihn, asa1ratigigput sie lieben einander. 

kajiimigsatpa (132) er muntert ihn auf, kajmnigsancatigigput sie mun
tern einander auf. 

5) mit einem fur sich allein uicht vorkommenden anhang te oder (an 

den stammen auf e,r, i~: und t, die als participwurzel s haben) se, also 

tigd od. sigii, in der bedeutuug: er ist so (gross, lang, weit etc.) 

wi e - . Merkwiirdig genug wird diese zusammensetzung gewohnlich 

ohne suffix gebraucht, und das verglichene <lurch 1rano1r (wie '?), ima od. 

taima (so), od. die apposition tut ( so wil') dam it verbunden. Dage gen 

kann sie an narpo,r (no. 128) ein auf dessen object (project) bezugliches 
suffix haben. Z. h. 

takivo,r es ist lang, 1rano1r takitiga wie lang ist es'? ima takitigao,r so 
lang ist es; 1inwt II t takitigao,r es ist so laug als dieses. 

ungasigpo,r es ist weit, tahli1111119at11t (§. -H) ungasiysigao,r es ist so 
weit als dort hinunter; menrnitsutut 11ngasigsigao1r es ist so weit 
als (nach) mer1mitso1r. 

erininarpo,r (128) man wartet mit ungeduld auf ihn, od. man kann's 
nicht erwarten, bis er kommt; 1rano1r erininartigainga wie sehr 
konntest du mein kommen nicht erwarten '? od. wie sehr wat· ich 
dir zum ungedulclig werden '? ( eig.: wie sehr hattest du mich zum 
nicht - erwartet - werden -konnenden '?). [ Auf eine solche frage 
ist die antwort gewohnlich unbestimmt, etwa: eri11i11a119ifatit (87) 
ich wurde nicht ungeduldig iibel· dich; od.: erini111mautit (88) du 
warst mir allerdings sehr zum ungeduldig' werden.] 

§. 124. 

-4-7. -1rarpo1i, er hat-; od.: es hat (giebt) da -. Z. b. 

surivdlik ein kabelja11, sd·rivdle1rarpo1r es hat ( d. i. es giebt da) kabel
jaue; siirivdle1rangila1r es giebt keine kabeljaue. 

savik ein messer, save1rarp111iga ich habe ein rnesser. 
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tupaiit (28) vorrathiger talrnk, fUJJU11te1wrpit hast du vorrathigen tabak '? 
aumur~suit ~ 1.5, mht.) stei11kohlen, uvane aumurss11,rnur1,0K in norden 

hats sternkohlen. 

mma land, mi! suff.: _heimath, nmwKur110K es hat ( da) land, od.: er 
hat ( da .serne) heunath, wohnt ( da). sordlo tasanu nmwKangila,c 
(87) gle1chsam hat dort der westen kein land, d. i. man sollte 
denken, es war.e dort in westen kein land (s. §. 66, 2). pami1tne 
nunuKatptmga 1ch wohne hei Fredrikshaah (pcimiut; no. 3~, mht.). 

inuk mensch, mit suff.: hesitzer, inoKarpoK es hat ( da) menscheu, ist 
bewohnt, od.: es hat seinen besitzer, ist nicht herrenlos. mci.na 
i1t0Kar1>ti geho1t dieses jemand '? 

§. 125. 
Von den zahlreichen moglichen verhindungen dieses anhangs mit 

andcren sind fol gen de besonclers zu erwiihnen: 

1) mit nen: no. 4-: 1~eKarpo,c, welche verhindung aus transiti,en rede

wortern passive hildet, in der bedeutung: es "i r cl i h m so get ha n, 

od. es ist ihm so gethan worden;- eigentl. wol: er hat die folge 

oder wirkung davon an sich oder zu empfinden (s. §. 112), doch findet 

diese bilduagsweise bei allerlei (transiti,en) redewortern ohne uutcrschied 

statt, auch wo das so hehandelt werden kcine wahrnehmbaren folgen 

mit sich fiihrt. (S. auch die hemerkung zu §. 127, 1.) Z. b. 

agtorJ>ti er riihrt ihn an, a9tome,carpo11: er ist angeriihrt worden. 

KaerKuva. ( 138) er ruft ihn, Kaer,cu11e1rarpo1c er ist gcrufen worden. 

issiga er sieht auf ihn, issi9ineKur1rnt it es wird auf .dich gesehen. 

7>utdUgpa er kommt dran, kommt ihm bis zur beriihrung nahe, 7,ut-
cUingneKangilu,c (87) es ist nicht heriihrt worden, od. es ist nie
mand dran gekommen. 

:2) mit (g)iuK no. 10 (s. das.): (g)iaKuq,o,c, man muss ihm so 

thun, und mit ,erneinung: man hraucht ihn nicht zu -- . Z. b. 

merssorpa er naht es, 111erssoria,cm·poK es muss genaht werden. 

tiguvri er fasst es an, nimmt's in die hand, tigussuriaK«1'/J01C man muss 
es in die hand nehmen. 

kuU1,a, er bugsirt es, kalitaria,curput sie miissen hugsirt werden. 

ersiya er fiirchtet ~ich vor }_Jun, ersigissariaKanyila,c (87) man braucht 
sich nicht ror 1hm zu furchten. 

Der thater - man - steht hier erforderlichen falls im Terminalis, wit:> 

hei no. J28, z. h. ilingnut ersigissariuH1i11yillllf du brauchst dich nicht vor 

ihm zu fiirchten. 

,3) Theils in der obigen verbindung mit ne,c, wie auch son st an ein

zelnen wortern, besonders aher an Nominalparticipien dient diese1· an

hang auch, um unser jeman<l und !verneinend) niemand auszudriik-

ken. Z. b. 
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inuk mensch, inoKarpoK ( s. o.) ('s hat mensch en, es ist jemand da; 
inoKangifmc es ist niemand da. 

tikitsoK (1) der angekomme11 ist, t il.itsoKarpoK es hat angekommene, 
d. i. es ist jemand angekommen; tikitsoKangilaK es ist niemand 
angekommen. 

piumasso,c (78, 1) welcher will, 7ii1111iassoKan9ihtK es will niemand (ge
hen, od. es thun, od. dgl.). 

angusso,c (1) der einen seehund gefangen hat; angussoKat'pat wenn 
jemand einen seehund gefangen hat; angussoKangila? lrnt niemand 
einen seehuud gefangen '? 

§. 126. 
48. -11 v o 1f, es is t - ; er is t e in - . Die worter der 2ten abth. 

(hin und wieder auch die der 1sten abth.) der 3ten classe haben :iivoK, 

und die beiden anhange ssttalf und nguaK (no.15 u. 16) verlieren hier 

den endvocal. Die auf t nelunen a als hiilfsvocal an. Z. h. 

Kissuk holz, KissiivoK es ist holz. 
I 

otpik ein baum, orpiuvoK es ist ein t~aum. 
iminaH '17) blosses wasser, imi11a1tVOK es ist hlosses wasser. 
nirnia11t (6) ein beerenkorb, n11niautcrnvoh· es ist ein beerenkorb. 
pingasut (mht.) drei, pi11gasup11t sie sind drei an zahl. 
anerne,c (4) ein geist, cmerneruvoK er ist ein geist. 

Sehr gcwohnlich ist die \'erbindung dieses anhangs mit dem i\ominal

particip und ssitalf, nguaK, f,sia1r oder 1.asik an redewortern, um deren 

ausdruck je nach maassgahe dieser letzteren anhange zu erweitern; bei 

einem transiti\'en stammwort ist daun eine solche verlangerung ebenfalls 

transitiv. Z. b. 

tipigpo,c es riecht stark, stinkt, tipigtotssiivoK es stinkt arg (eig.: es 
ist ein- gross - stinkendes ). 

piuaipo,c (57) er ist sanftmiithig, pi11aits{mg11vo,c er ist recht sanft
mi.ithig (eig.: er ist ein klein-sauftmiithiger). 

matuersauteKangila,c (56, 132, 6, .J7, 87) es hat keinen schliissel (in der 
thiire), matuersa11te1r1i119itsu1.:asiuvo,c kannst nur wieder hingehen 
wo du hergekommcn hist, es ist kein schliissel in der thi.ire. 

maligpii er folgt ihm nach, nwligtorss11vd er folgt ihm gewaltig nach, 
Hisst nicht von ihm ah; maligt111wsiuvii n Hi11ft ihm zu meinem 
verdruss 11ach; was hat er ihrn doch nachznlaufen ! 

nersorpii er lobt ihn, 1iersort11atsia11v1111ga sie haben mich ziemlich 
geloht. 

§. 127. 

Auch dieser anhang bildet einige hesouders zu erw~1hnende verbin

dungen rnit anderen, namentlich: 

1) mit (t)a,c (gaK) no. '.2: (t)crn·uoK, er ist ein so hehandelter, t'S ist 

i h m so get ha n word en; wodurch ehenfalls, wie <lurch ne,c u. ,cm·poH, 

transitive redewiirter in passive tungewandelt werden. Z. b. 
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to,cii,pa er todtet ihn, to,cutcmvo,r er ist getodtet worden. 

,cimagpa er verHisst ihn, 1rimagcmv01c <·r ist verlassen worden. 

manigsarp& (132) L·r macht es glatt, 111unigsagm1voli es ist glatt ge-
macht. 

7,iva er kriegt ihn, fiingt ihn, pissauvo,r er ist gefangen worden. 

Diese hildung ist i.ibrigens weniger haufig, als die ersterwahnte, §.125, 1. 

Es ist jedoch zu hemerken, dass <lie passiven bildungen iiberhaupt dem 

gronHindischen weit weniger geHiufig sind, als unscrn sprachen; nament

lich vertragen sie sich selten mit hestimmter benennung des subjects 

(thiiters: \'On wem -) ; wo also diese statt find en muss, bleibt man lie

her hei der natiirlichen, d. i. transitiY<)ll form des redeworts. 

2) mit (t)a,c no. 2 und gssa,c no.14: (t)agssauvo,c, eig.: es ist ein 

so zu behandelndes, daher haufig: es kann so hehandelt werden,· 

man kann es-; und mit verneinung: man kann es nicht -, es 

is t n n - 1, a r. Das suhject ( was ohne diesen an hang heim stammwort 

im Suhjectiv stehen wi.irde) steht hier im Terminalis. Z. b. 

ornigpa er geht zu ihm, orniyagssauvo,c man kann zu ihm gehen; 
Hingnut ornig«gssaungif mc du kannst ( od. darfst) nicht zu ihm 
gehen. 

nerivti er ist es, nerissagssauvo,c es kann gegessen werden, ist essbar; 
irum911ul 11erissagssaun9ila,c for menschen ist es uicht essbar. 

ikarpa er setzt i.iber ( es, auf <lessen and ere seite ), passirt es, ikllgag
ssaungila,c es kann nicht passirt werden; aitsait ikiigagssauvo,r 
jetzt erst k.ann man dri.iber setzen. 

Ausschliesslich diese becleutung hat eine wahrscheinlich hieraus zusam

mengezogene form: -gssa11vo,c, 11111nittelbar an den stamm des rede

worts gehiingt, die aber nur an einigen redewortern, und meist mit ver

neinung, vorkommt. z. h. 

takuva er sieht ihn, tanwnitt takugssaiwo,r es kann von allen gesehen 
werden; takugssatmgila,,r es kann nicht gesehen werden, ist un
sichtbar. 

kisipai (mht.) er ziihlt sie, kisigssaungitcllat sie sincl unziililbar. 

taiva er henennt es, taigssau11gila1r es 1\ann nicht henannt werden, 
ist unnennhar od<~r unaussprechlich. 

§. 128. 
-!~ . .t.ngorpo,c, er wird oder wurde das. Z. b. 

pik ein ding, pi11gotpo,c es wird ein ding, ein etwas (was vorher nichts 
war); wird. 

inttk ein mensch, intt1tgor1,o,c er wird oder wurde ein rne11sch, wird 
gehoren oder ist geboren worden. 

utor,ca,c ein alter, utor,rangorpo,r er wird od. wurde ein alter, ist alt 
geworden. 

naitso,c (1) kurzes, naitSt1ngor1w,c es wurde kurz, 
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silatoK ( 43) ein verstiindiger, sila t trngorp01c er ist ein verstandiger ge
worden, ist zu verstande gekommen. 

igitagssainmc (2, 1-l, 17) was uur zum wegwerfen ist, igitagssainangor-
poK es wurde ein nur wegzuwerfendes, ist vollig nutzlos geworden. 

Nicht selten - besonders an no. 14 - kommt dieser anhang auch mit 

suffixen vor, und hat dann die bedeutung: er macht es zu einem-, 

od. macht <las daraus. Z. b. 

nerutusoK (59, 43) recht weit, ger.'.iumig, nenrtusiingorpara ich babe 
es recht weit gemacht. 

tdimavfigssa,c (5, 1-i) ein werden-sollender hauklotz, ulimavfi,gssangorpa 
er macht es zu einem hauklotz, macht einen hauklotz draus. 

50. s iv o K - (verliert wol tiberall in Gronland im Indicativ das v, 

also sio,c), er trifft das an, erlangt od. erhalt es; und - wie es 

am haufigsten vorkommt - verlangert <lurch no. 76: s i II i a I' po 1C er 

sucht das zn erhalten oder anzutreffen, ist drauf aus sich 

das zu verschaffen (durch kauf oder sonst wie). Z. b. 
1w1w l<lnd, nttnasivolf er trifft land; bekommt land zu gesicht. 

inuk ein mensch,. i1m9sivo,c er trifft lente an; inugsingilagut wir ha-
hen niemand angetroffen. 

ivik brod, ivigsivo,c l'I' hat hrod erhalten. 

autdlait eine flinte, mitdlaisivunga ich erhielt eine flinte. 

ernanaK (128) wehe ! erKanarsivo1c er krit'gt sein ungli.ick. 

pik (s. §. 110, 1) cine sache, ein etwas, ])isi11iarpoK er sucht sich was 
zu verschaffen, will handeln. 

s1i1, (s. §. 110, 1) was, susivit "? was hast du gekriegt? susiniar11it'? was 
will st du kauf en? 

aulisautigssaK (6, 14), was zu einer fischschnur ( d. i. hindfaden), au
lisautigssarsiniarpunga, ich suche mir was zu einer fischschnur zu 
verschaffen, d. h. ich hatte gern was zu einer fischschnur. 

An redewortern - wo dieser anhang ofters vorkommt (von anhangs

redewortern an no. 56, 60. ~17 u. 128, s. <las.) - gieht er die bedeutung: 

es wird so oder ist so geworden. Z. b. 

KaKOl'J>OK es ist weiss, lfalfotsivoli es wurde weiss. 

ipigpoK es ist scharf~ ipigsivoK es ist scharf geworden. 

tarpoK es ist finster, tarsivo,c es ist finster geworden. 

Zuweilen kommen a11ch suffixe damn vor, in verschiedener hedeutung, 

z. h. 
ate,c name, atersivii er erfahrt dessen namen; atei-singiforput (87) wir 

haben seinen namen nicht erfahren. 

s11j11nclf rneinung, hegriff, s11jimersingilc1 (87) e1· hat keinen hegriff da
von erhalten, od. dessen rneinung nicht gefasst; versteht es nicht. 

J>isiniarpa ( s. o.) er sucht sich das zu verschaffen, will um das han
deln. pisi11ior<llarn lass mich's kaufen! 
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51. sioi·po,c, er hat's darauf versehen, ist daranf aus, 
such t s i ch d as. Suffixe kommen auch hier in verschiedener bedeu
tung vor; die gewolmliche ist entweder mit heziehung auf eine person: 
er is t f ii r i h n d a r au f au s, s u ch t i h m d as, oder mit heziehung 
auf einen ort od. eine sache: er s u c 11 t es d a. ( [n vielen fallen ist 
es mit dem vorigen und daran geh~ingtem ni,arpon: fast gleiclihedeutend, 
wie es dann auch nnr eine verHlngerung desselben zu sein scheint.) Z. b. 

kanajon: eine ulke, kanajorsiorpon: er ist auf ulken aus, fischt nach 
ulken. , 

navssa1C gefundenes, ein fund, navssarsioi·po,c er ist auf einen fund 
aus, sucht was zu finden. 

inigssan: ( 14) ein (kiinftiger) platz, inigssarsiorpon: er sucht sich einen 
platz; inigssm·siorpa er sucht ilun einen platz. 

ivnan: ein steiler abhang, ivnarsiorpon: er hat's auf steile ahhange ver-
sehen, klettert am steilen herum. 

sialuk regen, sialugsi.,orpon: er ist im regen draussen. 
{m11a11: nacht, 11 nuarsiorpo1c er reist in der nacht. 
sapate sonntag, sapatisiorpon: er feiert den sonntag. (So immer an 

den benennungen von festen und feiertagen.) 
isuma sinn, meinung, isumasiorpa er sucht die meinung darin, sucht 

oder forscht nach dem darin lif:'genden sinn. 
angnen: ( 4) der grosste, angnersiorpai er sucht grosste da ( unter ih-

nen), sucht die grossten heraus. 
Aus diesem und no. 6 wird siiit, was sehr hiiufig gebraucht wird in der 
hedeutung: was man zu der zeit, od. bei der gelegenheit, od. 
be h u f s des sen bra u ch t; z. b. irkion: winter, ukiorsiut ein kleid ungs• 
stiick fiir den winter; pujo1c nebel, p11jotsiut ei11 comp as; a11orerssua11: 
sturm, anoretssuarsiiit ein sturmsegel; sial11k regen, sialugsiiit ein regen
schirm o<l. regenmantel od. iihnliches; n:aumat der mond od. ein monat, 
,raumatisiutit (mht.) ein kalender; kanajo,r eine ulke, ka11ajorsiut ~ine 
ulkenangel. 

52. :iarpo,r, -Harpon: er geht od. faltrt dahin od. nach 
dem. 

53. :iv-o,r, -iiv-011: (wie no.50: io,c), er macht (schafft) <las; 
und mit suffix: - ihm - • 

54. :iorp-o,r, -liorp-o,r, er hearbeitet es, arheitet daran; 
mit suffix: - fiir ihn; und verHingert durch no.136 (11pa): er macht 
es (d. object) zu einem -- fii1· ihn (Terminalis). 

55. :oqili, -le>"pii, lrnlhtr. :ivo,r, -fivo,r, er \'ersi1·J1t ihn da
m j t. Es hat i·inige schwierigkeit, fiir <lie anwendung der doppelten 
formen dieser anhange (:i, -fi) hestimmte regeln z11 gehen: gewohn-
1 i ch werden die mit -f anfongend1·11 gehra11cl1t an den stiimmen mit uu-
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versetzharem end vocal, d. h. an denen der 1sten classe, und der 2ten 

ahth. dn .3ten classe; die mit :i(e) anfangenden dagegen an stammen 

mit versetzharem endvocal, d. h. an denen der 2ten classe und der 1sten 

aLth. dl:'r 3ten classe, wie auch an t - (in ,cut no. 9, und u.ta,c (fiir ut) 
no. 6 verwandelt sich dann t in ts, sonst in s); -· es finden aber vom 

einen wie vom andem hiiufige ausnahmen statt, die noch dazu in ver

schiedenen gegenden n•rscliieden sind, daher man bier auf den sprach

gehrauch zu achten hat. (Wo man zweifelhaft ist, fafn't man immer am 

sichersten, wenn man die laHgeren formen ·(-1) :rnwendet.) Ueherhaupt 

sind no. 52 u. 53 nicl1t mehr vollig heweglich, und no. 53 insbesondere 

kommt bei weitem nicht so hiiufig rnr, als man aus seiner bedeutung 

schliessen sollte, da no. 54 sehr gewohnlich in derselben bedeutung ge

hraucht wird, u. jenes allmahlig zu ,·erd6ingen scheint. Z. b. 

(liuqJO 1f :) umiarssua,c (15) ein schiff, umi,arssualiarpo:,c er fahrt zum 
schiff. 

manik ein ei, mdniliarpo,c er fahrt nach eiern (in die inseln). 

1faKortoK ( ortsname), ,ca,cortuliarpo,c er reist nach kakortok. 

kange,c ( desgL), kangiarpo,c er reist nach kangek. 

n·issuk holz, ,cissiarpoK er fahrt nach (treiL-)holz. 

niuverto,c ( J) ein kaufmann, niuvertuliarpunga ich gehe zum kaufmann. 

{liv-o,c:) igdlerfik (5) eine kiste, igcllerfi,livo:,c er macht eine kiste. 

ti.ssik abbild, ,,ssiliv<t er macht ihm ein ahbild, hildet ihn ah. 

(liorp-o,c:) po1c ein sack, 1nHiorpo,c er arbeitet an einem sack, oder 
macht einen sack; pinguane ( 16) piiliorpai er macht einen sack 
fiir seine slichelchen; tuilikua (33) JHtlii'tpara ich mache einen sack 
aus seinem in stiickeu gegangenen wasserpelz (tu-ilik). 

a.nord,c ein anzug, oberkleid, a1tor<1liorpa er macht ihm ein oberkleid; 
ilugdligssaraluam (45, 14, 37) er11in9uav11ut (16) anoralitrpam was 
zu einem hemd fiir mich bestimmt war, mache ich zu einem ober
kleicl for meinen sohn. 

irmimc ein weiberboot, umiorpo,c er arbeitet an einem weiberboot. 

1faja,c .ein mannsboot, R"ctiniorpo,c odl:'r ,cajaliorpo,c er baut an einem 
kaJak. 

manik ein ei, maniliorpo,c er bearbeitet ( cl. i. kocht) eier. 

savik eisen, sagfi,orpo,c er arbeitet in eisen; sagfi,orto,c ( 1) ein schmied. 

(le q){i :) sorKarta,c (2~1) ein fassreifen, sornartaletpa er legt reifen drum. 

,coro,c eine forche, 1fonrerpa er macht forchen hinein. 

ame,c haut, iiberzug, ,111icrpit er iiberzieht es. 

J)oruse,c ein specksack, porntserpo,c (refl.) er versieht sicI1 rnit einem 
specksack, sackt speck ein auf den winter. 

KltpaKllt (9) ein keil (zum festkJemmen, in eine spaJte f ,c1rpa,c] oesteckt), 
1C1r1,a1rntscq1ii er verkeilt es. e. 

mlft,ut. (6) ei11 pflaster, tna.f,tiserptt er legt ein pilaster draul'.. 
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mato ein <leckel, matirlequ'i er macht eine11 deckel drauf, oder ,er-
sieht es rnit einem cleckel . 

. A nm. 1. In einigen gegenden wird der stamm von no. 52 - lia1r, 
iaK - als nennwort gehraucht, z. h. 1faKortulimr der nach 1fa1wrtoK 
reisf; ma11iliat die nach eiern fahren. 

An m. 2. No. 53 kommt auch an einigen redewortern vor ohne suff. 
in gleicher bedeutung wie no. 50, und rnit suff.: er macht' es so, z. b. 
taki~o1f es ist lang, tagdlivoK es ist Hinger geworden, tag<ltiV<i er macht 
es !anger. 

An m. 3. Ko. 55 wird ofters <lurch no. 63 verHingert, namentlich 
wenn der angehrachten gegenstande mehrere sind, z. h. tigpU.: eine 
bodenrippe im kajak, tigpilersorpa er hat ihn ( den kajak) mit hoden
rippen - <leren viele sind - versehen; ate,, name, atilersorput (pas
siv) sie sind - jeder fiir sich - mit namen versehen worden. 

56. -i,rq>t1 (-ngiarp<1), haufiger -erpil, halbtr. -iaivo,r, er macht 

ihn ohne -; und verlangert <lurch no. 136: fri'rpoK er ist ohne -

geworden, hat keinen - mehr. Eine heschriinktere anwendung 

hahen zwei andere verlangerungen: -ersivo,r (eig.: er wird ohne -, 

no. 50), was nur an benennungen von glie<lmaassen gehangt wird, in der 

bedeutung: er friert daran; und -erserpoK er verliert es (durch 

ungliick), hat es eingebiisst. Die worter auf t nehmen hier a an. 

z. b. 
ame1c haut, iiherzug, ametp<t er zieht ihm die haut ab, od. macht den 

iiberzug ab. 
siut ohr, siuliierptt od. siutaiarp,1 er haut od. schneidet ihm <las ohr ab. 

nasa mi.itze, nasuerpoK (refl.) er macht sich ohne mi.itze, d. i. entw.: 
er nimmt die miitze ah, od. auch ( seltener): er giebt die mi.itze 
weg. 

auk blut, aiihpoK (refl.) er verblutet sich; auiarp<t er macht ihn od. 
es ohne hlut, d. i. sowohl: er nimmt ihm ( einem lebenden) <las 
hlut, vergiesst clessen blut; als auch: er reinigt es von anhiingeo
dem blut. 

simik ein propf, simerpa od. simiatpa er zieht den propf heraus. 

,canUik hose, 1rar<llingiarpo1c e1· zieht sich die hosen aus. 

aipagssa1f (14) der (sein) gefahrte sein. soil, aipagsst'ien1po,r er hat 
keinen zum gefahrten, muss wol allern gehen. 

1wja,r rnannsboot, ,raj<ten11101f er hat (for die zeit) ~;inen kajak, hat 
ihn ahgezogen od. ausgehorgt od. verkauft; lWJtterserpoK er hat 
seinen kajak <lurch ein ungliick n·rloren. 

aleK harpunriemen, alet1tpmiga ich hin_ (fiir jet~t) ohne harpu.nriemen; 
atamut olirserpunga ich habe an t•mem sch1ld.seehund ~nernen har
punriemen eingehiisst ( dadurch, class er clam1t durchgmg). 

mern11l (~) eine niihnadel, mer1fitt<'iersr.rpo,r sie hat ihr~ niihnadel ver
loren od. zerbrochen. 

agssa« finger, agssaei·sivoK er friert an den fingern. 

:\nm. 1. irp-oK (sowohl mit a~s ohne suffix) kommt auch an meh-
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reren verhalstammen vor; an anhangssWmmen in der hecleutung: n i ch t 
mehr, s. no. 73, 74, 81,113,126,127, - sonst auch in etwas anderer 
hedeutung, z. b. anivoK er geht hinaus, anerpoK er ist draussen; 1ea
suvoK er ist miide, 1rasuerpoK er ist nicht mehr miide, 1wsuerserpo,c er 
hat ( sich) ausgeruht, 1casuersarpoK ('132) er ruht aus. 

Anm. 2. ut (no.6) an frpoK (refl.) hedeutet gewohnlich: das wo
f ii r man e s we g g .e g e b e n h at , o d. was m an i m tau s ch d a f ii r 
erhalten hat, z. h. t11i1enitti das wofiir er seinen wasserpelz (tui
lik) gegehen hat ( eig.: sein- sich - ohne -wasserpelz- machensmittel). 

57. -ipoK, ist ohne <las, ist <lessen baar. Wird afters, um 

die hedeutung zu verstarken, durch no. 1, -48 (mit rerkiirztem vocal), u. 

88 verHingert: itsoKcwK, - kommt aber iiberhaupt nicht sehr haufig vor, 

da no. 47 mit angehkingter ,,erneinung in dieser bedeutung das gewohn

lrche ist. Der hiilfsvocal an t ist auch hier a. Z. b. 

pik habe, pi'po,c er ist ohne habe, ist arm. 

aput schnee, aputaipo,c ( das land) ist olrne schnee. 

ajorto,c (1) boses, siinde, aj01·t11ipoK er ist ohne siinde. 

pin9isa1e (81, 2) was man nicht mitgekriegt hat, oder wo man nicht 
gewesen ist, pi11gisciipo1e od. pingisaitsoKaoK er ist allenthalhen ge
wesen, weiss von allem ans erfahrung zu reden. 

Fast hHufiger als an nennwortern, kommt dieser anhang an redewortern 

vor, denen er immer die entgegengesetzte bedeutung gieht, z. b. manig
poK es ist ehen, manipo1r es ist uneben, s1'rkavoK es fiihrt schnell dahin, 

hat starke faint, s1'ikaipoK od. s1'rkaits0Kao1t hat langsame faint; ti'rkor

poK er ist freigehig, t11k11ipoK er ist geizig; s. auch no. 128 u. 12!:l. 

58. -kipoK, er hat es klein. 

59. tuvoK, s11voK (v. no . ..iJ), gewohnlicher aher mit verkiirztem 

vocal: tuvoK, suvoK, er hat es gross. Ileide - besonders tuvo,c 

- werden auch mit 1wK (no. 4) an mehrere redeworter gehangt, in <ler 

hedeutung: wenig, \ iel; - un<l an tuvoK wircl sehr gewohnlich zur ver

starkung noch KaOK (no. 88) geh~ingt. Z. h. 

isse auge, issikipoK er hat kleine augen; issiMvoK er hat grosse augen. 

taleK arm, talikipo1c e1· hat kleine arme, talettuvoK er hat grosse od. 
lange arme. 

uvclloK tag, uvdlukipoK es hat kleinen tag, ist kmz tag (uvdlukine,c (-!) 
der kiirzeste tag); uvcHorf,11voK Ps hat grossen tag, ist lange tag 
(11vdlortuneK der Hingste tag). 

al.e hezahlung, .akikipoK es hat kleine hezahlnng, ist wohlfeil; akis,,
voK oder akisoKaoK es hat grosse hezahlung, ist thener. 

in,,voK er lebt, iniinikipoK er hat ein kleines Iehen, leht kurz; inii1wr
l 1tvo1f er hat ein grosses lehen, leht lange. 

neri,vo1f Pr isst, 11cri11erto,raoK er isst sehr viel (aufs mal). 

nO. g-ig1101r, er hat das gut od. schiin; und vt·rliingert durch 

no. 50: g-i gs iv o 1i er hat e in g II ti· s o d. sch ii n es g e k r i e gt. 
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61. -l11gpo1r (t·dlttgpo1c) er hat clas schlecht. 

Sind heide nicht recht heweglich. Dagegen hildet letzteres theils fiir 

sich all<.'i11, noch rnehr aher in verbind1111g mit JteK (no . ..J.) einen oe

wi.ihnlichen redewortanhang, s. no. ~l-L 1fi9po1,· kommt auch an verb:l

sti1mmen vor, doch nut· als l'l·st, nnd meist mit einiger veriinderung des 

stammworts. Z. h. 

isun!a gem ii th, is1111wgigpo1t· er hat ein gutes gemiith, ist wohldenkend · 
· 1sH111al119po1r er hat ein hoses gerniith. ' 

«IIOl'ttlt' kleidung, tinoriirirn101, hat oute oder schiine kleidun()'• ,inor-
" ··g ·v 1t I t t I · .. 

0
J I · I k · ( 0

' 
ttl u st. o · 1a gu e .ot. scl10ne "e1c ung ge negt gegen friiher), 
~eht Jetzt gL!t gekleidet; mwrtUugpo,r hat schlechte kleid_ung, geht 
rn lumpen ernher. 

11111w land, m111agigp01r (di,~ gegend) hat gutes land, hesteht aus gu
tem land; nunalugpo,c hat schlechtes (nnebeues, steiniges) land. 

01wlugpo1r l'l' red et, 01rutclloriypo1, er red et gut, d. i. rich ti()' ocl. ge-
Hiufig, ist wohlredend. 

0 

()2. -liarpo1c, thut solches. Scheint eine verliingerung von 

no. 1 ~l, wird aher kaum anders gehraucht, als an i\ominalparticipien. 

z. b. 

ajortolf (l) Loses, sunde, ajort11l,ial'po1r er thut hoses, siindigt. 

aj1111gitso1r (87, 1) gutes, aj11ngits11/iarpo1r er thut gutes. 

tt1J)i11gnart Oh' ( 128, 1) wunderbares, t upi11g1uo·t111iarpo1r er thut eine 
wunclerbare that, ein w11nder. 

63. torpoK, an e, eK u. ih zuweilen sorpott, er hrancht <las, 

heclient sich clessen (in der art, wie cs zu brauchen ist). Kommt 

vor 1) an den benennungen von ess - und trinkwaaren, in <ler hedeu

tung: ('l' isst oder triukt das; 2) an dt'n hcnennunge11 van fahrzeugen, 

in der hedeutung: er faint darin, und an· einzelnen andern wortern; 

3) an mehrereu redeworteru (auch mit suffixen, uud dann halbtr. t11i

vo1r), wo es die handlung als ans einer \I iederholten od. fortgesetzten 

\'el'l'ichtung bestehend angiebt --- ofters ist dann eine solche hildung ge

briiuchlicher als <las stmnmwort selbst; - und 4) werden durch clas 

Nominalparticip dessl'lben die henennungen der gronl.-Hi.ngenmaasse ge

hildet. An n·de,rortern hat es ofters eine andere form, niiml. ssoq101r, 

halbtr. ssuivo1r. Z. h. 

I) ne,ce fleisch, 1ie1ritorpo1r c·r isst fleisch. 

miln,· ein eiderrngel, 111ifertoq10Tf l'l' isst eidervogel. 

ivil,· hrod, ivigtorpoK er isst brod. 

vine wein, vi11isor11olf er trinkt wl'in. 

2) 11111ia1r ein weihcrhoot, mniartorpo,c er fiihrt im weiherlioot. 

I d t 1r e · hraucht die hiincll', agsscrn (finger), mht.: die ian , agssar orpo 1 

thut handreichung. 

Gronl. Gramm. 
JO 
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3) pilagpct er zerschneidet es, JJilagtorpu er zersiigt es. 

katipai (mht.) er fiigt sie zusammen, 1wterssorpai er sammelt sie. 

11migii er Jwsst ihn ( fiir eine ,H'ile); 11migssorpc1 er ist ihm feind 
( dauernd). 

4) tikersort01r die Hinge des zeigefingers (tihe,r). 

pernertorto,c die Hinge des arms bis zum ellhogen (perne,c ). 

talersorto1c die Hinge des ganzen arms (tale1r). 

li..J.. r-palugpo1r, r-pat,UagpoK, es sieht danach ans, od. klingt 

wie das, scheint das zu sein; auch (besonders 1wtdlagpo1r): er stellt sich 

an wie der; und an redewortern (auch transitiven): man hat davon ge

hort; es hat verlautet, dass -. (Ist eigentlich uniibersetzhnr.) Z. b. 

auk blut, a11gpalugpo1c od. augpatdlagpo,c es hat blutfarbe, ist roth. 

a,cigsse,r ein schneehuhn, a,cigsserpalugpo,c es klingt nach sclrneehiih
nern; da liess sich ein schneelrnhn horen. 

me,c eine · ziege (kinderwort), mfrpalugpo,c es meckert; man kann's 
meckern horen. 

se,cine,c die sonne, sonnenschein, se1Cinerpalugpo1c da kam ein Lischen 
sonne <lurch die wolken. 

11u119mio (39) der hei 111,k wohnt, niingmiorpatdla91io,c er stellt sich an 
wie ein 111,k-bewohner. 

ajorssarpo1c er hat mangel, ajorssm·palugput man hat davon reden 
horen, <lass sie mangel haben. · 

1dnerpli er sucht ihn (aus anderen heraus), Kinerpalugsimava119a es hat 
verlautet, <lass er mich unter den andern gesucht hiitte. 

65. -r&rpo«, er hat so viele gekriegt. 

(56. -riarp-oK, auch -arp-o,c, er thut (es od. ihm) so viel

m a I. Ileide we·rden . nur an zahlworter und ihnen ahnliche gehiingt. 
z. h. 

atause,c eins, atausel'arpo,c er hat eins gekriegt; atauseriarpo,c od. 
atausiarpo1c er hat ( es) einmal gethan. atauseriardlww iserpo,c er 
ist einmal hereingekommen. 

sisamat ( einh. sisama,r) vier, sisamm·t1tpo,c er hat vier oekriecrt; sisa-
. " d . " " I ·1 . t> t> maria!'P<t o . s1sm~1ar,~a er t rnt 1 1m v1ermal. sism11t1rc1l1t90 isag-

para 1cb habe es m vier malen geklaftert, d. i. es war nach mei-
nern maass vier klafter lang. . 

Kavsit ( einh. 1ravse,c) wie vie le'? 1eavsert1qiit wic vie le hast du gekriegt? 

imd11a! ( einh. ii11<i11.a) so viel~ (als m?n an den fingern zeigt), im,i11-
ararp1mgci so ne1e hahe 1ch geknegt. 

An diese wird zuweilen noch tarp-o,c (no. J06) od. terp- o,c (no. J07) 

gehiingt; ersteres giebt dann die bedeutung: mehrmals, und jedesmal so 

vie1mal; Ietzteres: so vielmal (in zwischenriiume11) nach einander, z. h. 

sisamarartarpoK er hat mehrmals vier gekriegt; 1,ingasoriarterdltuw or
nigpu er ging zu dreien malen nach einander zu ilun, 
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Vo.n leuten, die ni~ht ~iel nachdenken liahen (z. b. rnn kindem), wird 
t~1 p-01r auch da rn,t d1esen anhiingc·11 in n·rliindung gesetzt, wo keine 
",ederholun~ der zahl, so11df!rn lllll' die durch das zahlwort sch on an
gegt,IH·ll(' wwder!1olung dt·r handl1111g ge11wi11t ist, - z. 11. sisamco-,ir
tm:7n1119~t (s.tatt stsamuriirp1rn9ct~ ich hahe 4 gc·kriegt; ·sisamarianlfu11 ga, 
!a1.'.~·ssa! pm a ( s~att t<dnrvara) ,ch habe t·s , iermal !.>yst·hl·II; - also 
m ahnhcher we1se, als wenn man s.ige11 wollte: hol;ernes holz. 

67. -hatagpo,r, er empfindd iiherdruss od. iil>le foloen 

vom zu vielen l 
0 

c er art. Kommt heidcs an nenn- und redeworter. 

z. b. 
tu pear tahak, t 11pakata9po1r er hefindet sich iibel vo111 zu , ielen tahak

rauchen od. -kauen. 

sini1.; schJaf, si11 il.atagpo1r ist dumm od. cli.iselig im kopf vom zu vie
len schlafeu. 

nerivo~'. er isst,. neri1.~ta9po1, hat zu viel gt·gessen, so dass es ihn 
druckt od. 1hm letfnveh macht. -

iJHtpoK er rudert, ip11hatagpo11: ist wic zerschlagen von dem a1westreno-
ten rudern. 

0 0 

68. r-1dpo11:, auch s1111911i1101r, es riecht oder schmeckt 

danach. Z. h. 

tarajoK salz, farajornipo1t es schmeckt salzig. 

,rissuh holz, 1riss1111911ipo1r es riecht od. scluneckt nach holz. 

sava ein schaf, savarniJJOTf es riecht nach schafen. 

ing11e1r feul'r, inguersw1911ipoK er oder es riecht \"Crhrannt. 

2. forthiltlernk. 

a) ncutralc. 

§. 1 :2q. 

Diese zerfollen wieder ihrer hedeutung uach in ZWl'i abtheilungen: 

die einen (no. G~ -SG) entsprecl1en unsern sogena1111ten hiilfsverhen in· 

sofern, als hl'i iihersetzung dersellien die hedeutung des stammworts irn 

Jnfiuitiv (oder Particip: ge-) zu stehen kommt; - die anclern (no. 87 
his 127) konuen wir <lurch adrerhien wiedergeben. Da nun einerseits 

die hier folgt·nden siimmtlich in der angegebenen bedeutung heliebig 

angewendet werden l,iinneu, WOZII kommt, class diese hedeutung sich 

fijst iiherall dmch e·in od. einige worte rnit rnllkornmener schlirfe wie

dergehen Wsst, - und irndrerseits die art, wie die anhii11gewiirter iiher

haupt zu heha1Hh·l11 sind, schon aus den hisher :111gefiihden heispielen 

z11r geniige z1t ersehen ist, so sind cliese anhHnge hil'I' nur aufgezlihlt, 

uud was hei einigen · ders<:'11,en llf'sond(·rs z1t hemerken ist, am ende je

cler ahtheilung in anmerkuugen heig<'fiigt. Zum schluss der zweiten ab

theilung (§. 131) folgen dann einige beispiele, hauptsiichlich von mehr-
10 • 
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facher zusammensetzung clieser ( u. anderer) anhangeworter. Mit aus

nahme rn11 zweien - no. 94 u. 107 - .liaben alle hieher gehorigen ein 

suffix, wenn sie an ein transitives stammwort gehHngt sind, und ein 

blosses personzeichen an einem intr. od. halhtr. stammwort, ohne wei

tere ,niinderung ihrer form; .jene zwei dagegen werden in der regel 

nicht an halbfransitive red('.Worter geh~i.ngt, sondern haben selbst eine 

halbtransitive form; s. §.131, anm. 5. 

§. 130. 

aa) rnit hi.ilfsrerben-hedeutung. 

69, -riarp-o,c, ist im werdenclen -. S. anm.1. 

70 . .!.sav-o,c, soll od. wird -. S. anm. 2 u. 3. 
71. umiirp-o,c, an sWmmen auf ,c, k u. t: (g)11rniirp., auf au. o: 

junll'irp., \Yird -. S. anm. 2. 
72. si111av-o,c, hat od. ist ge-. S. anm.2 u. -L 
73. -rerp-o,c (,iell. aus no. 69 u. 56?), hat od. ist hereits ge-; 

( es braucht nicht erst noch zu geschehen). 

7-L .Lsiieq)-Olf (aus no.70u.56), wird nicht mehr -, hat auf-

gehort Zll ~-. 

75. -l,erp-01r, an no.136: -ti,lerp., Lingt an zu --. 

76. niarp-01t, sucht zu -. S. anm. 5. 
ii'. irtrforp-o,c, an stiimmen auf ,c, 1'" un<l t: (g)iartorp., auf a 

undo: Jartorp., auf e: artoq,. (ob etwa aus no. 6~ [ohne r] 
und 63'?), geht hin od. kommt um zu -. 

78. 11mav-01c (wie no. 71), ,rill-; und mit no.128: ·11111i11aq)o1C 

man mochte (es) gern -. 

7~l. si11a11v-01r, an rncalen: gina11v., kann -, ist Hihig zu -; 

rnit no. 49: sin«ngoq)o1c, wird fiihig zn -; und daran 

no. 132: s i II an go rs a r p ,1 er be fa hi gt i h n z u 

SO. (t)arn-01r, an sWmmen anf ,c un<l 7,; gewolrnlich: (g)co·a-o,c, 
er pflegt zu -. S. anm.6u.7. 

81. 11<1vi<1q)-01C, ge\\iihnl. mit no. 88: navia,ca-o,c, kann sehr 

l(0 icht-(wenn nicht ... ); mit no.87: 11avi1i11gil-a,c kann 

od. ,rird nimmermehr -; uud mit no. 56: naverp-o,c 
k a 11 n 11 u 11 n i ch t me hr - . · 

8 ·1 
- 1d n a v - o ,c , k o n n t e g a r I e i ch t - , m o c h t e e t w a -- . S. 

anm. S. 

83. (g)al11gfuaq1-o,c, gewolmlich mit no.88: (g)a111gt11a,ca-01C, 

geht auf's- los; nun wircl e1· - (sollst du sehen). S. anm.9._ 

84. -ru s II g p-o 1r (, erUingerung eines nicht allgemein Yorkommenden 

anhangs ugp., sugp. ), hat lust z u 
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85, - 1 er s s ,i q> - o K, h at i m s i n n e, z u - ; i st w i II ens, z u 
86. (g)as11arp-0K, auch nasuurp-oK, beeilt sich, zn -. 

Anmerkungen. 
1: riurp - 01c wird hesonders h.'.iufig_ in erziihlencler rede gebraucht, 

um <l_,e besagt_e handlung als zu der ze1t noch 1111,ollendet oder im fort
schre1ten begnffen darzustellen, auch wo wir es damit nicht so "!:'llclll 
ut.'11men. Z. b. tihipit er erreicht Ps, kommt bis dran fi/,·if,Tia~·iwl,o 
(no. 7.1) als ich allmiihlig anfing {·s zu em·id1en oder' ihm niiher zu 
komm<;n ( und mich ihm immer. mehr niiherte); musagJwK l'S ist Hass, 
uw,sanar~1.ut als .~s nass (und unmer noch niiss('l') wurde; 7ierntilerpo,c 
(56, 136~ 1::>J es L'.ngt an wegzugehen oder zu verscln,ill(len, 71erntileriar
po1c es 1st 1m nnlangenden (und noch fortwiil1renden) ,er~clminden he
griffen; verschwindet von jetzt an mehr und mehr. 

2. No. 70, 71 u. 72 dienen vorwgsweise claw, den stand der hand
lung (§. Hl) anzugeben, uud entspricht 11amentlich no. 71 unserm Futu
rum, und no. 7:2 unserm Perfectum. No. ,O driickt ebenfalls hiiufig d,1s 
Futurum aus, schliesst .lher immer z11gleich den heoriff des sollens in 
sich. l\1it ausnahme von no. 87, 88, 1 o~: 110, '111 u. 11 :2 stehen alle fol
genden anhiinge in der regel vor diescn. 

3 . .!.scwo,c winl in der 2ten und 1 sten person des lndic. p:ewohnlich 
durch ,regwerfong des v zusammengezogen, .llso z. b. 1111isa11til, u11istrn
gut, statt u11isav11tit, u11isuv11g11t; und im nordgronl. dialect fallt hin u. 
wieder auch in der 3ten pers. des Indic. (fas v weµ:, und wil'(l wt'itt·t· 
au in 11(u) zusammengezogen·, also: trnis,ilil, iruis1iy11t (s. o.), 1wisd1t· 
(statt unisavo1r). 

-l-. Transitive redeworter erhalten durch simav01c (ohne suff.) nie 
reflexive, sondern imm!:'r passire bedeutung, also z. h. mtit<fl'J!& er ent
kleidet ihn, mcif arsimavo,c er ist entkleiclet worcle11; ivertlJ11"i er hefestigt 
t·s, ivertisimavo,c es ist befestigt worden. .:\Lin kaun ali!:'r keiueswcgs 
alle transiti,1en redewi.irter auf diese art in passi, e verwa11del11, soudern 
nur solche, die an sich schon ncigung zu p:1ssi,er bedtutung hahen. 

5. Der stamm von 11i11qiM, ~- nia,c (ml1t. uiat) - 'ist im nordgronl. 
dialect (und an einzelnen "iirtl'rn iiberaH) als nennwort im gebrauch, 
z, b. ar{er7w,r er fiinot wall1ische, orfemia,c ein wallfischfii11ge1· ( dt·r wall
fische zu fan gen suci1t); agdlo91io,c er schreibt, agdlangnia,c einer cler 
zu schreihen sucht. 

6. Der stamm von ara-01c wHre nach dtr gc,wohnlichen regel are, 
und so verhiilt er sich auch namentlich vo1· dem bindecl1araktn; dage
gen vor einioen anhiinoen - namentl. no. I u. 87 - und im Optativ u. 
lnfin. (s. §. 131, amn. 3) z1nn·ilen wie urni,. z. h. al.ivo,c ·er a11tw~rt.et, 
al.issul'ingila,r od. ahissantii1gila,c er pflegt mcht Zll auJworten; n1!."".it
dlui·ao,c (zusammengf-'zoge11; s. §. 131, .lnm. 3) ,es. pfle~t sl'hr .' er~1111ghch 
zu sein 11ucinit,llaraiss11t ( oewohnlicher als 1111tmitdlanssut) die sehr 't·r
oniio)icl1 211 si·in plleoen. bDer Conjullctiv hat die hedeutung: so oft-, 
jede~mal wenn - · "~zu dann imrn~r ein ha11ptrede~yort mit c~emse!hen 
anhang (od. auch 'mit no. IOo) f:l'hiirt, z. b. ornigtnngavho. tu111:~·'Wl'1:l~!I," 
so oft ich 211 ihm gehe, pflegt l'r mir zu gebe11; <.ll1911ss11i'1!)11_u11/, _11,·~·1.~ 1

-
lat,t1 ig1rt so oft sii· seehunde fa11ge11, ptlegc!l sre 1111s zn sp(·1.sen, til,1t-. ' · ff" (..: 131 ·1n1n ·))) 1eclt·s1n·ll ,,·<:·nn SH' ankom-sctn11gmata 111w111t, araoK ~- , , ·: , ' . .. . . men, pflegt es sehr ,l'rgniiglich 211 selll. !Der 11ordµrnnl: d1a)ett hat 
bier - wenigstens z. th. - .!.11g for g und llf/111, also or1119tar111gavho, 
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angussari11gamih, til.if s(lr1119ofa.] S. a11ch §. 58, 6. Uehrigens winl das 
gewijJrnlich-sein cler handlu11g im gri;rtliindischen viel ausfohrlid1er he
riicksichtigt als bei 1111s, 1111d daher dieser auhang weit Miufiger ange
wendet, als unser .. pflegen." 

7. Zwei ,·erHingerungen von ara - 01c, niimlich «riaoq> - OK (wofiir 
auch hlos (g)iaorp. vorko~nmt) und an1p-01c (mit (g) for (t) in der 1sten 
u. 2ten classe) werden nm· im ,ernei,wnden Iufin. (§. fiJ) mit Jmperativ
bedeutung gehraucht, vorz11gsweise in alnnalrnendem sinn, z. b. atissci
riaornago ziehe es ja nicht an! ncil.:ariaonw1.: fall' ja nicht hinu11ter! 
(eig. nur: nicht hinunterfallen! s. §. hJ, anm.); pissari111ago thue ihm ja 
nichts ! 

8. 1.inav-01c hat im Inclic. warnende bedeutung: <lass nicht -! gih 
acht, du "irst -! z. h. onlloKi11av1tHt class du mir nur nicht fall st! 
alarsiuk, asero1dnavo,r hleiht damn! es rnochte ,·erdorben werden; a/ct 
napeKinavarse geht acht, ihr werdet's noch zerl>recheu ! Ausser etw« im 
Conjunctiv, komrnt es wol !mum in einem andern modus ror. 

9. alugt11arp-0K ,·erliert rnr no. ~8 den enclvocal (a), also z. b. 1w-
7>igalugtuinarparse (nicht ... t1wi1wrp.) das geht nur auf's zerl>rechen 
los, so wie ihr's treiht; ocler: das ende vom lied wird sein, dass ihr's 
zerhrecht. 

§. 131. 

bh) mit adverbien-bedeutung. 

87 . .!.ngil-crn, nicht. S. a111n. 1. 

88. -Ka-oK, gar sehr, gar arg. (Scheint ,enrandt mit no. 12.) 
S. c1nm. 2. 

89. -ngiirp-oK, sehr, bedeutend. 

90. - f cl 1 a q, - o 1r, t ii ch ti g, me hr al s g e w oh n li ch, s eh r. :-.,i, 

anm. 3. 

91. -l<1rp-oK (nehenforrnen sind: -kiliirJ>,, -pih1rp., -s,irp.), ein we

n i g. (Scheint rcnrnndt mit no. 35.) 

92. -tdlagp-o,c (nehenformen sincl: -att1lagp., -J>itdlagp.) hiiufig 

verlangert durch no. 123: -tdlatsiarp-oK, etwas, mit 

rnaasse, nicht allznselir, eiu \\eilchen. 

93. :miv--o,r, gewolrnlich \('rliingt0 1t dnrch no. 123:· ~mitsiarp-oK, 

urn ein weniges. S. c1nrn.-L 

~1-L '1lugp-01t, gewohnlichcr (an llo.4) 11erdlugp-0K, halbtr. 11 er

dluivoK, schlecht, unrecht, falsch, iibel. S. anm. 5. 

95. ,1l11arp-oli', an dl0 n stiimmen der 4ten n. Sten classe vtU.11aq1-
oK, gut, recht. 

96. neruv-oK (aus no. 4 u. 48), aurh 11,·1·a-0K, llll·ln, in htihe
rern grade. 

97. -nrig7>-01,, besser als vorhl·r, wieder und bl·sser. (1st 

wol renrandt mit no. GO). S. anm. 6 u. ;, 

98. -inarp-oK, nnr, nur das; und si11arJ1-0K (an ,c, k u. t), 
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ginarp-01£ (an kurzen vocalen), -vi11arp-o,c (an sHimmen mit 

langem enchocal), nur, immcr nur, immerhin. S. anm.8. 

99. <lf11innr11-01', nn sHimmen der -!ten u. Sten cl. v<ll1tiJ1arp-oK 

(wie es scheint, aus no. ~lj u. !:18), durchaus. 

100, -vi,g7>-01C (in Lahr. vagp.), ganz eigentlich, fiir gut, in 

wahrheit. S. anm.~I. 

1 OJ. - V ra rig 11- 0 1C (hin und wieder - und in Labr. immer - ma
rigp. ), vollig, ganz. S. anm. 9. 

102. v-atclliirp-oK (das vorstehende v ist der hauptcharakter, wird 

also an den sWmmen der drei ersten cl assen p-), z u s eh r, 

allzu-. 

103. ftrarp-o,r, an stiimmen, die als participwurzel s haben, und an 

denen der 4ten classe auf e: s u a r p-o 1c, e in zig. (Scheint 

eine verlii.ngerung v. no. 30.) S. anm. 10. 

10-L t11arp-01c, s11{1r71-0K (wie <las vorige); an stiimmen auf a und 

e auch: uurp-o7', auf o: j1u?rp-0K, dauernd, bestandig. 

(1st wol nu1· eine nebenfonn des vorigen). S. anm. 10. 

105. t11i11ctrp-0K, s11i11urp-o,c (wie d. vor.), bestandig, immer

fort •. (Viell. aus no. 63 u. !:)8; vgl. §.130, anm. 9). 

106. (t)aq1-0K, wiederholt, mehrmals; mit no. !:JS: (t)ainar
p-o,c, immer ,vieder; und dieses an no.87: .!.nyisui,nar-

1>-0K, niemals. S. anm.11. 

107. terp-o,r, halbtr. terivo,r, nach cinander, allmahlig. S. 

anm. S. 
108. -nrajarp-01c, gewohnlicher mit no.88: -nrnjaKa-oK, um ein 

haar; wiire od. hiitte heinahe- (ither ... ). Eine neben

form (mit gleicher bedeutung) ist - nrnj11.v-01c, was vorzugs

weise in zwei fallen gehriiuchlich ist, niiml. im Nominal part.: 

-i·Kaj ,1 ss o ,r, we 1 ch c>r um ei n ha ar - konn te (wenn 

nicht ... ), und mit no.75: -r,c0Ji1/crp-0K, in derbedeutung: 

109. 

110. 
111. 

I J2. 

113. 

bald, gleich (doch nicht im lmperati,). S. anm.12. 

(g)i,v-o,c (wie no. 50: (g)i-o,c), auch. Eine andere besonders 

im Conjunct. gehriiuchlichere form dC'~selben ist miv-o,c. S. 

anm. 13. 
(g)aluarp-o,c, zwar - (aher ... ). S. anm.1-L 

11 e q, - 0 ,r, e t w a , o h e t w a , o h w o I. S. an m, 15. 

-l'H"Ol'l'-o,r, vermuthlich. S. a11m. 16. 

( · -1) · I "'al1rscheinlich. Gebr~iuch-u11g11ctq>-OTC WH' no. I , "0 , < ' " 

licher als dieses ist dL"ssen verlii11µ_L"l'llllg <lurch no. 56: ungna-
eq>-OK, wol nicht mehr; auchhlos: nicht mehr. S.anm.6. 
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114. (t)iisslirp-o7i, anscheinend, scheinhar (auch sich ,er

stellend). 
115. (g)at<1lllrp-o7i, noch, vorher noch, erst noch (ehe ande-

res geschieht). S. anm. 17, 
116. -nuirp-o7i, zuerst (ehe ein an<lerer. od. man einem anderen 

so thut). 

117. -jfrp-07i, friih. 
118. -1crto'tp-01r, geschwind, in einer kiirze. 

119, -kisa 1tp-01i, nicht, nicht mehr. S. anm. 18. 

120. -atarp-o,r, <la (a'da!). S. anm.19. 
Die folgenden sind einfoch verliingerungen der anhangsnennworter no.15, 

16, 18, 21, 23, 2'i' U, 36. 

121. 1·-ssuarp-01r, ge,raltig. 
122 . .!.11giiaqJ-01c, ein hischen, im kleinen, hiibsch. S.anm.20. 

123. - t s i a l' p - o 1i , z i e m I i c h . 
124. -hasigp-o,c (l,Hsum1., s. no. 21), leider; auch: lumpig, 

schlecht. S. anm. 20. 

125. -k1tl11gp-01C, kiimmerlich, elend, hedauerlich. 

126. - n g a} a g p- o ,c, fast, be in a 11 e; ·wird zuweilen verUingert durch 

no. 56: -ngajaerp-o,c, nicht mehr heinahe. S. anm.21. 

127. -7uinerp-o,r, heinahe, nahe zu; uud mit no. 56: -luinir
p-o,r, es ist nicht ganz nahe dran, <lass-, S. anm,Z1. 

Anmerkungen. 
1. Das Nominalparticip des verneinungsstmnmes ist regelmiissig: 

_!_11gitsoh', das passive part. dagegen ist .!.119ismc. Die sonstigen form
eiglcuthi.imlichkeiten dessl'lhen s. §. 61. Alle anhiinge der Yorigen a)J
theilung (aa) haben die verneinung in der regel n a ch sich, und von 
den folgenden (bb) haben no. 88, 109, 110 u. 112 dieselhe imrner vor 
sich; hei den iihrigen richtet es sich gnnz nach der allgemeinen regel 
§. 108, vermoge deren sie indessen gewohnlich n a ch zu stehen kommt. 

2. ,ca-o,c vertrHgt von alien forthildenden anhangsredewortern (no. 
69-140) !,cine unmittelbar nach sich, als 1wrp-01c (no. 111) u. 1wrpo,c 
(no.128), steht also in verbindung mit solchen in der regel zuletzt. Da
gegen durch umbildu11g, wo das wort st•ine nat11r ganz ver~inclert (s. 
§. 108), kann es weit genug nach vorn, uncl auch allenfalls zweimal in 
einem wort rnrkommen, z. h. au1crnissorssiij11nwi1w1,·igame {88, I, 1 :'>, -18, 
78, 98, 88), weil es gar sehr immer nm ein gar arg he,yegliches sein will. 
Uebrigens ist ,ca-OT!' dasselbe hei redewortern, wie ss11a,c hei IH:'nnwor
tern, niirnlich der gewiihnliche ,erstiirkungsanhang, und kommt daher 
sehr hiinfig vor, zumal da es auch oft ohne eigentliche hedeutuncr ge-
hraucht wird. ~ :::i 

3. ~\us no. 90 u. SO wird durch zusammenziehung - ttl1,1ta-o1f, was 
die gewohnliche , erstiirk1111gsform fiir no. SO ist, z. h. <tjor1·1att1larlt01C es 
pflegt gar sclmi.l·ri~ zu seiu; pi11111at,1ltir,i er p1lq2.t es gar gern liahen 
;,.:u wollen; talmp1111mut,ll,irno1,· es pflegt sehr hesehenswerth zu sein, od. 
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man pflegt es gar gern sehen zu wollen. Im Optativ hat diese zusam
mensetzung gewohnlich tc1laraile, im lnf. tdl11rail11ne, und mit no. 1 u. 
87 tcllarnisso1c u. tcllardi11gilcrn, also let statt lt'i. 

4. miv- 01c ist am gewohnlichsten an solchen redewortern die den 
hegriff einer l~ewegung nach einer bestimmten richt1111g hin in si~h schlie
ssen, z. h. OJagpii er dri.ickt es ah (von sich), 11j1i11iitsiarpii er driickt 
es uu~ ein~ '':en_iges ah; 1.ingiwrp~i, e1· s~hiebt es zuriick, ki11gut1mivdl11go 
od. /m1guam,tsiardlugo es um e111 wemges zuriickschieben. An no. ~ti 
hat tcllagp-01c dieselbc hedeutung, z. h. a11gnenivoK es ist griisser, crngne
rutdla91~?1c od. a11gnerntcl1atsiarpo,c (~S ist um ein ,reniges ( od. um et
was) grosser. 

5. ,llugp-o,c und terp- o,c kommen, wie die andern an transitive 
redeworter mit suffix, und an intransitive ohne suffix, ;, h. atoq1ci er 
hra11cht es, cttornerc1f11gp,i er missbraucht C's; pivo,c er thut, pi11erdl11gpo1c 
er thut iibel; aseroqiu er macht es e11tzwei, aserorterp<t er macht es 
allmiihlig entzwei, zermalmt es, mahlt es; afeq111t sie gehen hinunter, 
alertc·q111t sie gehe11 nach einauder hinunter; -- halbtrans. ,rir<l dann 
ein mit diesen znsmnmengesetztes transitives redewort durch die ohen 
angegebenen halbtransitiven formen, also atnnierc1l11ivo1c er misshraucht, 
aserorterivo1c er zermalmt, maldt. 

6, rKigp-o,c nnd ung11aqJ-01r werden ofters d11rch no. 50 \'erliingert, 
und erhaltl'n dadnrch eiue hedeutu11g nach art der vorigen ahtheilung 
(aa): -r,cigsivo,c er kann jetzt hesser - , od. ist jetzt lwsser - gewor
den; und 111191wrsiv-01r l'r mag jetzt wol -, man kann jetzt erwartl'u, 
dass er-; z. h. erssipo1, es ist sichthar, erssenrigsivo,c es ist jetzt hes
ser sichthar geworclen ( als vor)1er); 1wjartorpo,c er fiihrt im kajak, ,ca
jartor,rigsivo1c er kann jetzt besser im k,1jak fahren (als neulich); ag
geq,o,c l'r kommt, "ggen111g11arsivo1r man kann jetzt erwarten, class er 
kommt. 

'i'. rni91101r und rigpo1c (110. 60) wl'chseln tlteils zuweilen mit eiuan
der, theils gehen ihre lwdeutungen in einander iiber, z. h. 111<tf,it11vo1c es 
ist aufgerichtet (ein fahrzeug), ma1,itarigsivo1r (eig. nach 110. 60: l'S hat 
oute aufrichtuno oekrieot, d.· i.) es steht jetzt hesser aufrecht (als nen-
o i:, t, t, • ) • ~ • " .. • 
lich, wo es auf die eine sl'ite hrng ; s1rngarpo1r es 1st gr11n, s11ngttr1C1g-
J>01C (wie mit no. lii) 1·s ist lehhaft griin, ltellgriin. 

,C!.. Es ist kaum ein wesentlicher unterschied zwischen i11arp. und 
si1wrp. ell'.; ersterl's ist das gewi;hnliclten!, 1111d ko.mmt a.uch i1_1 der bei 
letzterem angegl'l)('nen hede11tu11g vor. Im Imp1·r;tl1\- \trll('rt d1eser. an.
hang vor den endungen H (du) und 11/, (du 1·s) das r, z. b. 01rnrsrnmt 
immerhin rede ! J11111go,ci11a111.: (no. 88) mach's nur zu e11de! 

~l. Der stamm rni1 vigpoK - vih - client in C'ill~l')nen _fall~n als 
uennwort in der hedc,utung: dn eigentliche -- , z. b. ativw se~n e1~ent
licher na:ne (alC't,'), taufoame; eri1wvict _seine eigc·nt~ichc melod1e (enna), 
der discant; so a11ch r(ifrih, doch wernger allg1·111c·rn. 

10. In t·inigen g1·,!.!_1·rHle11 hat no._ I 04 ei11 kmzes a,. und winl da
durch also fast t,ins 111it no. 1 o:-;. Die bedentuugen lw1der - er thnt 
einzi« das (nichts amkres, also fors erste immer dasselhe), und: er thnt 
besti~1dig das ( dasselbe) - sind (·ina11der allenli11gs auch s~hr nahe. 

J J. No. 10'1 winl zmn·ikn wiedl'rholt, hesonders a1.1 stammt·n c~er 
4ten 11. 5te11 dasse, z. h. t11i111<t pissartorpo1r so _1h11t l'I' "l!·det' 11ml w1~
der, d. h. oft; _ seltener an andC:'l'll, z. h. un10rt11rtor/(tl'lttrparp11t "tr 
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verfehlten ihn vidc viele viele male. Zuweilen - namentlich an stiim
men der 4ten n. Sten classe, dient es :rnch statt no. 80. Ofters wird es, 
statt an l1albtransitive redeworter gehiingt 211 werden, selbst halhtransi
tiv gemacht, uncl heisst dann (t)aivo,r. 

12. r1wjaq1-o,c mit elem Suhjuuct. rnn aluarp-o,c (no. 110) bedeu
tet imrner: wenn - , rn w~ire od. hiitte - , z. h. ornin9ikaf11ar1111gma 
hamar1wjmw11,ng<t wenn du nicht zu mir gekommen wifrest, so ware ich 
hose geworde11; tui111ane a11trllaral11ar1rnih 11mionwja1wut hatten sie sich 
dam a ls auf die rtise begebe11, so "iiren sie untergegangen. 

13. iv-o,c wird ausser ander(0 m gebrauch auch angcwendet, um -
als fmperat. - einen befehl zu mildern, oder ihn mehr als hitte er
schei11en zu !assen; die suffixe l,i/.: 11. kit behalten dann ihre urspriing
Jiche gestalt (gih, 9it), z. h. n11ngll1.:i111. mach's auch zu ende; willst du 
es nicht zu eude rnachen '? iperurisiu!. lasst es auch los; tusarigit hore 
sie <loch; witlst du sie doch 11ic:l1t horen '? Im nordgronl. dialect lautet 
Jieser a11hang (.l})ujo,r (s. §. 7, 3). - Der verneinungsstamm hat hier als 
Lindl'cliarakter _!_11, also z. h. l11sci.n9inivai er horte sie auch nicht; asel'-
11n9inivo1c es ging auch nicl1t entzwei. 

1-t aluarp-01c ·wircl vie l hHufiger gehraucl1t, afa unser 1• zwar ;" na
mentlich immer, ,rern1 m~rn seiner sache nicl1t gewiss ist, oder auf irgend 
eine weise t'in :· aher" im hinterhalt l1at. 

15. nerp-01r wir<l zuweilen fiir sich stehend nachgeholt, z. b. aj11sa
vo,c, 1wr110,c es wird nichts tau gen; ja oh es wol -; statt: aj1'rsanerpo1t 
oh es etwa 11ichts tau gen wird; poruse,c aigam,ko, 11e1'amiko weil sie ei
nen specksack holten ( denke ich), oh sie wol - -; statt: pornse,r (li-
1iernmiko weil sie etwa einen specksack holten. Gl'wohnlich steht dieser 
anhang unter anclern seines gleichen zu allerletzt; nur die verneinung 
steht zuwl'ilen nach demsl'lhen. Der Infinit. <lesselhen lautet im siid
gronHin9i~chen dialect hiiufig nerivcllu-ne, wie von neriv-o,r. 

16. nrorp-o,c kann von allen andern anhiingen nur no. 88 nach sich 
haben. 

Ji'. afdlarp-01c mit der vernei1111ng (no. 87) hat verschiedene bedeu
tung, je uachdem es vor od. nach derselhen steht; niiml. n a ch stehend 
die ohige, z, Ii. a11i11gikat,l1arpo,c er kommt fiirs erste noch nicht her
aus; - vorstehend dagegen bedeutet es: noch immer nicht, z. b. 
anigat,1lcingila,c er kommt noch immer nicht heraus; das wiihrt doch 
lange, bis er heraus kommt. Der Conjunct. desselben hedeutet immer: 
als noch --, uncl mit nacl1stehencler ,·erneinung: ehe -, z. h. 71inga
s1igatdlarmafa als es noch drei waren; siagd1ingilwtrl1armat als t·s uoch 
nicht - <l. h. ehe es r(•gnete. Im Imperativ, wo es hiiufig gebraucht 
wird, um den h!:'f'ehl zu mildern, verliert es wie no. 98 clas 1·, z. h. 1111i-

1..atd7ait bleih denveile noch da; ipernrntdlauk lass es erst 'mal los ! 
18. l.-isarp-01c wird nur im lmperativ oder im Infin. mit lmperatir

bedeutung geliraucht, meist um geschehencles zu verhieten, z. b. t11ngma-
1.-isar111. tritt doch 11icht drauf! 01w1u1.isatitse redet nicht mehr, sclml'igt! 
agtirkisar,Uugo (thut) es nicht anriihreu ! 

19. atarp-o,c ist eigentlich t•in kinderansdruck, der aber anch ron 
lenten gehraucht wird, die dt'lll leilie nach Hingst nicht rnehr kinder 
sind, iihulich wie im dentschen ,~ da," z. b.· da sah ich hinaus, und cla 
kam er, und da hatte er einen korb, und da sagte er etc. 

20. n9uar7>-01C und kasigp-o,c hahen hier ganz denselben gebrauch, 
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wie ihre stiimme {no. Hi 11. 21 ), n~imlich ersteres client meist wm schi_in 

th1111.,, und l~tztere~ um leise z11 schimpfen, wo l'S dann gt,"iihnlich durch 
no.,':,~ ,erst.,_rkt w1r~! (ku_se1ra-01r, oJ: kaswra-01r); ausserdem wirJ diese!! 
auch sehr olt n11r fur the lange we tie annehiinot wie sch on hei no ,, 1 
nwiih11t wurde. ::, ::, ' • -

. 21. nguj~tgp-o,c 11IH~ kci11erp-01r sine\ in hedeutung und gehrauch wol 
n_~cht wesentlich rersch1e<len, we11i,!.!.sle11s wer<len J,ciclc in oanz gleichen 
fallen angewendtt, -

0 
" 

De is pie le. 

ta1mva er sid1t c·;, talmj1mwgaf11mrt1rp11t (78, 110, 88) wir wollten es 
zwar gar gern sehen. 

igiptt er wirft l's weg, igindsmuira (!JS, 70, 88) na, ich werd's nm· weg
schmeissen. 

11ort11vo1, es ist hoch, 11orl11vatdl,,1wo,c ( I 02, 88) es ist gar 211 hoch. 

111rng1'rpct er macht's zu (•nde, 111rng11ner,1l1rgsi1wrp,1 (~14, 08) er macht 
es nur ohne 1111tzen zu ende, od. er n·n,iistd <·s nur. 

1111ig~o,c er hleiht da, uniforssl1rn7um·po,c (85,110) er hat zwar im 
srnne da zu bleihen ( a her ... ) . 

1wumuvo,c cs ist hell, lfct1mia1wn111g&q101c (%, 89) es ist sehr rid heller. 

ornigJ){i er geht zn ihm, omisci11gitc1l11i11aqwt (70, 87, 99) otl. or11ingil
cUuinasavat (8,, !J~, 70) du sollst <lurchaus nicht zu ihm gehen. 

7>ivo1c er thut (irgend was), pi1r111assaral11ar1101r (78,106, 110) er will 
zwar tifters, od. er mi.ichtc schon z11" eile11 (aher •.. ). 

ncilwq101r er fiillt herunter, n<Hwrol11gtumri11arpo,c (83, 88, 98) gebt acht, 
<las winl uicht anders, als dass er herunterUillt. 

inga9po1, es ist iirger (als ancl(,n·s) od. zu arg, i11gagti1.:iartui1wrpat 
(13!:.l, 77, !JS) du machst ('S nur noch iirg(·r; <·ig.: du gehst um es 

arger zu machen. 

angivo1c es ist gross, angivatcllasa,cine1·po1c (102, ,P, 88,111) ob <-·s wol 

gar zu gross sein win!'? 

01wrpo,c er sagt, 01wrcll11arsimcb1geuaut~t (95, ,2, 87, 88) du hast gar 
sehr nicht recht gesagt, d. i. dl'inc worte trcffen auch nicht rnn 

ferne z11. 
tak11sarpli l·r sieht clanach, ta.1.11sarictrfonrn111gc1lum·11arpit (ii, ,R, 110, 

11 J) ob <·r l'lwa zwar gchen wollt(· da11ach z11 sehen? ta1msariar
tor11flllm11.; (77,115) geh, sieh (erst) 'mal nach - (danach)! 

a9toq1u er beriihrt es, agtupitcllatsi/li1wrnl1uO'JWl'a (92, 123, ~18, 110) 
ich halw cs zwar 1111r so eben l,edihrt (trnd doch ..• ). 

i11erp,i er 111acht es fertig, i11ilertorniarpatcllusar,c~rp,1 _(118, ?:'\ J 0~, 7?, 
11.'...') vermuthlich wircl t'I' zu sehr suchen es rn ewer kurze 1ert1g 

zu machc11. 
iliwrpo,r es ist 0-11 t iluarsllgttgssarsiortai 11 arpo1r (J .32, 2, 14, 51, 1 Ofi, 98) 

er ist bc,staidi;, auf z11 \'l'l'hl'ssern<les ( d. i. aufs \'erhessern) aus. 
I'.' 

cissil.: ahliild, ussilissllgssikltlcllct119u (53, '.2, J f, S3, J 36, J _15) mache mJr 
eist ein ahzubil<lemles, d. i. schreibe mll' vor (,ras 1ch nachschre1-

ben soil). 
1wsuvo,c er ist miidc, uasufrsarfigssarsingitc1luinarnarpo,c (56, 132, 5, 
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14, 50, 87, 99, 228) man hat durchaus keine ausruhestelle gefon
den, od. man hat auf keine weise zur rube kommen konnen. 

b) intransitive. 

§. 132. 

Zuerst gehoren hieher diejenigen anhiinge, <lurch welche transitive 

redeworter halbtransitiv gemacht werden. Dies geschieht zwar in <ler 

Sten cl. a uch ohne weiteres durch blosse verwandlung des c in e ( also 

der endung lt in ivo,c), sonst aber durch folgencle anhangsredeworter: 

-ivo,c, an eK und a1r ofters -rivo,c; kommt vor an stiimmen der 1 sten 
11. 2ten classe. 

-ssivo1r; kommt vor an sUimmen der 3ten u. -Hen classe. 

sivo,c; kommt vor an sWmmen der 1sten, 2ten, 3ten u. 4ten classe. 

ng-nigpo,c, seltener nur -nigpo1c; kommt rnr an sWmmen der 1 sten,. 
2ten, 4ten u. Sten classe. 

't-c1lerpo,c; an sWmmen der 1 sten u. Sten classe. 

Diese kounen jedoch nicht beliebig angewenclet werden ( so class man 

z. b. irgend ein redewort der 1 sten classe nach belieben <lurch ivo,c od. 

durch sivoK od. durch rnigpoK od. durch rdlerpo,c halbtr. machen konnte), 

sondern jedes transitive redewort hat seine ihm eigenthiimliche und al

lein anwendbare - (in einzelnen fallen eine doppelte) - halbtransitive 

form, die also bei jedem besonders anzugeben ist. ~ur ngnigpo,c rnacht 

in so fern eine ausnahme, als es hei alien sWmmen der Sten classe an

gewendet werden kann, auch bei solchen, die eine andere halhtransitive 

form haben. Dass die halbtransitiven redeworter, ohgleich sie kein suf

fix hahen konnen, dennoch ihrer inneren natur nach nichts destoweni

ger transitiv sind, und namentlich immer den gedanken an ein object 

(was im fall der henennung im Modal. steht) in sich schliessen, ent

sprechend unserer construction mit dem unbestimmten artikel, ist bereits 

im vorigen erw~ihnt worden, s. §. 60, 2. u. §. 85, 2. 

§. 133. 
Weiter gehort hieher: 

128. n a r JJ o ,c ( an mehreren stammen der Sten classe : narpo1i ), 
man - • Oft His st es sich auch wiedergeben <lurch: es ist zum -, es 

ist -bar od. -lich. miufige verHiugerungen desselben sind: 11 a ,c <tO 1i (mit 

no. 88) man - sehr, od. es ist sehr zum -; 11arsi,vo,c (mit no.50) 

es ist zum - geworden, es ist -har geworden (h~iufig verstarkt clurch 

no. 88: 1wrse1rao1r); natdl,irao,c (mit no. 90 u. 80) man pflegt sehr zu 

-, od. es pflegt sehr z11m - od. sehr -bar zn sein. :\lit no. SO heisst 

es niiraoK, und statt der verncinung wir<l zuweilen no. 5 i angehiingt, 

was das grade gegentheil ausclriickt. Z. b. 
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autcllarpo,c er geht fort, a11tdlcmiarpo1,· man geht fort ( d. J1, i ch 
gehe fort, s. u.; - und so iiberall). 

ajorpil e.r ~ann ~s nicht, ajor1w1woK man kann ('S sehr nicht, es ist 
schw~er~g; UJOl'IHO'se1wo1c es hat sich schwierig gemacht, oder i~t 
sclm1enµ. geworden. 

masa9po1c .er ist n~ss,. masai1911a1cu.01c m:1n ist sehr nass geworden, ocl. 
man w1rd od. 1st sehr nass. 

tikipo,c er ist angekommen, 1 ihi11arpo an ist angekommen. 

,ciavo,c er friert, ,cia,w,caoh· man friert sehr, od. es ist sehr kalt; 1,itt
natcll_cirao,c es pflegt sehr zum frieren zu sein, od. man pflegt sehr 
zu fr1eren. 

nalirvtt er weiss es nicht, 11al1marpo1e man weiss es nicht, 11almw1eao,c 
es ist schwer zu wissen. 

ayssuara er ist ihm entgegen, tadelt ihn, agss11m·11wwo1C 111cm tadelt 
ihn sehr, er ist sehr tadelnswerth; agssuarnatdl,ttl'ltOK er pfleot sehr 
tadelnswerth zu sein, man kann sein thun auf keine weis~ hilli
gen; agssuarnaipoK er ist untadelhaft, man kann nichts an ihm 
aussetzen. 

nwlugil_ er spiirt ihn, gewahrt ihn, malung11arpo1c man gewahrt ihn; 
mal11n9ncrnao1e man spiirt ihn sehr, man kann ihn recht gewahren; 
mal11ng1uirao1e man pflegt es zu gewahren. 11wl11ng1wrsivo,c ode1· 
maln1tgnarse1Cao1e es ist spiirbar geworde11, macht sich sehr be
merklich. 

Von den e_igenthiimlichkeiten dieses anhangs, zumal an trausitiven stamm

wortern, ist ehenfalls sch on im vorigen die rede gewesen, s. §. 60, 3, 

auch §. 75, not. und §. 90, not.; bier ist daher nur noch zu bemerken, 

1) <lass die e-form des Conjunct. u. Suhj1111ct. ihm ganz fehlt; 2) <lass, 

wenn nicht durch einen Terminalis (§. 60, 3) ein anderer als thiiter -

(man)- genannt wire], immer - also auch bei intr. stammwortern od. 

hei verUingerung des worts - der reden<le sell,st (ich) als solcher zu 

verstehen ist, - und 3) dc1ss Lei wrHingerung desselben durch blos for1-

hildende anhiinge, wie auch im Nominal part., die personzeichen immtr 

suffixhedeutung halJen, z. L. artorncisa1Ci11er1i11t {1 '.!8, 70, 88, 111) oh man 

(ich) sie wol gar selu· nicht herr werden wird; orniln1111i11d11gitdl11i1tm·a

lua1rcrnse (78, 128, 87, 99, 110, 88) man hat ( d._ i. ich habe) zwar durch

aus kein verlangen zu euch zu kommen. 

Der stamm dieses anhangs - 1wK - dient ausser zur hi.Idun~ meli
rerer ausrufe auch in einzelnen fallen als nennwort, z. b. rn k11hcll'11a1c 
gnonnenes biut, von klllwrpo,c er kril'gt was zwisch.en ~)ie ziil!ne;. ki,
gutiierna,c eine heidelbeere, von kigut/itTJJOTt' (56) die zahne srnd 1hm 
stumpf geworden. 

§. 13-1. 

Yon den sonst noch hieher zu rechnenden auhiingen scheinen die 

meisten im grnnde neutral, und nur insofern intrausitiv zu sein, als sie 

nie an transitive stammworter gehiingt werden. An einzelnen kommen 
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suffixe vor in derselhen weise, wie auch sonst durchaus intransitive 
redeworter ein suffix haben konnen, s. §. 59. Uebrigens ist keiner der
selben recht heweglich, daher folgende drei als beispiele geniigen mogcn. 

129. -jidpoK, zuweiki1 suipo1r (sclieiut mit no. 57 gehildet), nie. 

z. b. 

kamagpoK er ist hose, l.crnwjuipo1r er ist nie hose. 
pat<llingneKarpoK ( 4, 47) es ist erreicht word en, 71at,ni11gne1rajuipoK es 

ist uie erreicht worden. 
'IWngiarpoK er ist J,ange (an gefalirlichen orten), ria11giajui110K oder 

nangiasuipoK er ist nie bange, weiss von keiner gefahr, ist ver
wegen. 

130. (t)urpoK, es gedith ihm so, er trifft dergleichen. 

z. b. 

"jornarpo1r (128) es ist schwierig, ajonwrUfrpo1c er stosst auf schwie
rigkeiten. 

71eKcingila1c ( 47, 87) er ist nicht da, pe,ai ngitsorp 01c (•r traf es so, class 
niemand cla "ar, kam an die verschlossene thiire. pe1ra11gitsor
para ich traf ihn nicht zu hanse, ocler kam hei ihm au die ver
schlossene thiire. 

pivo1r er thut - (pissoK (1) der es gethan hat, der schulclige), pissor
poK er trifft den schulcligen; auch: er gieht sich schulclig. 

sarpingavoK es nimmt oder hat die richtung rechts neben das ziel -
( ein pfeil, eine flintenkugel, eine siige od. an deres werkzr.ug, wo
rn it man einem strich folgt), sarpingassorpo,c er kam (mit seinem 
pfeil od. dergl.) rechts von de1; richtm1g ab. 

131. (g) u jug po K er hat 11 e i g_u n g o d. hang d a z u , hat seine 
lust daran. Z. b. 

usangnigpoK (halbtr.) er ist liebhabend, asangnil.:ajugpo,c er hat seine 
lust am liebhaben, liebt ans herzensgnrncle: 

ti9c1ligpoK er stiehlt, t ig.d1Hwj119po1, er hat lust am - od. hang znm 
stehlen, ist ei11 dieh \'on handwerk. 

imerpoK er trinkt, imeraj119po1c er ist ein siiufer. 
auiaivoK (5h, halbtr.) er vergiesst blut, <miaigajugpo,c er ist hlut

diirstig. 

c). transitive. 

§. 135. 
Von den hieher gehorigen werden die znerst folgenden vier kaum 

je. anders, als an intransitive oder halbtransitive stmnmworter gehiingt, 
hahen also nur eine bedingte heweglichkeit, 11nd zeigen dahL·r auch nicht 
die eigenthiimlicl1keiten, die liei den ,ier letzte11 dieser alitheilung her
\'ortreten (§. 136), uud an transitiven stammwurtem anch bei diesen --
weuigstens den beiden ersten - stattfinden mlissten. 
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132. sarpa (seltener siirp(t), halbtr. saivoK, er macht ihn -; 

mac ht d ass er - • 1st nicht mehr recht beweglich, da gewohnlich 

no. 139 auch in dieser hedcutung gehraucht wird. Z. h. 

it11arpo1t es ist gut, recht, illwrsarpt1 er macht es zurecht, setzt es in 
seineu gehorigen stand. 

kajumigpoK er hat lust, 1.ajumigsarptt er macht ihn lust hahen, mun
tert ihn auf. 

ulapipoK er hat vielerlei z11 hedenken, ist iiberhhuft mit verrichtun
gen, ulapisarpa er macht ihn vielel'lei zu bedenken hahen, sucht 
ihm die traurigen gedanken zu zerstreue11. 

l\iit ut (no. 6) wird daraus saut, ein · mittel um <las zu hewirken, z. h. 

kajumigsaut ein aufmunternngsmittel (aufmunternde worte, od. gegebe

nes heispiel, od. in aussicht stehende helohnung); ulapisaut ein ge<lan

kenzerstreuungsmittel (z. h. ein spielzeug fii1· ein weinendes kind). 

133. (t)ailiV(t, er hindert ihn, z11 -. Z. h. 
ersserpoK es wird sichtbar, erssersailivtt er hi11dert es sichtbar zu 

werden. 

unigpoK er steht still, miigtailivii er hindert ihn am stillstehen, hiilt 
ihn in hesHindiger bewegung. 

pivo:,c er thut' 7iissailiva er hindert ihu am th 1111, ist ihm zmn hin
derniss. 

134. nerarpa, er nennt ihn -d; sagt class er -- • Z. b. 

ajorpoK es ist schlecht, ajornerarpii, e1· nennt es schlecht, sc1gt es sei 
schlecht. 

erKiasugpoK er ist faul, er1ciasungnerarpit er nennt ihn faul, giebt ihn 
fiir faul aus. 

anierdlapiit sie sind viele, amerdlanerar7ia,it sie sagteri, es ·wiiren viele. 

135. ·nihpa (mit Hlmlicher verkiirzung der stiimme auf e, wie vor 

ne,r, §.115), auch -narpt1, er macht es zu (allzu) -. Z. b. 

an9ivo1c es ist gross, angin(1rpa od. ungniirptt er macht es zu gross. 

nenittivo,r (59) es ist weit (gediumig), neriitlrnt1rpa er hat es zu weit 
gemacht. 

ajorpo1c es ist schlecht, aJ°mu,rpii · er machte es zu schlecht; es rniss
rieth ihm. 

§. 136. 

136. -fip a, halbtr. - ussiv o ,c, pass. part. -ussa,,c (wird angehiingt 

wie <lessen stamm, no. 6; und die dort erwHhnten ahweichenden bildun

gen kommen auch hier vor). · Die grundbedeutung scheint zu sein: er 

thut so an ihm, iibt die handlung an ihm aus od. wendet sie 

au f i h n an; daher oft: um desswillen, for ihn, zu seinem nutzen; 

auch: mit ihm, und ohne suff. in de1· zweiheit und mehrheit: sie - ein

ander. Uebrigens ist dieser anhang trotz seines sehr hiiufigen vorkom

mens nicht, oder doch nur sehr unvollkommen Lieweglich, cla er an vie• 
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leu sWmmen in einer ein fii1· allemal bestimmten hedeutung gehr~inch

lich ist, und .in andere zum theil gar nicht gehiingt werden J\ann. Eine 

eigenthiimliclikeit desselben besteht darin, dass er die (trans. od. intr.) 

nat11r des stammworts gleichsam ausloscht, dalier namentlicli, wc·nn tr 

an ein transitives stammwort kommt, dieses nicht, wie bei den folgen

den, seine transitive nat11r hehauptet, oder mit andern worten: ein ans 

einem transitiveu stammwort und (111,i zusammeugesetztes wort ist nicht 

doppelt, sondern n11r einfach transitiv; - sogar Jrnnn ein so zusammen

gesetztes wort n11r ohne suff. gebriiuchlich, und sornit anscheinend ganz 

intrans. sein, s. z. b. no. 56. Z. b. 
imel'tarpo,c er holt wasser, i111ert dupa ( er iibt das wasserholen an ihm 

aus, d. i.) er holt wasser for ihn. 

7.:amagpo,c er ist biise, l.:ama11p11 (er iibt seinen grimm an ihm aus, 
d. i.) er ist bose auf ihn; l.:an1£t11p11t sie sind bose auf einancler 
(thiitlich), raufen od. priigeln sich. 

1,i11i<1tpo1t (76) er sucht was zu erlangen, 1,ini1rpii er sucht was (~Iodal.) 
fiir ihn zu erlaugen, miiht sich fiir ihn; pi11i11ssivo1c er miiht sich 
for andere. 

pigiitpo1c er wacht, pigd11p<t er wacht iiber ihm. 

ahilerp<t (.55) er bezahlt es ocl. ihn, al.ili11111i t'r bezahlt fiir ihn. 

iserterpo,c er zieht (aus dem zelt) ins Iiaus, iserlerirplli (er iibt das 
einziehen an ihnen aus, cl. i.) er hilft ihnen einzit·hen. 

aggerpo,c er kommt, aggii'tptt ( er V1'endet clas kommcn darauf an, d. i.) 
er kommt damit, bringt t·s. 

avalagpo,r er geht vom lande, stosst ab, avalci11ptt er nimmt es mit 
auf die see. 

t1111iv<t er giebt ilun, t1111i1rp/i er giebt es hin. 

01rnlllgpo1c er redet, 01wl1rpa er redet ihn a11, ermahnt ihn, pr~digt iltm. 

sor<1et7w,c er hort auf~ so11t:1enrpii er hi_irt auf damit, ocl. mit ihm. 

anivo,c er geht hinaus, lllllJ)(t er bringt ihn od. es hinans. 

s11jug<lli11vo,c (-i-5, 48) er ist der erste, s11jugdltirpt1 fr nimmt ihn zuerst, 
od. thut ihm zuerst ( ehe er anderen so thut). 

n<1magsivii er vollbringt es, 11a11wgsiss11pt1, er vollbrincrt ( es, l\Iod.) fiir 
ilrn, bringt zu stancle was jener ( das object) hiitte thun sollen. 

tJrpti .~r stosst es ab, driickt mit etwas (-'Iod.) dagegen, toN11p<t er 
druckt es an, hiilt es angedl'iickt gegen etwas (Termin.). 

sinigpo,c (stamm si11i7., 3te cl. 1ste abth.) er schWft, si11gm1po,c er 1st 
in schlaf gefallen, ist vom schlaf iibermannt. 

§. 137. 

137. (t)ortt (aus no.1 u . .J.J.), halbtr. (t)orivo1e 1
), er ,ermcint 

ihn -; clenkt, class er--. 

138. -1·,c11vtt, halbtr. -nrnssivo,c, er heisst ihn -; will, 
dass er-~ 
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139. ti11t1, sip,i 1
), haJhtr. titsivolf, sitsivo1r, pass. part. tita,r, 

sita,r, er liisst ihn --; auch: veranlasst ocl. macbt, class er-. 

140. serpa, an vocalen tseq,a ~), halhtr. sivo1r, tsivo1r, er 
wnrtet anf ihn, class er-. 

') Leute, die ~as r nicht aussprechcn konncn (grunl. kutagtut), machen daraus 
(t)ugd, was m manchen gegcnden schon den rang cincr nehenform erhalten hat 
und im Balsrevier sogar ganz allgemein geworden ist ( auch mit. noch weitere; 
v~riin?erung: ~uga); wah~.scheinli~h z.um theil durch den einlluss der europiier, 
die d1ese verkummerung fur das ncht1ge gehaltcn und in schriften iiberall ange
wendet h.~be~. (Eben daselbst ist durch d~nsclhen Einlluss pik fiir fik (no. 5) 
sehr gewolmhch geworden.) Sonst haben die stiimme der 4ten und 5ten classe 
hier hiiuflg s statt s.,,. also sord, sorivo_,c. 

1
) Bei den rcdewortern der 3 ersten classen richtet _sich der anfangsconsonant -,

ob t od. s - nach der participwurzel , wobei jedoch die stiimme auf t dieses 
ganz verlieren (u. also nicht .!.Uva u. -tsivii, sondern -tipd i.1. -sipd haben); -
die stiimme der 4ten cl. auf e haben s, die auf a u. o u. die der 5ten cl. t. 

~) Der nordgrunl. dialect hat zum theil auch an consonanten - d. h. bier an stiim
men der 1 sten und 2tcn classe - tserpd, also drci consonanten - 1'ts, gts -
beisammen. 

Diese vier anhHnge setzen cler verschmeJzungsfiihigkeit der gronUindi
schen worter die krone auf, indem ·sie mit transitiven stammwortern die 

doppelttransitiven redeworter §. 60, 1 hilden, in denen heide stammwort 
nnd anhang suhject und ohject haben, - und somit 2 subjecte und 2 

ohjecte ( als drei personen) in einem wort vereinigen; das subject des 
stammworts ist dann zugleich auch mittelhares ohject des anbangs, wiih
rend clas eigentliche ( <lurch das suffix hezielte) object dem anhang und 
stammwort gemeinschaft]ich zugehort. Um alles zu henennen, sind d1·ei 

gegenstandsworter erforderlich: ein Suh j e ct iv fiir <las erste subject 
( das suhj. des an hangs), ein Term in a Ji s fiir <las zweite subject ( clas 
subj. des stammworts ), und ein O Ii j e ct iv fiir das gemeinscbaftliche ob
ject (das ohj. des suffixes). Wircl der anhang halbtransit. geniacht, so 
kommt am;tatt des Subjectivs ein Ohjectiv (§. 16), statt des Ohjectivs 
ein l\fodalis (§. 85,2), und der Terminalis hleibt; ist dagegen das stamm
wort halhtransitiv, so steht fiir den Terminalis ein Objectiv (weil dann 
<las mittelbare ohject des anhangs - <las 2te sul>j. - · hauptobject des
sell>en wird), fiir den Ohjectiv ein l\fodalis (wieder nach §. 85, 2), und 
der Subjectiv hleibt. Die bedeutung der transitiven - nicl1t balhtransi
tiven - stammworter ist bier immer als passi\' aufzufassen. - Ilei einem 
intr. stammwort, WO nur ein subject U, object (niiml. das des anhangs) 

statt hat, fallt das ungewohnliche wt>g. Z. h. 
iserpoK er geht hinein, -isers.ort1 er ~ermein! ihn hi!1ein~egan.ge~; denkt 

class er hineinoeoano-en 1st·, - ise>'lf1Wa er he1sst 1hn lunemgeben; 
e e e · · J d I d I. . - isertipa er lasst ihn hmernge 1en, o er mac it ass er nnem-

geht, fiihrt od. bringt ihn hinein; - iserserpa er wartet auf ihn, 
dass er hineingehen wird. 

Griinl. Grnmm. 11 
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ingi1w1r er St'tzt sich, ,,nger,ruv,i er heisst ihn sich. setzen; - in~itipu 
er Wsst ihn sich setzen, oder m::icht dass er s1ch setzt; - ingit-
serp,i er wartet his jener sich gesetzt bat. , , 

a11tdlttsuvo,r (70) er wird ahreisen, uvdlume uut~lasassomka od. aut
dlttsusoru1.a ich denke dass sie morgen ahre1sen werden. 

nung1111ii er macht es zu ende, nungor1ruv11 er ~1eisst e~ zu ende ge
macht werden; nungutserpil er wartet ( anf es) IJis es zu ende 
gf'macht ist. 

sanuv,1 er bearbeitet es, sanal'lrnva er heisst es hearheitet werden, 
will es bearheitet habefl' - sanatipt1 er Jasst es hearheitet wer
dt:'n, giebt es in arheit. 'uvnvm,t tamana sanur1mvii inuata dieses 
ht•isst <lessen hesitzer von mir lw~rheitet werdt:'n, od. hat <lessen 
hesitzer mir zu bearbeiten hefohlen od. aufgetragen. imissutit (6) 
nalinginait iligissaminut ( 46, 2) sanatitarait (80) ntilagaisa aller
hand aufgetragene arbeiten pflegen ihre ( der gesellen) _hea·ren 
,·on clenen, die sie ( die herren) zu gesellen hahen, hearbe1ten zu 
]assen. 

An no. 48 hat ti111i haufig die bedeutung: er halt dafiir, dass er-; z. h. 

mordltrpuk sie sind zwt'i, mardlutipaktt ich liess sie (in meinen gedan-
ken) zwei sein, hielt sie fi.ir zwei ( die doch derse]be waren). 

Die Infinitive dieser :rnhiinge konnen wir haufig dnrch conjunctionen 

wiedergehen, namlich den Inf. von no. 137 immer clurch: in cler mei

nung, <lass - , von no. 138 dnrch: auf class, od. clmnit - ; von no. 139 

ofters (namentlich an no. 47, 48, und ipoK er ist) durch: wahrend, so 

lange -; und von no.140 durch: his-. Z. b. (s. auch die beisp. 1, 

2, 4, 5, §. 92): 

puliirto,ufogi,la,r (1, 47, 87) es hat keiue hesucher, 1mlai·to«angitsora
lugo in der meinung dass es keine besucher ( daselhst) hat. 

iniivo,r er lebt, i11or1i1tvdlugo nnf dass er lebe. 
takuvii er sieht es, takm·«uvdlugit damit sie gf:'sehen werden - ( eig.: 

sie gesehen werden heissend). 
tam,1niJJOK er ist hier, tamt1nititdlutit wahrend du hier warst - ( eig.: 

dich hier sein lassend). 
sUarssuaK silarssutitdlugo (48) die welt welt sein lassend, <l. i. so 

lange die welt steht. 
uvdlo1rartitdlugo ( 47) so lnnge es tage gieht; in ewigkeit. 
soraerpoK er hort nnf, sor11ersei·dlugo his er aufhort ( eig.: wartend 

darauf, class er - ). 
01rm·f ga (5, 46) er sagt zu ilun, uvavnut o,rarp,gi..tserdlutit bis ich zu 

d1r sage. 
Anmerknngen. 

1. Au trnnsitiven stammwortern kann der Inf. dieser anhancre das 
2te suhj~ct (s~nst Terminalis) im Suhjectiv bei sich haben, we~n das 
1ste s11h.1ect mcht gen~nnt ist, z. h. taukua takor,ruvdlugo damit diese 
es sehen ( statt taukununga takor1ruvdf.trgo) · doch ist die recrelrechte con-
struction (mit dem Term.) gewohnlicher. ' 1:, 

2. Gemass ihrer eigenthiim1ichkeit, das stammwort in alien seioen 
rechten zu lassen, verandern diese anhanoe nichts in den heziehnncrt'n 
d~r im. casus oh1i~. zn demselhen gehorige~ worter (s. o. dns 3te heisp.). 
Dies gilt nnmf:'nthch :rnch rnn den ''-s11ffixt'n im ens. ohliq1111s; d. h. 
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ein gegenstand, der beim blossen st:.unmwort mit einem e - suffix und 
apposition he~annt ~ein wti1·~.e, muss anch ein e- suffix (u. appos.) ha
ben, wenn emer d1eser anhange dazu kommt. Z. b. isumaminik 01w
lugpo1C er redet nacb seinem eigenen belieben, iswmaminik 01talor1mvii 
er. heisst ihn nach ~ein,em eigenen beli~be~ red.en; ingmi'!'ut (statt ing
mingnut, §. 4H, 3) ningauput (no.136) s1e smd s1ch 11nter ernauder feind, 
ingminut ning«usaersipai (no. 74) er macht sie aufhoren sich unter ein
ander feind zu sein, oder auch mit 11mhildu11g: ingminut ningaussau
jungnaersipa,i (no.136, 2, 48, 113, 56, 13~) er macht sie aufhoren sich 
unter einander ( od. gegenseitig) angefeindete zu sein, stiftet friede no
ter ibnen. V gl. §. 103, nt. 

3. No. 6 - bier ssut - wird bei diesen immer an die halbtransi
tive form gehangt, kommt aher an no. 137, rn~ u.140 nicht leicht vor -
( ausser etwa mit no. 46: s. §. 123, 3); an no. 138 wird <lurch zusammen
ziehung ans rmtssissut: rnirssut, wenn ein snff. dran kommt, sonst rKir
ssut; z. h. pencirssuta sein geheiss, gehot; 7>e1·1tussletit gehote. No 140 
hat mit no. 6 und 46 sisiga (ts-), z. h. 1rauvo1C es wird tag, Kautsisiga 
er wartet damit anf s tagwerden; heschiiftigt sich damit bis es tag "ird. 

Z"v"\'eiter abschnitt. 

Anhange der deuteworter, partikeln, suffixe und 
appositionen. 

§. 138. 
An diesen wortern und worttheilen - denen sich hier auch die 

ortswortet· §. 46 f. und die personworter §. 48 f. z. th. anschliessen, 
kommen anhange auf zweierlei art vor: erstlich gieht .es ihnen eigen
thiimliche auhange, die an an<lern wortern nicht gehraucht werden kon
nen, und zweitens werden einige nennwortanhange auch hier angewendet. 
Zu ersteren, die ihrer form nach sammtlich redeworter sind, gehoren 

folgende: 
1) rpasig7>0K, es ist um etwas in der richtung, nach der 

s e i te hi n. An ortswortern und am Abl. der unperson 1. deuteworter. 

z. b. 
avangnaK nord, avangnarpasigpoK es ist od. liegt etwas nordlich ( nicht 

grade in ost od. west). . . .. . 
time das inn ere land, timerpasigpoK es 1st landernwarts, mcht ganz 

nahe an der see. 
kiganga von siiden, kiganga'tpasigpoK er kommt ein wenig siidlich ( cler 

wind), von siidost od. siidwest. 
2) ruiri>a, er umgeht od. passirt es auf der seite. An orts

wortern (auch mit suff.) un<l am Term. der unpers. deuteworter. Z. b. 
avat die aussenseite, avarKir11a er fahrt es a!' der aussens~ite vorbei. 
ala sein nnteres, ntar1tt'tpa er geht durch sern unteres, kr1echt unten 

durch. 
11 * 
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agsso1r die windseite, agssorKupii er, P}ssirt es __ auf der windseite. 
pavz,na landwarts <lurch, pavunarKup,t er umfahrt es auf der seite 

nach dem lande zu. 
3) 11 n g n arp o ,r, 1st eine verlangerung des Terminalis der deute-

wi.irter, und bedeutet: e r g eh t d ah in. Z. h. 
samunga hinunter, seewarts, samungnarpoK er geht hinunter od. see

warts. 
tassunga dahin, tcissungnarpoK er geht dahin. 

4) k or p- o K, 1st eine verlangerung des Vialis der zahlworter, die 

(ausser nn eins) gehrHnchlicher ist als der Vinl. selhst, und bedeutet: 

sie thun, od. er thut ihnen (od. ihm) auf so vie1 ma1. Anch an 

ingme §. 49, 3. Z. b. 
atautsikut auf einma1, atautsikorpai er nimmt sie auf einmal, thut ib

nen allen zugleich; atautsikordluse (thut) ihr alle zugleich! 
sisamakitt auf viermal, sisamakorpai er nimmt sie auf viermal, oder 

theilt sie in ,·ier theile; sisamak11ta (6) sein ,ierter thei1. 
iugmikut fiir sicJ1 selbst, for sich allein, ingmikor7>0K er ist fur sich 

(getrennt von anderen ). 
5) migp-oK. 1st eine verlangerung der appos. mik an den he

nennungen von gliedmaassen, und bedeutet: er macht od. thut (was) 

dami t. Z. b. 
ikusi1. ellhogen, ikusingmigpoK er stosst mit dem ellbogen an ( unver

sehens); - mit suff.: er stosst ihn mit dem ellhogen (um ihn auf 
etwas aufmerksam zn machen). 

m'(aK die aussenkante der hand, arf armigpa od. m'[timigpa er schHigt 
mit der aussenkante der hand drauf. 

issc (fiir issik) auge, issingmigpa er winkt ihm mit den augen. 

6) mukarpoK. 1st eine verlangerung der appos. nmt an ortswor-
tern, und bedentet: er geht od. bewegt sich dahin. Z. b. 

su11imut seitwarts, sanimukarpo-« er geht seitwHrts od. der qnere. 
kujanmt siidwarts, kujamukifrpoK er geht od. bewegt sich sudwiirts. 
sangnmt der vor<lerseite ( des landes) zu, westwiirts, Ki.lak sangmu-

karpo-« der himmel ( d. h. <las gewolke) geht westwarts. 

§. 139. 
Von den hier vorkommenden nennwortanhiingen bilden den ga·oss

ten theil die adjectivischen §. 120, die mit ausnahme von no. 19, 20, 28, 

29, 31, 32 u. 33 alle angewendet werden, und zwar: 

1) an den unperson lichen deutewortern ( ausgenommen tassa, s. 2): 

no.15 (selten 16), 17, 24 (meist mit no. 15, oder 15 u. 21) nnd 36 (ohne 

suffix). Da diese i.iberhaupt nur im casus obliquns vorkommen, so kon

nen sie auch mit anhfingen nur im cas. obi. stehen, und zwar kommt 

hier immer der an hang an die casushildende apposition, nicht umge
keJut die apposition an den anhang. Z. b. 

avane in norden ( eig.: .rechts von der seegegend), ava1w1·ss1wK weit 
in norden; avanernJ11gssuaK ungeheuer weit in noa·den. 
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samunga seew~irts, nach westen, samungarssua,c od. sanumgarujugssttak 
sehr weit in die see hinaus, weit nach westen; samirngainmc nur 
seewarts, grade vom lande w<:'g; s,mmngakaneK fast grade vom 
lande weg. 

pikanga von oberlrnlb her, vom lande her, von nordost, pi1.angarssumc 
weit von oberhalb htr; pii·angainaK grade vom Jan de her; 7,ilaing
akane,c fast grade vom lande her od. von nordost. 

2) an den personlichen cleutewortern und tassa: alle mit ausnahme 
von no. 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33 u. 36, ganz be'sonders haufig aber no. 15, 
16 u. 21, die, wie auch no. 22-24, _und vorkommenclen falls wol auch 
einige andere, auf dieselbe weise angehiingt werden, wie die suffixe 
§. 50, namlich so, class vor und nach elem anhang ein gleichbedeuten
des formzeichen steht. ina,c wird nur am Snbjectiv und ·der mehrheit 
selbst zum Subjectiv od. zur mehrheit, an appositionen dagegen bleiht 
es unverandert. Z. b. 

tauna der, clieser, taunarssua,c dieser grosse ocl. unschone od. grau
liche, tmmangua,c dieser niedliche od. liebe; taimakasik dieser 
leidige od. firgerliche; Subject iv: taussumarssup, taussumangup, 
taussumakasiuJJ; m ht. taukoi·ssuit, taukl'mguit, tat1k't1kasit; Mod. 
taussumingarssuarmik, taussuminganguamik, taussumingakasingmik, 
m ht. tauk1mingakasingnik, Term. taukum1ngakasingniit etc. etc.; 
auch mit suffix: taussumingarssuaminik etc. etc.; - taunatsiaK die
s er ziemliche; tcmkupilugssuit diese heillosen, tauk6rpagssuit die 
menge dieser, taukuarnat od. taukualuit diese wunzigen, taunau
galuaK der zwar dieser war etc. etc. etc, 

tussa cla ist' s, Mssarssuit <la sind sie, die gewaltigen, od. die griiu
lichen etc.; tassakasil. da habt ihr ihn, nun freut euch nur uicht 
zu sehr; tassarpagssuit <la kommt der ganze haufen; tassauga
lua,c <la war's zwar (aber ich weiss nicht, ob .•• ); tassatttaK das 
ist's allein, das war alles. 

mcina diese.r (hier), mit snff. (§. 50) mana sein dieses bier, nui1rngssa 
woraus sein clieses hier werden soll; ntcinaina,c nur dieser hier; 
Suhjectiv nHitumainap, mht. makuinait nur diese; matum11ngainaK 
nur zu diesl-'tn; makuningaina,c nur mit diesen. 

3) am Termin. der ortsworter: no. 17 u. 36, letzteres ofters <lurch 
110. 18 verHingert: kunatsiuK (mit a for i). Z. b. 

avumut hinanswiirts, avc,muinaK grade hinauswiirts; avamukane,c fast 
grade hinausvdirts, avamiikcfoatsia,c ziemlich grade hinauswiirts, 
mehr grade vom land weg. 

4) an den eigentlichen personwortern: no. 17 u. 21-24, letztere 
nicht leicht anders, als in der 1 sten person. Z. b. 

1,vanga ich, uvang"ina,c nnr ich, od. nur mich; uvavn11ina1r nut· zu 
mir; uvcmgakuluk ich armer tropf. 

11va911t wir, uvaguinait nur wir, od. nnr uns; uvcwti11inaK nur bei uns; 
uvagul.as:t wir fatalen menschen. . . . . .. 

iv,llit du, iv,lli11a,c nur du, od. nnr d1cl1; ilmgnwina1c nur zn chr. 

5) an den uueigentlichen personwortern: rdl11ina1e (der stamm von 
no. 99) und no.15; a11dere kommen wol kaum vor. Die anhiinge kom
mcn hil~r an deu stamm, uml die personendungcn an den auhaug. Z. h. 
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kisime er allein, kiserclluitwrnw er gm1z allei11; kisima ich allein, ki
serrlluinarma ich ganz ,illein etc. 

tamarmik sie alle, tanwrssuarmik od. tttmctrdluimmuik od. tamurcllui
narssuurmik sie alle ohne eine einzige ausuahme; tamuisa - tu
marssuisa od. tamarclluinaisct etc. tamavse ihr alle, tunwrdluinavse 
ihr alle zusamme11 etc. etc. 

ti) an partikeln 1111d ausrufen J\ommen ei11zel11e vor, lia11ptsiicl1lich 

die Ider iiberhaupt die allgemeinsten sind: no. 15, J(j 11. 21, Z. h. 

Kanya wann, ehemals, 1wngarssuaK rnr langer zeit; ,ranganguaK ''or 
nicht gar langer zeit, ,·or wenigen jahre11. . 

1wKutigut bisweilen, in zwischenrHumen, 1fttKutigorssuaK rn grosst·n 
zwischenr~iumen, sehr stlten. 

An ausrufen dienen diese gewohulich, um zugleich abueigung, zuuei

gung od. verdruss auszudriicken, wie so hiiufig an 11ennwortern, z. h. 

a! oh! arssuaK o, der -! iinguaK o! wie ein niedlicher! akasik o, 
)eider! akasik-una o! der fatale! dass er <loch auch -! 

kasik wird sogar anch an personformen gehlingt, z. h. 1.ingorna orni
sangilarakasik ich werde nicht wieder zu ihm gehen, zu dem esel. 

7) an suffixen (in unveriinderter bede11t11ng) kommen \'on den ol,i

gen zwat keine vor, dag<·gf:'11 zuwt'ilen einige andere, munentlich no. 3~, 

51 u. 52, z. b. 
Ka1w,p atii des berges uuteres, d. i. fuss, ,ra,rup attimiue die am fuss 

des herges wohnen ( eig.: des herges sein - untnes -hewohner). 
sine rand, mit suff. sine, sein rand, seine liussere kante, siniisiorpa er 

fo]gt <lessen rand (z. h. ein hoot, was dicht am strande hinfiihrt). 
niuvertup nunti des kaufmanns land, cl. i. wohnort, niuverlltJ) mrnaliar

poK er ist nach des kaufmanns wohnort gegangen. 

§. 140. 
Sonst kommen rnn umhildenJen a11ha11gsredewortern hier Yor: 

1) KarpoK (no. 47) an perso1rn ortern 1111d person lichen deutewortern, 

meist im Conjunct. od. Suhjnnctiv, z. h. taunaKm·mat weil es den hatt<.•, 

cl. i. weil der dabei war; ivkoKarpata wenn es jene hat, od. wenn jene 

da sind; ivdleK«ngigpat (87) W<·nn es dich nicht gehaht hatte, od. wenn 
du nicht gewesen warest. 

2) uvoK (no. 48) an personwortern, personlicl1en deute"ortern, uud 

t«ssa od. tam«ssa, z. h. uva119a11vunga ich l,iu's; tau11a1woK es ist der; 

taivnauvit hist du derjenige '? hina11vit wer hist cl11 'l kimiungitanga ich 

bin kein wer, d. i. kein unhekannter (nur wegen <ler finsterniss uner

kannt); tassauvoK od. tamrisscrnvoK das ist der, od. da ist der ("on elem 

du weisst, od. von elem die rede war, s. §. JOI, anm.). 

3) ttl'JIOK (no. 66) an ltissa in der hedeutung: so! es ist genug ! z. h. 

Mssarpit'? hast du ge1111g? willst du nicht mehd lttss,irniarit (ifi) lass 
es nun gut sein; hore anf. 
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Regi~ter 

1) der im dritten theil enthaltenen anhange der nenn - und 

redeworter. 

a. i. u. 
-ara,c 

-arp-o,c 

-art01·p-o,c . 

-ti,·ssuk 

-atdrp-o,c 

-atdlagp-o,c 

-dluk. 

-iarpd • 

:iarpo,c 

: iorpo,c 

:erpd. 

-erpa 

-ipo,c. 

:ivo,c . •• 

-ina,c. 

-inarp-o,c 

-udrp-o,c. 

-ungnarp-o,c . 

-upd . 

-UVOIC 
-umdrp-o,c. 

-umav-01' 

-1·,cajarp-o,c 

. no. 26. -r,clgp-01, 

66. -r,uirp-o,c 

77. -r,.uvd . 

34. r-pak 

120. r-pnldlagpo,c. 

92. 1·-palugpo,c . 

35. r-.'~SUll/C 

56. 1·-ssuarp-01e 

52. r-nipo,c 

54. -rdld,c 

55. k g. ng. 

56. -kalagpo,c 

57. -kasik 

53. -kaslgp-o,c . 

17. -kane,c • 

98. -kanerp-o,c 

104. -kipo,c • • 

1 J 3. -kisa1·p-o,c • 

136. -klldrp-01, 

48. -ko,c • 

71. -korlo,c. 

78. -kuluk . 

-ut • • . 6 .. 28. -kulug11-o,c . 

-use,c 7. g-d. 

-ussa,c . 
,C, 1', 

-,ca-o,c. 

-ICll1'pOIC 

-,cat 

-ICik 

-,cinav-o,c 

-,cut 

-rd,·po,c 

-ralak, l'lildtc 

-riarp-o" 

-1'el'p-otc . 

-,·usugp-o,c 

-ruJuk 
-ncal'p·OIC 

44. ga,c 

(g)atdlarp-o1' 

88. (g)asuarp-o,c 

47. (g)alua,c 

. 11. 40. (g)aluarp-01' . 

12. (p)alugtuarp-o,c 

82. (g)ajugpo,c . 

9. 41. (g)ia1' 
65. (g)iarlorp-oK 

3a. g-igpo,c. 

. 66. 69. (g)iv-01£ 

73. ginauv-01£ 

84. ginarp-o,c 

24. (g)ungnal'p-o" . 

116. (g)11mdrp-01c. 

108. (g)uniav-o,c 

97. -gssa,c 

112. g-dle" 

138. -ngdrp-o,c 

25. -ngajak 

64. -ngaJagp-01, 

64. .!.ngil-a,c . 

15. .!.ngua,c. 

121. .!.nguarp-o,c 

68. .!.ngorpo,c . 

13. p. V. nt. 

-pitdlagp-o,c • 

6 7. -pilarp-OIC • 

21. -piluk 

124. v-atdldrp-o,c 

36. -vigp-o,c • 

127. -vinarp-o,c. 

58. -vfdrigp-o,c 

119. fik 

91. marigp-01c 

33. mio. 

43. miv-o,c. 

23. .!miv-o,c 

78 . 
14. 
45. 
89. 
27. 

126. 
87. 
16. 

122. 
49. 

92. 
91. 

22. 
102. 
100. 

98. 
101. 

5. 
101. 

39. 
109. 

93. 

125. -mine,c. 42. 

46. t. s. n. l. J. 
2. (t)aili1:d 133. 

1 l 5. ta,c . 29. 

86. td,c. 31. 

37. (t)a,c. 2. 

110. (t)nra-o,c 80 . 

83. (l)arp-01' 106. 

131. (l)e 3. 

10. terp-01, 107. 

77. tipd 139. 

60. -tua1C 30. 

109. tuarp-o" . 103 . 

79. tud.rp-o,c . 104. 

98. tuinarp-o/C . I 05. 

113. (l)o,c . 1. 

11. to,,. • , 43. 



rn~ Hcgis!l'r. 

-IOICll1' 32. sinauv-o« 79. 11erdlugp-o,c 94. 

(t)ord 137. sinarp-o« 98. -lcfrp-OIC • 91. 

torp01, 63. suarp-01£. 103. -lia,c . 19. 

(t)orpo,c 130. sudrp-o,c. 104. -linrpo,, 52. 62. 

tuv01c, tdvo,, • 59. suipo,c 129. -liorpo1£ 54. 

(t)ussdrp-o,c • lU. suinarp-01£. 10:;. -lerpd jj, 

-tsia1, 18. SOI£. 43. -lerp-01£ 75. 

-tsiarp-01' 123. SOICUIC 32. -lerlorp-OIC 118. 

-tserpd. 140. sorpo« • 63. -lersstirp-01£ . 85. 

-tdlarp-o,c • 90. sung11ipo1£ 68. -lik 38. 

-ldlagp-OIC • 92. SUV0/£1 SU1,0IC 59. --livo,c 53. 

.!.sderp-01£ 74 . ssa,c 29. -lugp-o,c, dlttgp. 6L 94. 

Sll/C 31. ssuse1£ 8. -dluarp-o,c • 95. 

sarpd 132. -ndrp(i. 135. -dlulnarp-olC. 99. 

-sdrp-o,c. 91. narpo1£. 128. -jtirp-01£. 117. 

.!.sav-oJC 70. 1Utviarp-OIC 81. -jarlorp-o,c 77 . 

sia,c 20. nasuarp-01, 86. -Judrp-o,c 101. 

siorpoJC. 51. niarp-01£ (nia,c) 76. -JuipolC 129. 

serpti 140. nelC 4. -jungnarp-o,c 113. 

sipd 139. nerarpti 13't. -jumtirp-01, 71. 

SiVOIC. 50. 1le/'Ut'-OIC. 96. -Jumai·-o,c 78. 

simar-o,c. 72. nerp-o« 111. 

Register 

2) der deutschen rcdeworter, adjective, advcrlJien ell'. die durch ,01·

stchcndc anhangc ausgcdriickt "-<.'rden. 

-iihnlichcs ' . no. 44. hcfiihigt ihn, zu- 79. dcnkt, dass er- 137. 
allmiihlig. 107. bcinahc. 108. 126. 127. durchaus . 99. 
allzu 102. beinahcs 27. 36. eigentlich . 100. 
alt es 32. bejammcrnswerthes. 23. ein bischen 91. 122. 
anschcinend 114. hcsondercs 34. cin weilchcn 92. 
art und wcisc 7. besser als vorhcr 97. ein wenig 91. 
armseligcs 23. bestiindig . 104. 105. cinzig 103. 
auch 109. bcstimmt zu cincm 14. einzigl's 30. 
bald 108. -hcwohner 39. clend. 125. 
bcarbcitct es • 54. hlosscs . 17. elendcs . 23. 
bedaucrlich : . l2j. IJtist•:- . 22. empfindet iilH'rdruss da-

hedaucrlichcs . 23. braucht l'S 63. von. 67. 
bedcutcnd 89. Co111parativ i. 12. crhalt c~ 50. 
bedient sich tlcssen 63. da 120. erhaltenes ·w. 
bceilt sich, Zll- 86. daucrllll Hl1. Plfallgl es 50. 



erst noch 

crworbc,ncs . 

cs gcriith ihm so 

cs gicbt (da) 

Hegister. 

115. hat cs klein 

20. hat cs schlccht 

130. hat gc- ..• 

4 7. hat bang dazu . 
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58. Liingcnmaassc 63. 

6L liisst ihn - 13i. 

72. Jeidcr . 12.1. 

131. Jcidigcs . 21. 

cs hat vcrlautct, dass - 64. hat ihn zum - 46. lumpig 124. 

cs ist -bar . 128. hat kcincn - mchr 56. lumpiges 21. 

cs isl zum - . • 128. hat lust zu - . 84. macht, dass er- 132. 139. 

cs klingt nach 

cs · sicht aus wic . 

ctwa 

ctwas. 

fiihrt im

fiihrt nacb -

falsch •• 

familic des -

fiingt an zu 

fast. 

folgc davon 

fricrt daran 

friih 

fiir gut. 

ganz 
ganz cigcntlich . 

gar arg~ 

gar schr 

gccignet zu cincm 

gchabtcs 

gcht aufs - los . 

gcht nach -

gcht um zu -

gcmachtcs 

-gcnosse 

gcriiumiges 

gcschwind 

gcwaltig 
glcich 

grosses . 

grosses - habcnd 

gut . 

hat aufgehurt, zu - . 

hat bcrcits gc- . 

hiitte !Jcinahc - . 

hat cs 
hat es cingcbiisst 

hat cs gross 

hat cs gut od. srhiin 

64. hat neigung dazu 131. machtdarauscincn-49.54. 

64. hat seine lust daran . 131. macht cs . 53. 54. 

111. hat so viele gckricgt. 65. macht cs allzu- 135. 

92. heisst ihn ...,.... 138. macht ihn ohnc - 56. 

63. -heit 8. man - 128. 

52. hindcrt ihn, zu - . 

94. hiibscb . 

33. .,.igcs 

133. man muchtc gem - 78. 

122. mchr . . ( 4. 12.) 96. 

38. mehr als gcwuhnlich . 90. 

75. im klcincn 

126. immcrfort 

4. immcrhin . 

122. mchrcre 25. 

105. mehrmals 106. 

98. mcngc 25. 
56. immcr nur . 

117. immcr wicdcr 

100. in einer kiirzc . 

10 1. Infinitiv . 

98. mit - 40. 

106. mit maasse. 92. 

118. mittel. 6. 9. 132. 

4. mochtc ctwa - 82. 

100. in wahrheit 100. nach cinander 10 7. 

88. ist bcrcits ge- 73. ncnnt ihn - 134. 

88. 

14. 

28. 
83. 

77. 

ist dcsscn baar 

ist damuf ans 

ist ein- . 

ist fiibig, zu -

ist ge-

ist ilun ein - . 

57. 
50. 51. 

48. 

79. 

72. 

46. 

19. ist im werdenden - 69. 

11. ist ohne - 57. 

43. ist ohne - gewordcn 56. 

118. ist sein - . 46. 

121. ist willens, zu ~ 85. 

108. junges 26. 

15. -kamerad . 1 t. 
43. kameradcn des - 33. 

95. kann - 79. 

7 4. kann schr Jeicht . 81. 

73. l\ann nimmermehr . 81. 

I 08. kann nun nicht mchr 81. 

47.1 klcincs 16. 26. 
56. kommt, um zu --- 77. 

59.1 kunnte gar leieht 82. 

f>O. kiimmerlich . . . 12:i. 

ncu erhaltencs 

neues 

neulich erst ge

nicht . 

nicht allzuschr . 

nicht mchr. 

31. 
31. 

13. 

87.119. 

92. 

113. 119. 
nicht mehr bcinahc 127. 

nichtsnutziges 24. 

nicdliches 16. 

niemals . 106. 129. 

noch 115. 

nun wircl er - 83. 

nur. 

nur ein 

ob wol, ob ct,.va 

ort, wo-. 

Particip. 

pflcgt Zll -

J'l'dll . 

-rcsultat 

riccht nach - . 

98. 
17. 

ll 1. 
5. 

1. 2. 3. 
80. 
9:;, 

,1, 

68. 
l3i 
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scb:i.ndliches 

scheinhar. 

schlecht 

schlechtes 

22. 
114. 

94. 

Register. 

unlicbenswiirdiges 

ursache 

veraltetes . 

15. 
6. 

32. 
22. veranlasst, dass er - 139. 

68. verhasstes 21. schmeckt nach -

sehr . . . . . 89. 90. verliert es 56. 
137. 

112. 
38. 

55. 
37. 

soil- ..... 

stellt sich an, wie -

stiick ( ein st.) . . . 

sucht das .... 

70. vermeint ihn 

64. vermuthlich 

42. versehen mit -

51. versieht ihn damit . 

welchcn - . 

welcher - . 

welcher ihn - . 

2. 
1. 
3. 

wendet die handlung auf 

ihn an . 136. 
werkzeug . 6. 

wieder 

wiederholt 

wird-. 

97. 
106. 

70. 71. 
wird fiihig, zu - . . 

wird nicht mehr --sucht es zu erhalten 

Superlativ .. 

50. 

4. 
62. 
66. 

verstorben 

vorher noch 

vorriithiges . • 

vollig ..... 

115. wird nimmermehr - . 

79. 
74. 
81. 

thut solches . . 28. -wirkung . . . 

thut so vielmal 

thut so an ihm 136. wahrscheinlich 

101. wol .•...•. 

113. wol nicht mehr 

trifft es an. 50. wiire beinahe - . 108. 

trifft es so . 130. wartet aufihn, dass er- 140. 

tiichtig . . . 90. was am weitsten in der 

iihel . . 94. richtung ist . . . 45. 

iibt die handlung an ihm was ein - werden soil 14. 

aus. . . . . 136. I was man - muss . . 10. 

um ein haar. . 108. was mehr so ist . 4. 12. 
um ein wenigcs 

ungeheures . . 

ungewolmliches . 

93. was sich da befindet od. 

24. dahin gehort 41. 

34. weiland. . . . 57. 

wunziges ... 

zeit, wann -

zerfallenes 

ziemlich 

ziemliches 

zuerst 

zugehoriges . 

zu sehr 

zwar 

zwar gewesenes 

4. 
113. 
113. 
35. 

5. 

33. 
123. 

18. 
116. 
29. 

102. 
110. 
37. 
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Anh an g. 
Vergleichung der deutschen satzbildung mil der gron

landischen. 

1. Die heicl('l1 hegriffe <lie einen einfochen satz bilden - de1· ge

geustand von dem die rede ist: das project, und das was von <liesem 

gegenstan<l gesagt wird: das pr ad i cat - sind im deutschen immer zu

erst durch zwei worter vertreten, namlich <las project <lurch ein gegen

standswort, und zwar ist dieses entweder ein hauptwort (nomen snh

st.intivum), was den gegenstand selhststandig henennt, z'. h. la~d, berg, 

flnss, voge1, adler, hund, stock, holz, milch, wasser, tag, nacht, schlaf, 

tragheit, verdruss, grosse etc. etc.; oder ein personwort {pronomen 

substantivmn ), was nur die person des gegenst.indes ( ob 1 ste, 2te od. 3te, 

einh. od. mhrt.) angiebt: ich (wir), du (ihr), er (sie), nrnn; - und das 

prHdicat <lurch ein redewort (verhum), z. h. ich-schlief, sie-kommen, 

man -weiss, holz- hrennt, der hund-frisst. 1st der satz transitiv, so ge

hort zum pradicat ausser dem reclewort npch ein gegenstandswort fiir 

das ohject, z. b. ich-sehe-dich, er-weiss-es, der hund-frisst-fleisch, 

der tag- vertreibt- die nacht. Also jeder intransitive ( deutsche) satz 

muss nothwenclig zwei worter enthalten: project und redewort, und 

jeder transitive drei: subject, redewort, object. [Im gronlandischen, 

wo einerseits das project oder object, wenn es nicht genannt wird, auch 

nicht <lurch ein person wort hezeichnet zu sein braucht, und anderseits 

bei manchen ( der form nach zwar iotransitiven) anhangsredewortern <las 

starnmwort zugleich ohject der bandluog ist, kaun sogar ein traositiver 

satz mit einschluss der ben~nnung des objects aus einem eiozigen wort 

bestehen, s. z. b. §. 128, no. 50. 53. 54.] Im deutscben bes~eht fiir das 

project, gleichviel oh es zugleich suhject ist ( d. h. ein object hat) ode1· 

nicht, nur eine form: der Nomi n at iv, der immer als Antwort auf die 

frage: wer? steht. Fiir das object dagegen gieht es zwei: den Accu

sativ (auf die frage: wen1 oder was?) und Dativ (auf die frage: 

wem 1 ). Das gewolmliche ist der Accusativ; nur bei gewissen rede

wo1·tern, die, mit dcm begriff einer bewegnng verbunden, zwei objecte 

liahen, von clenen <las eine als ziel der hewegung, das andere als mit

tel zur ausfiihrung der handlung a11gesehe11 werclen kann, steht erste

res ( das ziel) irn Dativ, letzteres ( das mittel) im Accusativ, z. b. er gah 

ihm (Dat.) einen thaler (.\cc.); er nimmt den bienen (Oat.) den honig 

(Acc.); zeige mir (Oat.) das (Acc.); was (Acc.) hringt uns (Oat.) die-
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ser bote '? [Das gri.inl. hat l1ier eine form fiir das subject ( transitivcr 

redewi.irter): den Suhjectiv, und eine for das ohject: den Ohjectiv, wel

cher letztere auch fiir das project intransitiver recleworter gelmrncht 

wird (§. 16) *). Die redewi.irter mit doppeltem ohject hahen im gri.inl. 
einen Terminalis (fiir das ziel) bei sich, wenn das mittel, _und tinen 

Modalis ( fiir das mittel ), wenn das ziel im suffix lie gt, s. §. 85, 1.] Fiir 

das redewort eines einfachen satzes gieht es im deutschen drei ver

schiedene modus (redeformen, §. 18), die aher nicht, wie die, im gri.iul. 

dafiir hestehenden [ Indic., Interr., Optat.,] den drei arten selbstsHiudi
ger siitze (§. 69) entsprechen, sondern nur der an z e i g es at z hat einen 

ihm eigens zukommenden modus, den J n di cat iv: ich kann, ich soil 

anfangen, du verstehst, er lebt, man hefiirchtet, etc.; - der fr age -
s a tz wird gehildet <lurch nachsetzung des projects: kann ich? soil ich 

anfangen? verstehst du·~ lebt er? befiirchtet man 'f - uncl fiir den 

he is ch es at z hestehen zwei modus: der Imper a ti v (2te pers.): fange 

an, fangt an, verstehe, hefiirchte, gehe, geht, etc. und z. th. der Con
jun c ti v: ki.innte ich (<loch)! versflindest du (<loch!) lebten sie (doch!) 

etc. oder: mi.ichte ich konnen, mi.ichtest du verstehen, mochte er le

ben, etc. Daneben wird aher der Conjunctiv auch in anzeigesiitzen ge
braucht, niimlich um ungewi~sheit auszudriicken, z. b. es ware gut; gc

setzt, er hatte ••• ; und in den zu solchen etwa gehi.irigen nebensiitzen, 

z. b. es ware gut, wenn er k am e; gesetzt, er h ii tt e nichts gesagt, so 
w ii r cle ••• etc. 

2. Zu diesen grundlegenuen oder not h wend i gen satztheilen kom

meo dann je nach den umsWnden noch erwt:iternde oder zufallige, 
deren zahl znweilen· ziemlich bedeuteod sein kan11. Nnmlich so"oltl 

ein gegenstand als eine handlung kann je auf dreierlei wtise genauer 
hestimmt oder heschrieben werclen: a) durch ein merkmalswort (fiir 

gegensWnde adjectiv, for handlungen adverbium genannt); oder 

statt dessen h) durch beziehung auf einen gegenstand; c) d11rch hezie
hung a11f l·ine hanc.llung. Also: 

*) Dicscs, wie auch die reflexive bedcutung dcr pcrsonzciehcn an transilivcn rcdc
wortcrn (§. 5U), stimmt mit dcr annahme, fiir die sich aueh in andcrcn, mil 
dcm gronliind. durchaus nicht ,·erwandtcn sprachen belegc findcn, dass niimlicb 
a 11 en redeworlern der begrilf eincr wirklichcn (transiliven) hand.lung zu grundc 
licgl, dcrcn object grammatischcs projt'rl wird, wenn cll'l' thilll'l' in den hint,•r
grund trill, und zwar in dcr wei:-l', dass aus der nebl'n lier lransilivcn bcdcutuni:t 
hcstchcndcn reflcxivcn zuerst die pa:-:siw, und aus diescr dnrch wciterc schwii
chung die rinfaeh intransitive sid1 rnl\\ ickelt, so (la:-;; also dl'r brgriffsiibergailg 
etwa wiire wil• in folgemlem heispiel: er mar ht 1•;; (tr.). t•s madtl sidt (rcll.), 
t·~ ist gcmacht worcl1•11 (pass.), es isl gcworden (intr.). oder, aucb VOID 

wcrdru g:rnz ahgrschcn: Ps i st ( grn:-s, klcin, ;;d1fafcnd, stchcnd, etc. etc.); vgl. 
§. 5U. 
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a) durch ein merkmalswort. Die merkmale, die ein solches 
wort angieht, sind wieder von zweierlei art: eigenschaftliche und ort
liche (oder zt:'itliche); danach theilen sich die adjective in beiworter 
( eigenschaftsworter, nomina adjectiva), z. b. gross, klein, schwach, stark, 
hreit, gelh, heiss, sprode, nass, weich, hoch, ticf, eckig, verkehrt, geach
tet, etc. etc. - und fiirworter (deuteworter, pronomina adjectiva), 
z. h. der, dieser, jener, derselbe; - und die adverbien in art- und 
maassadverhien (adverhia qualitativa u. quantitativa, haufig von bei
wiirtern gebildet, und ihnen ausserlich gleich), z. h. sch on, schlecht, 
danernd, tiichtig, sehr, unverziiglich, nicht, nie, oft, zweimal, etc. etc. -
nnd orts- und zeitadverbien (ad\'erbia loci u. temporis), z. b. hier, 
da, dort, driihen, hinnnter, heraus, gestern, heute, neulich etc. etc. Wei
ter zerfallen die heiworter in eigentliche beiworter und zahlworter 
( eins, zwei, drei, etc. der erste, der zweite, etc. etc.); - und nehen 
den forwortern besteht im deutschen der art i k e 1 ( der, die, das), der 
oichts anderes ist, als ein seiner deutekraft verlustig gegangenes fur
wort. (Der sogenannte unbestimmte artikel - ein, eine, - ist eins mit 
dem zahlwort e in). Ausser den einfachen ( eigentlichen) adverhien giebt 
es auch zusmnmengesetzte adverhialische ausdriicke, bestehend ans einem 
gegenstandswort mit einer praposition, d. h. im casus ohliquus; s. d. folg. 
Oefters ist eine solche zusammensetzung gleichbedeutend mit irgend 
einem einfachen adverb, so z. h. mit bedacht, und bediichtig; ohne zwei
fel, und gewiss; aus dem grunde, und darmn; - und jedenfalls sind 
ihrem inneren wesen nach die einen und andern durchaus gleich, da 
auch die einfachen adverbien sammtlich einen cas. obliq. ausdriicken, 
in antwort auf die 

0

fragen: wo'? wann'? woher'? (wodurch'?) wohin'? wie'? 
So haben auch heide <las mit einander gemein, <lass sie, wenn sie zu 
anfang des satzes stehen, die stellung der worter in die des fragesatzes 
verwancleln, z. b. heute - kannst du nicht kommen; bier - ist's trocken; 
oft - habe ich gedacht; unverziiglich - soil geriistet werden; ohne zwei
fel - kennst du ihn. [Die be i wort er sind im gronlandischen, so weit 
sie nicht <lurch anhiingeworter ausgedriickt werden ( §. 120), und mit 
:iusnahme der zahlworter fast clurchgangig participien, besonders Nomi
nalparticipien (§. 95); den fiirwortern entsprechen die personlichen 
deuteworter (§. 23 f.); - von art- und maassadverbien gieLt es 
einzelne (§. 65); die iihrigen werden ausgedriickt theils <lurch anhiinge
worter (§. 131), theils <lurch participien und einige andere worter im 
l\fodalis (§. 86), oder durch Infinitive (§. 92), oder <lurch zahlworter im 
l\lodalis und Vialis (§.44); - die ortsaclverbien fehlen als solche 
ganz, werden aher mehr als ersetzt <lurch die iirtlichen heziehungs-
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formen (Loe. Ahl. Vial. 'l't·rm.) der ortswi.irter (§. -H'i) und dl'utewurtn 
(§. 20. f.); -- die zeitacht'rhien dagegc·n sind anch im gronl. wirkliche 
acherl,ien (§. 64). Also mit andern worten: statt <lass hei uns <las IH.·i
wort grundwort ist, nnd clavon ein ( znsmnmengesetztes) redewort gc·
hilJet wird <lurch verhindung mit dem sogernrnnten verl,nm suhstanti
nun: s e in, z. h. ( adjectiv:) gross, ( redewort:) gross St'in, er ist 
gross, - so ist im gronl. umgekehrt das redew_ort grundwort, und wire! 
clurch participhildung zn einem heiwort, z. h. ( re<lewort:) er ist gross, 
(part.:) welche1· gross ist, ein grosser; und was wir <lurch adverhien 
(1 ste hestimmnngsweise) ansdri.icken, wir<l im gronl. zum grossten thtil 
clnrch beziehung auf einen gegenstand oder eine handlung (2te od. 3te 
1,estimmungsweise) ausgedriickt.] 

h) <lurch beziehung anf einen gegenstand. Im deutschen 
"'ird ein gegenstandswort naher bestimmt <lurch ein anderes gegenstands
wort im Genitiv, z. b. die spitze des berges, das nfcr des flusses, 
die hewohner der stadt; hiinfig in einem (znsammengesetzten) wort, 
<lt.·ssen erster theil der Genitiv ist: ha nm rinde = rinde cl es b au mes, 
wagenrad = rad des (oder eines) wagens, dichtkunst = kunst dt•s 
di ch tens, etc. - und ein redewort clurch ein gt'genstandswort mit 
eiut'r priiposition, z. b. er geht nach Berlin, t-'S liegt im wassn, 
gehe hinter das haus, ich Iegte es in den kasten, er lebt oh n e sor
gen, er droht ihm mit schlagen, er arbeitet fiir mich, ich komme 211 

clir, er ist ans s er gefahr. Die eigentlichen prapositionen hahen das 
wort <lessen ,•erhaltuiss sie anzeige11, immer in einem der Leiden olwu 
erwahnten ohjectscasus (D at. od. Acc.) bei sich, 1!1anche auch in Lei
den, namlich im Dat. auf die frage: wo '? un<l im Acc. auf die frage: 
wohin '? z. h. es ]iegt (wo '?) au f <le m tisch (Dat.); Jege es (wohin '?) 
au f den ti sch (Acc.). Dann gieht es ( ahnlich wie neben den eigt-nt
lichen adverhien die oben erwahnten adverhialischen ausdriicke 1,este
hen) anch uueigent]iche prapositionen, namlich theils wirkliche, theils 
mehr oder weniger verstiimmelte neunwol"ter, die als prapp. gehraurht 
werden: diese sind an hedeutung einem nennwort mit einer pr~ip. gleich, 
und hahen <las gegenstandswort, <lessen verh£Htniss sie bestimmen, nach 
dem obi gen im Gen it i ,. bei sich. So z. b. trot z a lies zuredens ( = 211111 

trotz alles zuredens, od. all em zureden zum trotz), be h u f s <lessen ( = zum 
belrnf <lessen), ungeachtet ( = ohne achtung) seiner weigerung, kraft ( = iu 
kraft) dieses ansspruches, oh er ha] h ( = anf der oheren seite) cler hriicke, 
u. a. m. - (ganz wie gewisse nen11wo1ter mit l'iner prap., z. h. auf grund 
dessen, in betracht <lessen, u. a.). [Uel,e1· den Genitiv und <lessen ver
tretung im griinl. s. 3. Von den pr:ipp. entsprechen die eigentlichen 
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clen gronl. appositionen, s. 4; die uneigentlichen, a]s zusammensetzungen 

die mir durch ,•erstiimmelung den charakter von prfipositionen erhalten 

hahen, und ihn ehen so wieder ver1ieren, sohald ihre eigent]iche gestalt 

wieder hergestcllt wird, kommen als besondere redetheile' gar nicht in 

hetracht: sie gehoren zu den nennwortern, und das was sie verhaltniss

angebend macht, namlich die in gedanken ]iegende prap. - (zu m) trotz, 

(in) kraft, etc. - wird,. wie jede anclere, im gronl. zu einer apposition, 

wenn ein solcher ausdrnck iiherhaupt <lurch ein gegenstandswort wie

dngegehen wird.] 

c) <lurch heziehung auf eine handlung. Ein gegenstand 

kann durch eine handlnng naher bestimmt werden, indem eine solche 

als an ihm lwftend oder an ihm veriiht clargestellt wird, d. h. indem 

einem gegenstandswort ein redewort in form eines adjectivs heigefiigt 

wird. Dies geschieht [im gronl. durch participbildnng, s. §. 102.] im 

dentschen <lurch ein relativum (welch-er, wer, im cas. ohl. anch 

w o) *), was elem so zu verhinclenden reclewort vorgesetzt wird, z. b. der 

mann, we l ch er dieses brachte; der fochs, we l ch en ich geschossen 

babe; das buch, von welchem oder wovon ich dit· sagte. Fiir wel

c her steht auch oft de r, ahnlich wie im gronl. das g1eichbedeutende 

tauna hier als rerhindungsglied dienen kann, s. §. 102. Um eine hand

lung durch heziehung auf eine andere handlung n~iher zu bestimmen, 

muss also ein redewort mit einem andern redewort, d. h. ein satz mit 

einem andern satz in die erforderliche verhindung gesetzt werden. Der 

zu erweiternde satz ( auf den der ctndere sich bezieht) heisst dann cler 

ha up ts at z; der andere, anf jenen sich beziehende, heisst n e be n sat z, 

und wird im deutschen eingeleitet <lurch eine CO nj U DC ti OD, d. i. eine 

partikel; die sein verhaltniss zum hauptsatz angiebt. Zu einem haupt

satz konnen dann auch mehrere nehensatze gehoren, oder ein nehen

satz kann wieder einen nebensatz for sich hahen. Z. b. lch hort>, 

d ass er kommen wird. Korn mt, eh e es nc1cl1t wird. lch sage das, 

dam it du weisst, class gefahr vorhanden ist. Weil sie gehort haben, 

class sie leer ausgehen wiirden, sind sie weggebliehen (hauptsatz). Er 

ging, oh g 1 e i ch er gewarnt war. Alle conjunctionen Jrnben fiir die vor

stellung das zur folge, class sie dcts redewort, oder wenn es zusammPn

g(•setzt ist, den veranderlichen theil desselben an das encle des satzes 

*) gewohnlich pron omen relativum, d. i. beziehendes f ii r wort genannt; es hat 
aber mit den fiirwortern nichts gemein als die aussere fonn ( d. h. bier: die 
endung); seinem wesen und gebrauch nach ist es eine (beugbare) conjunction, 
und auch das einfache demonstrativpronomen (de r) wird zu einer sol ch en, so
bald es, wie oft geschieht, als relativum gebraucbt wird. 
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l,ringen, s. o.: class er kommen wird; eh e es nacht w i r <I; clam it du 

weisst; etc. [Jm gronHindischen, wo es in dem uns geHiufigen sinn 

eigentlich nur eine conjunction giebt (§. 66, 1), werden die nehensHtze 

durchgangig vermitteJst der abhiingigen modus der redeworter (§. 18) 

gebildet; vgl. §. 88-92, 98, 99.] 

3. Ou ein gegenstand naher bestimmt wird <lurch ein adjectiv ode1· 

<lurch einen Genitiv oder durch einen relativsatz, oder ob ein redewort 

niiher bestimmt wird <lurch ein adverb oder <lurch ein gegenstandswort 

mit einer priip. oder durch einen nebensatz, - sind verschiedene aus

drucksweisen, die aber ihrem wesen nach sich ziemJich gJeich sind, clenn 

es handelt sich sowobl bei der einen wie hei der anclern bestimmungs

weise immer um ein merkmal, und <lurch alJe ausdrucksweisen zieht sich 

cl ieselbe unterscheidnng dieser merkmale in or t Ii ch e ( oder zeitJiche) 

und eigenschaftJiche, welche die unterabtl1eilungen der merkmaJs

worter bildet, s. 2 a. Am undeutlichsten ist diese unterscheidung heim 

Gen i ti v, da ausser ortlichen und eigenschaftlichen merkmaJen auch der 

hesitzer, und nnter umsHinden der hesitz oder der thiiter oder <las that

ziel <lurch einen Gen. bezeichnet wird; iiherhaupt, weil j e de bestim

mung eines gegenstandes <lurch beziehung auf einen anderen gegenstand, 

welcher art auch die heziehung sein moge, in form eines Genitivs er,

scheint. Dazu kommen dann noch die Genitive Lei prapositionen ( s. o., 

2 b ), und Genitive bei einigen redewortern und beiwortern, z. b. er ist 

gn ten muthes; man heschuldigt ihn des diehstahls; er heraubt ihn 

des sen; er ist des todes schuldig; ich bin <lessen gewiss; liebens

wiirdig; u. a. m. Die Genitive bei redewortern und beiwortern sind ihrer 

natur nach grosstenthei)s e i gens ch aft Ii ch, und werden als solche er

kannt daran, <lass sie <lurch geeignete vertauschung des redeworts, zu dem 

sie gehoren, gegen ein iihrigens nahezu gJeichhedeutendes ( s e in gpgen 

hahen) zu Accusativen werden, z.b. (s.o.) er hat guten muth; man 

gieht ihm einen diebstahl schuld; er rauht ihm das; er hat den 

to d verschuldet; ich weiss es (gewiss ). 0 er t l i ch e Genitive sind 7.. b.: 

die reiche cl er welt = die reiche in der welt (Local.); ausgehurt d er 

J1olJe = geburt aus cler holle (Ahl.); schiffszeichen = zeichen for 

die schiffe (Term.); Gronlandsfahrer = der nach Gronland flihrt 

(Term.). Zeitbestimmende Genitive - wie: abends, nachts, eines ta

ges - gehoren im cleutschen, wo sie auf die frage: wann? stehen, znm 

verhHltniss des Localis [im gri.inl. entspricht ihnen der Vialis, s. §. 83]; 

und Genitive, die <lurch ein adjectiv ersetzt werden konnen (z. b. freucle 

rechter art= rechte freude), und somit eigenschaftlicher natur sind, ent

sprechen dem l\fodalis. [Dem gronl. ist die gauze Genitivconstrnction 
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vcillig fremcl; nur ·wo der Genitiv den hesitzer oder hesitz, den thater 
oder das thatziel bezeichnet { d. h. wo man nach gemeiner sprechweise 
den Genitiv durch einen Dativ und das besitzpronomen 3ter person (sein, 
ihr) ersetzen kann, - z. b. der garten meines v.:ders = meinem vater sein 
garten; die spiele der kinder = der kinder ihre spiele; der verfasser 
dieses liedes = diesem lied sein verfasser), - da entspricht· ihm im 
gronl. immer der Subjectiv, s. §. 7'2, 2) und die anhangeworter no. 2, 3, 
19, 20; alle anderen Genitive clagegen mi.issen im gronl. auf andere weise 
wiedergegeben werden, immer entsprechend dem, was sie eigentlich aus
dri.ickeo.] Mit den re I at iv sat z en verhalt es sich hinsichtlich der un
terscheiduog der <lurch dieselben gegebenen merkmale in ortliche und 
eigenschaftliche alrnlich wie mit dem Genitiv, und mas demselben grunde, 
namlich weil j e de nHhere bestimmung eines gegenstandes <lurch bezie
hung auf eine lrnndlung vermittelst <lesselben relativs ausgedri.ickt wircf 
(denn auch der unterschied zwischen wo und welcher (wer, was) 
ist nicht wesentlich, da letzteres nur eine verlangerung des ersteren ist, 
und ehenso dri.icken die casus <lesselhen oder ihm vorgesetzte priiposi
tionen nicht <las verhiiltniss des dadurch eingeleiteten satzes aus, son
dern das verhaltniss des gegenstandswortes, auf welches der relativsatz 
sich bezieht, zum project dieses satzes); - der unterschie<l liegt daher 
hier einzig in dem inhalt des relativsatzes selhst, z. b. das land, was 
am fuss der alpen liegt (ortliches merkmal); das land, was guten wein 
hat (eige n sch a ft I ich es merkmal); - ein wort, welches einem an
dern vorgesetzt wird (or t Ii ch es merkmal); ein wort, welches zweierlei 
ausclriickt ( e ige n sch aft Ii c hes merkmal). 

4. Worter, ·die ein ortliches merkmt1l ahgeben, stehen im orts
v er ldi lt n is s, und worter <lie ein eigenschaftliches merkmal abgehen, 
stehen im artverhiiltniss. llei den adjectiven h·itt das eigene ver
haltniss gegen das des hauptwortes, dem sie heigeordnet sind, ganz in 
den hi11tergrun<l; hd den Genitiven und relativsatzen zeigt es sich, 
wie eben (3.) beschriehen, undentlich; vollkommen dentlich dagegen hei 
denjenigen satztheilen, die zur niiheren hestimmnng von hand lunge n 
dienen, d. h. bei den adv,erbien, priipositionen und conjunctionen, wo 
nicht our fiir jene heiden hauptverhaltnisse ( orts- und artverh.) und 
z. th. auch fiir deren unterahtheilungen eige11e w«>rter hestehen, sondern 
auch <lurch ehe11 diese worter selbst <las jedesmalige verh. angedeutet 
wird; -- und zwar <lienen die pdipositionen und conjunctionen 
( ohne selhst eine hedeutung zn haben) ausschliesslich zur angahe des 
\'erhalt11isses desjenigen worles hei dem sie stehen, in antwort auf eine 
gewisse, dem hetreff ende11 redewort in gedanken heigefi.igte frage; wiih-

GrilUI. Gramm. J 2 
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rend die adverb i en daneben ihre eigene bedentung hahen. Bei den 
adverbien bestehen nur die heiden ehen erwahnten 1rnnptverha1tnisse: 
ortsverldiltniss (Localis) und artverhiiltniss (l\fodalis), denn alle 
orts - und zeitadverhien stehen als antwort auf die frage: wo 'l ( oder 
wann 1 - ortsverh.), und alle art- und maassadverhien al.s antwort anf 
die frage: wie'l (wie heschaffen '? wie vielmal'l etc. - artverh.}; dage
gen bei den prapositionen und conjunctionen sind noch weitere' 
unterabtheilungen unterschieden, indem sich niimlich zuerst mit dem ein
fachen ortsverhaltniss (in welchem worter auf die frage: wo? ste
J1en, - Lo ca Ii s) oft der begriff der bewegung verJ,indet, woraus neue 
verhaltnisse entstehen (s. §.17), im deutschen hauptsachlich zwei: aus
ga ngs ve rh a It n is s (woher? A I,] at iv) nnd z ie Iver ]di ltn i ss (wohin? 
Term.); das zwischen heiden liegende wegverbaltniss (Vialis ); ,,·as im 
gronlandischen sehr genau heachtet wird, ist im dentschen nicht deut
lich uriterschieden, sondern fiillt g,·osstentheils mit dem ortsverh. (Loe.) 
od. zielverh. (Term.) zusammen. Weiter find en alJe ortlichen heziehungs-. 
verhaltnisse - Loe., Ahl., (Vial.) Term. - eine dreifoche nnwendnng: 
1) auf raumlich (ortlich) hezogene gegensHinde, d. i. im eigentlichsten 
sinne, womanfriigt: wo1 woher? wohin?-danndurch iibertragung 
2) auf die zeit: wann'? seit wann1 his wann'? - und 3) nufgegen~ 
stande (od. hand1ungen) die mit der zu hestimmenden handlung wecler 
in raumlichem noch zeitlichem, sondern in einem rein geistigen inneren 
zusammenhang stehen; wo die frage ist: unter welchen umsninclen? 
aus welchem grunde1 zu welchem zvreck? Riiumlich kann nur 
ein gegenstand hezogen werden, d. h. auf die fragen: wo 1 woher'? wo
J1in 1 konnen nur ( ortsadverhien od.) gegenstandsworter mit priipositio
nen stehen; in zeitlicher od. iiberhaupt in geistiger hezielrnng dagegeq 
kann eben so gut auch eine handlung stehen, d. h. auf die fragen: wann 'f 
seit wann 1 bis wann 1 oder: unter we le hen umstanden? aus welchem 
grunde1 zu welchem zweck 1 kann die antwort (ahgesehen von den zeit
adverbien) entweder ein gegenstandswort mit einer praposition oder ein 
redewort mit einer conjunction sein. Z. h. (Local.:) er nrheitete 1) wo'? 
draussen (adv.), od. im freien (priip.); 2) wann'? gestern (adv.), od. 
in der nacht (prap.), od. ehe es tag war (cjunct.); 3) unter welchen 
umstanden1 bei grosser kiilte (priip.), od. ohgleich es sehr kalt wm· 
(cjnct.), od. wahrend eines heftigen regens (prap.), od. wiihrend es 
heftig regnete ( cjnct.). Daher entsprechen die conjunctionen dem gross
ten theil nach den eigentlichen priipositionen, wie denn auch einzelne 
beides als prap. und conjunct. dienen ( z. IJ. his, wiilH"end, seit ). Das 
art verbal t n is s bat keine unterahtheilungen, und iibertragungen des-
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selhen finden wenigstens nicht in dem sinn statt, wie bei den ortlicben 
heziehungsverhaltnissen, denn einerseits kann auf die frage: wie 'l oder 
womit? sowohl ein korperliches ( und zwar entweder ein eigentlichstes 
oder ein mehr uneigentliches) als auch ein geistiges mittel als antwort 
stehen, oboe dass die frage sich verandert oder eine andere praposition 
erforderlich ist, z. b. er arhl'itet mi t schlechtem werkzeug, er arheitet 
mi t zwei gesellen, er arbeitet rn it eif er; - nnd andrerseits entsprechen 
die, hier in anwendnng kommenden prapositionen und conjunctionen ein
ander nicht in dem grade wie die ort]ich beziehenden. Wahrend bei 
iibertragung oder theilung der ortlichen hezielrnngsverhaltnisse die fragen 
sich von den fiir die orts - und zeitadverhien passenden ( wo 1 wann 1) 
itnmer weiter entf ernen, ist es hier umgekehrt, denn eigenschaftlich be
zogene gf'genstiinde stehen fast iinmer als antwort auf die frage: wo
mit? - eigenschaftlich hezogene handlungen clagegen wie die art- uncl 
maassadverhien auf die frage: wie'l auf welche weise'l (antw.: (so) wie, 
so class, ohne dass). Einige conjunctionen - class und ob - driicken 
ein dem Ac c n sat iv entsprechendes verhaltniss aus, ind em nHmlich die 
durch sie eingeleiteten nebensatze wie Accusative auf die fr<lge: was 'f 
stehen. Z. b. lch weiss nicht, ob er kommen wird. Sahst du, class er 
ging? Zuweilen stehen solche siitze wie an statt des projects, namlich 
scheinbar vertreten <lurch ein die stelle des projects einnehmendes per
sonwort: es; z. h. es freut mich, d ass er etwas gelernt hat; es ist gut, 
d ass du kommst; - es ist aber dieses personwort nicht steHvertreter 
eines im hauptsatze nicht genannten projects, sondern zeichen der (sog.) 
unpersonlichkeit ( cl. i. personveranderungsunfiihigkeit) des redeworts, wie 
in: es hlitzt, es regnet u. a. dgl. ; man kann z. b. nicht sag en: ich hin 
gut, dass du kommst; ieh freue ihn etc., so wenig als man sagen kann: 
ich blitze, ich regne. [Im gronl. gleichen die appositionen ( od. die durcb 
sie gebildeten casus) ganz unsern prapositionen, <loch ist der gehrauch 
nicht immer ganz derst'lhe, namentlich kann der Ahl. nicht irnmer da 
.ingewaudt werden, wo wir die prapp. v on und s e it haben, s. §. 82, 4 
und 85, 3. 4 ;· und clcr :\Jodalis hat einen weit ausgeddrnteren gehrauch, 
als unsre prapp. mit und ohne, vgl. §.85.f. Uebertragung dt'r ver
hmtnisse der gt'g«:'nstHnde auf handlungen findet im gronl. nicht in dem 
maasse statt, wie hei uns; zwar erscheinen auch hei den redewortern 
ortliche und eigenschaftliche hezielwngen in gewissem grade unterschie
den, aher nicht die unterahtheilungen der ersteren, sondern dagegen 
gewissh«:'il o<l. geschehensein und ungewissheit od. ungeschehensein der 
handlung (Conjunct~ u. Suhjuuct.), und der lnfinitiv, der eigentlich elem 
ctrlverhHltniss entspricht, erstrec"-t seine bedeutung auch iiher diejenigen 
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unsrer conjunction en, die dem gronl. Vial. u. Terrain. entsprechen, so 
dass dem Cjnct. u. Sbjnct. nur der Loe. u. Ahl. bleiben. Es scheint 
daher bei den beziebungsverhaltnissen der handlungen irn gronl. elier 
eine dem gegenseitigen verh. des Suhjectivs u. Objectivs ahnliche unter- _ 
scheidung zu walten, so, class der Conjunct. u. Subjunct. dem Subjectiv, 
und der Infin. dem Objectiv entsprechen (vgl. unt.), - doch nicht un
mittelbar, sondern gleichsam in zweiter iibertragung: in erster iibertra
gnng entspricht dem Objectiv das Particip ( s. §. 76), wie bei uns satze 
mit d ass u. ob dem Accusativ.] Folgendes ist eine iibersicht der bier 
in rede stehenden verhaltnisse mit einschluss des objectsverhaltnisses, 
und der jedem derselben entsprechenden prapp. u. cjunctt., zugleich als 
vergleicbung dieser mit den gronl. wortformen, <lurch welche dieselben 
verhaltnisse ausgedriickt werden. (Die uneigentlichen priipp. sind bier 
aus dem oben (2 b) angefiihrten grunde nicht besonders beriicksichtigt.) 
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Wollte man iu <ler vergleichuug alter beziehungsverhaltnisse uoch wei
ter gehen, so liesse sich wol auch clarthnn, dass rnn den im deutschen 
hestehenden beziehungsverhaltnissen der gegenstnndsworter die durch 
eigene casus ausgedriickten sich auf ahnliche weise von einander unter
scheiden, wie die durch prapositionen ausgedriickten, so, class der Nom. 
dem Local., der Gen. elem Ahl. *), der Dat. <lem Term. **) und der 
Acc. dem Mod. 0 *) - [im gronl. der Suhjectiv dem Loe. u. Ahl., der 
Ohjectiv dem Vial. u. Term. (u. Mod.) - s. o.] - in gewissem grade 
entspricht. 

*) _Der griech. L;en. z. b. entspricht mehrfach sowohl dem lat. Ahl., als auch den 
deutschen den Abl. ausdriickenden priipp. So werden auch im engl. und franz. 
der Gen. und Ahl. durch dieselben priipositionen ausgedrlickt. 

**) Sprachen, in denen der Dat. nicht als casus besteht, driicken ihn und den Term. 
durch dieselben priipp. aus. Vt>rgl. auch das unter 1. von den redewortern mit 
doppeltem object gesagte. 

***) rergl. §. 85, 2. 

5. Also: in den oothwe11digen satztheilen ( 1.) sin cl beide sprachen 
so ziemlich gleich, our <lass im gronl. wegen der grosseren vollstandig
keit der redewortformen die personworter weit weniger gebraucht wer
<len als hei uns; auch weiss <las gronl. nic11ts von theilbaren redewor
tnn, wie z. b. anfangen, hinausgehen, todtschlagen ( er fiingt an, er ging 
hinaus, er schlug iho todt), dergl. es im deutschen und den damit ver
wandten sprachen so viele gieht. Bei den merkmalswortern (2 a), na
mentlich den adverbien, geben beide sprachsysteme auseinander, indem 
manche unserer adjective uncl bei weitem die meisten unserer adverbieu 
im gronl. theils clurch anbangeworter (§.120.131.), theils <lurch regel
massige formen gewisser gegenstandsworter ( der deuteworter, ortswor
ter, zahlworter und participien, s. §. 20. 46. 86.) vertreten werden; -
noch mehr verschie<len sind beide in der art, wie beziehung anf einen 
gegenstand oder eine handlung (2 b. 2c. 3. 4.) ausgedriickt wird; -
dagegen kommen sie wieder zusammen bei den bind e pa rt i k e In, 
cl. h. wortern, die, obne weder selbst eine in betracht kommende be
dentung zu haben, noch auch irgend ein beziehungsverhaltniss auszu
driicken, nur worter oder satze mit einander verbi~den. Solche sind 
im deutschen: uncl, auch, oder (entweder - oder, uncl mit ver
neinung: weder - noch), - aber, sondern (allein); auch denn 
nod n am Ii ch sind hieher zn rechnen ( obgleich letzteres anch als fiir
wort oder adjectiv gebraucht wird: der namliche = derselbige). Im 
gronl. sind die vier ersten anhangspartikeln, s. §. 63, 1 - 4; son de r n 
(allein) und clenu (naml.) dagegen getrennte, s. §. 65, 20. 21. 

Das ganze in tabellarischer iibersicht mit zngrundelegung des deut

schen gestaltet sich wie folgt: 
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