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EINLEITUNG. 

? 1. WOHNSITZE UND DIALEKTE. 

Die Cora, die sich selbst Nayeri nennen, 
gehoren zur Pima-Sprachgruppe und wohnen 
in der Sierra del Nayarit im mexikanischen 
Staate Tepic westlich vom Rio de Jesus 
Maria, der in den Rio Grande de Santiago 
flieBt, etwa vom 221/30 bis wenig uber den 
230 nordl. Breite. Im Osten fiberschreitet ihr 

Wohngebiet nur im Siiden etwas den ge- 
nannten FluB. Das Land wurde erst 1722 
von den Spaniern erobert, nachdem sie 
bereits seit dem Anfang des Jahrhunderts 

vergebliche Anstrengungen gemacht hatten, 
dort festen FuB zu fassen. Mit ihnen kamen 
die Jesuiten, von denen der Pater Jose 

Ortega eine Schilderung der Eroberung und 
des Zustandes der Bewohner gegeben hat1. 
Auch zwei Arbeiten iiber die Sprache der 
Cora stammen von ihm2, in denen er 3 Dia- 
lekte unterscheidet: 1. den der Muutzizti3 
(Bergbewohner, von mutsika, Gebirge, vgl. 
die Pluralformen ? 19), 2. der Teacuaeizizti3 
(vielleicht von teakuei oder takuei, Erdeich- 
horn (Ardilla escarbadora) und 3. der Ateacari3 
(FluBbewohner, von hate, FluB, vgl. ? 19). 
Sein Vokabular bezieht sich auf die letzteren 
und entspricht dem einen, im Folgenden be- 
handelten Dialekt des Dorfes San Francisco 
am Rio Jesus Maria, wahrend der Dialekt 
der erstgenannten Muutzizti (Bergbewohner) 
meinem anderen Dialekt gleichkommt, der im 
Dorfe Jesus Maria am gleichnamigen Flusse 

1 Jose Ortega, Historia del Nayarit, Sonora, 
Sinaloa y ambas Californias, que con el titulo de 
,,Apost6licos afanes de la Compafiia de Jesus en la 
America Septentrional" se public6 anonima en 
Barcelona... 1754. Nueva edicion, Mexico 1887. 

2 Ders., Doctrina cristiana, oraciones, con- 
fesionario, arte y vocabulario de la lengua Cora, 
Guadalajara 1729. Dieses habe ich nicht erlangen 
konnen. 

Ders., Vocabulario en lengua castellana y Cora 
M6xico 1732. 

3 Nach der Schreibweise von Ortega. Die be- 
treffenden Namen habe ich nicht gehort. 

i* 

etwa 10 km oberhalb San Francisco auf- 
genommen ist, aber auch von den Berg- 
bewohnern gesprochen zu werden scheint. 
Beide unterscheiden sich besonders dadurch, 
daB im ersten Fall (F.)1 ofters h vor einem 
Vokal steht, wo im zweiten Fall (J.)1 ein r 
angewandt wird. Naheres vergleiche ? 11. 
Ortegas Teacuaeizizti sollen ,,unten in der 
tiefen Sierra wohnen, in dem Teile, der nach 
Westen fast im Anblick der Tierra caliente 
liegt". 

Meine Darstellung grundet sich besonders 
auf meinen bereits vollstandig veroffent- 
lichten2, in den Jahren 1905/6, wahrend 
eines siebenmonatlichen Aufenthalts auf- 
gezeichneten Texten, zum kleinsten Teil 
auf den sprachlichen Erginzungen, die ich 
bei der Gelegenheit machte. Die Texte 
stammen in der Hauptsache aus Jesus Maria. 
Die Grammatik kann aber fur beide Dialekte 
aus Jesus Maria sowohl wie aus San Fran- 
cisco gelten. Die angefiihrten Beispiele, die 
fast ausschlieBlich den Texten entnommen 
sind, tragen am SchluB die Seitenzahl jener 
Veroffentlichung und die Zeile bzw. den Ab- 
schnitt der betreffenden Seite, der dort durch 
Ziffersetzung am Rande von 5 zu 10 zu 
15 usw. hervorgehoben ist. Beispiele aus 
meinem sonstigen Material erhalten einen *. 
Im ubrigen sehe man fur Textstellen das in 
meiner damaligen Veroffentlichung am SchluB 
aufgefiihrte Lexikon Cora-Deutsch unter dem 
betreffenden Stichwort nach. Ich hoffe spater 
an dieser Stelle ein kurzes Deutsch-Cora- 
Vokabular ohne Hinweise zu veroffentlichen, 
das der unmittelbaren Orientierung dient und 
jenes erganzen soll. Uber die Sprache der 
Cora habe ich fruher in einem kurzen Vor- 
trag gehandelt3. 

1 Durch diese beiden Buchstaben F. und J. 
sollen kuinftig, wo es notwendig ist, die beiden 
Dialekte unterschieden werden. 

2 Konrad Theodor Preuss, Die Nayaritexpedition 
I. Die Religion der Cora. Leipzig 1912. 

3 K. Th. Preuss, Bemerkungen zur Sprache der 
Cora-Indianer (Auszug). I. Intern. Linguisten-Kon- 
grel 1928 im Haag. 
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i 

LAUTLEHRE. 

? 2. VOKALE. 

i 
U 

e 

U 

0 

e o 
a 

a, e, i, o, u sind die deutschen geschlossenen 
Vokale. Das nur im Auslaut vorhandene e 
neigt zu i hin. e ist offen, etwa dem deutschen 
d in bekranzen entsprechend. o ist ein nach a 

anklingender Laut wie a im englischen 
,,walk", gehen. u liegt in der Mitte zwischen 
u und o, i ist dumpf, palatal, etwas ahnlich 
dem deutschen i, aber mit indifferenter 

Lippenstellung. Es wird meist im Anlaut und 
nach k gebraucht. AuBerdem kommen die 
Murmelvokale a, e, z vor, die eine leichte An- 

deutung der betreffenden Vokale bezeichnen. 
Sie befinden sich meist im Auslaute (z. B. 
imoa, fern; nase tr.1, zerbrechen) und schei- 
nen sonst eingeschoben zur Variierung eines 
Vokals mit Saltillo (s. weiter unten), z. B. ae, 
ea oder ia statt a; ei oder ie statt i; ie statt e. 
Z. B. raetdke, er endet 98, 66; naureani, ich 
werde fortgehen 194, 3; tacista, in der Hohle 
143, 5; namuarathetseina, ich werde dir einen 
FuBtritt geben 290, 11; sixkdi najn xienamu- 

1Transitiv. 

axraku, ihr wollt nicht alles hlren 133, 22; 
tiwatsrinie, er fiirchtet sie (die Gotter) 
240, 29. Siehe dagegen kirine, hin und her- 

gehen. Nasalierte Vokale sind d, 6, e, ~. 
Die Lange ist durch d usw. bezeichnet. Alle 

nicht mit diesem Strich versehenen Vokale 

gelten als kurz. 
Diphthonge sind au, ai o, oi, o, ei, ei, wobei 

au zuweilen nach o, oi etwas nach ai hin- 
klingt, wiahrend ei als Entsprechung des Ver- 
bums seire zu sexre gesprochen wird. A u und 
ak kommen weitaus am meisten von alien 

Diphthongen, die iibrigen nur vereinzelt vor. 
Die Diphthonge sind zuweilen schwer von 
den gleichen Vokalverbindungen, deren Be- 
standteile Silben bilden, zu unterscheiden. 
Die Unterscheidung ist jedoch in den genann- 
ten Fallen durchgeftihrt. AuBerdem gibt es 
eine Menge anderer Verbindungen von zwei, 
selten von drei Vokalen, die nicht als Diph- 
thonge und Triphthonge aufzufassen sind 

(s.? 5). 
Doppelaussprache (Saltillo) desselben Vo- 

kals in schneller Aufeinanderfolge, die sehr 

haufig, aber vollig willkurlich auftritt, wird 
durch den Gravis bezeichnet: a usw. Auch 
der fallende Vokal der Diphthonge kann den 
Saltillo haben, z. B. ayawaisin, sie geht 
suchen 106, 95. Sonst lange Silben werden 
durch ihn kurz. Er ist aber manchmal schwer 
von der gewohnlichen Wiederholung eines 
Vokals zu unterscheiden. 

? 3. KONSONANTEN. 

aspirativ 
medioguttural 
praguttural 
palatal 
mediodental 
dentilabial 
labial 

explosivae affricatae fricativae Nasales R 
mutae sonorae mutae mutae sonorae sonantes sonans 

h 
k x 

y 

t 
ts 
ts s 

v 

p b w m 

R-L 
sonans 

n r I 
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Statt der fehlenden tonenden VerschluB- 
laute d und g (vor u) wird in Wortern, die aus 
dem Spanischen iibernommen sind, r und t 
bzw. b gesetzt: z. B. ardru, (sp. arado) Pflug. 
sanddru, santdru, (sp. gendarme) Soldat. 
labun (sp. laguna), See. Fur die tonlose den- 
tilabiale Fricativa / wird in gleichem Falle p 
gebraucht z. B. piska, (sp. fiscal), Glockner. 
b, m, n, p, r, t sind wie die entsprechenden 
Konsonanten im Deutschen, doch ist der 
tonende labiale VerschlufBlaut selten. Ein 
Zwischenlaut zwischen I und r ist 1. r zeigt 
ein leichtes Rollen. Eine leichte Andeutung 
des r ist r geschrieben, das ebenso wie die ent- 

sprechend geschriebenen Vokale (? 2) meist 

eingeschoben wird z. B. trimoa, fiirwahr. 
h ist der deutsche Hauchlaut im Anlaut, 

z. B. haben. 
k nahert sich, obwohl als VerschluBlaut 

gesprochen, etwas der tonlosen Fricativa x, 
die dem deutschen ch in ,,ich" entspricht. 

s ist der scharfe deutsche Laut. 
s entspricht dem deutschen sch. 
ts und tO sind Affrikaten, aber durch zwei 

Laute wiedergegeben. 
v gleich dem deutschen w. 
Die Halbvokale w und y sind als Konso- 

nanten eingereiht, als tonender bilabialer 
Laut gleich dem englischen w und als ttnen- 
de Praegutturalis gleich dem deutschen j in 
,,Jammer" oder dem spanischen und eng- 
lischen y. Wo sie auf Konsonanten folgen, 
sind sie meist als nicht silbenbildende Vokale 
u und i ohne besonderes Abzeichen geschrie- 
ben. Eine Ausnahme macht jedoch die Silbe 
kwa statt kuac, die zur Unterscheidung von 
kua (vgl. kuanaise, kleine Wassertierchen) so 

geschrieben wurde, und ebenso kwo, kwo 
statt kuo, kuo in verschiedenen Worten. In 

einigen Fallen kommt ua statt wa vor, was 
tatsachlich beides mit verschiedenem Akzent 
im Anlaut gesprochen wurde, z. B. uahetse, 
in ihnen 78, 61. 

x ist das deutsche ch in ,,ach" bzw. das 

spanische j; x, wie erwahnt, das deutsche ch 
in ,,ich". Doch steht es ebenso nach e und in 
bestimmten Worten nach a. In diesen Fallen 

wird es zuweilen durch i ersetzt, wie in tax, 
tai, laufen; wext?e, weitse, roden. sexre, sekre, 
sehen. Doch erklart sich das durch Ausfall 
von i in den entsprechenden vollstandigeren 
Worten taix, weixtse, seixre, in denen x 
jedesmal eingeschoben ist und demnach ur- 
spriinglich nichts mit einer Stellvertretung 
von i zu tun hat (vgl. ? 5). Auf diese Weise ist 
auch die Anwendung von x statt x erklart, 
da es urspriinglich nach i gestanden hat. 

' bedeutet in wenigen Fallen einen Kehl- 
kopfverschluB zwischen zwei Silben z. B. 
te've, te'u, stehen. 

? 4. AKZENT. 

Der dynamische Akzent wird durch den 
Acutus ' ausgedriickt. Sehr haufig fallt er auf 
die drittletzte Silbe, weshalb in dem Falle 
von einer Bezeichnung des Akzents abgesehen 
ist. Mehrere zusammenstehendeVokale gelten 
dann der leichteren Ubersicht wegen als eine 
Silbe, auch wenn sie keine Diphthonge sind, 
und der Akzent fallt, wenn nicht anders be- 
merkt ist, auf den ersten der Vokale. Fallt der 
Akzent auf die erste Silbe eines zweisilbigen 
Wortes, so ist er ebenfalls nicht bezeichnet. 
Enklitische Worte sind durch ,,-" mit dem 
zugehorigen Worte verbunden, auf den sie 
den Akzent werfen, z. B. tdumoavi-knime, mit 

gelber Farbe 67, 9. Manche Worte sind 
zweigipflich, doch ist der zweite Akzent 
meist nicht bezeichnet. Steht der Akzent mit 
dem Saltillo (? 2) zusammen auf demselben 
Vokal, so kann sowohl die erste wie die 
zweite Aussprache des Vokals den Akzent 
bekommen. Das ist ausgedriickt durch a 
bzw. a usw. Ersteres ist das Gewohnliche, 
doch herrscht darin ziemliche Willkir. Ist 
auf einem Wort kein Akzent angegeben, 
liegt er also auf der drittletzten bzw. bei 

zweisilbigen Worten auf der vorletzten Silbe, 
und befindet sich der Saltillo auf dieser, so 
ist stets die Betonung des ersten Vokals 
gemeint. 

Die Akzentuierung schwankt zuweilen bei 
denselben Worten, z. B. anti imoa, dort oben 
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in der Ferne 215, 7. Dagegen anti wara- 
kwdinaraka, dort oben schimmert er weiB 
239, 2. 

hdtdini und hatani, wer? 198, 13; 184, 20 
hdtsu, hdtstz, ein wenig, 60, 102; 150, 7 
itsita, uitsita, im Walde, dort im Walde, 156, 77; 

287, 5 
tene, er kam heraus, 283, 13; atene, er kam herab, 

190, 2 
yand, Tabak, 4, 9; ruydna, iruydna, sein Tabak, 

89, 42; 121, 19; dagegen: huyanari, iruyanari, 
sein Tabak, 236, 18; 89, 34. 

Der Akzent dient aber auch manchmal zur 
Unterscheidung verschiedener Bedeutung 
eines Wortes, was freilich fur das Verbum 
nicht immer wichtig ist, weil manchmal an- 
dere Unterscheidungsmerkmale durch Pra- 
fixe und Suffixe vorhanden sind z. B. 

hdu, wo (relativisch); hau', dort 
ndvi, Ameise; navi, Fell 
acri, Tontopf; gari, Ton 
tcra, hineinlegen; tard, herausnehmen 
tdtse, driicken; tat4e, beil3en 
tdve, fallen; tave, aufhangen 
tdwi, anfangen; tawi, sich niederlegen 
tuka, ein schattiger Baum; tukd, Spinne 
tsudta, auf dem Erdboden; t.uata, Dorf San Juan 

Peyotan 
tuiita, defazieren; tAuitd, Exkremente. 

Uber den sogenannten Saltillo ' siehe ? 2. 

? 5. LAUTVERBINDUNGEN. 

Obwohl viele Wortbildungen bis zu 7 Sil- 
ben aufweisen, bestehen die Silben oft nur 
aus einem Vokal oder am haufigsten aus 
einem Konsonanten mit folgendem Vokal, 
Diphthong oder Doppelvokal. Ausnahmen 
sind vereinzelt, z. B. kuolreabe, Adler; 
tsrinel, einen furchten, wo I bzw. r stammhaft 
zu sein scheinen. Offer kommen s und S als 
zum Stamm gehorige Auslaute vor, z. B. as, 
ankommen; taxis, aufwachen; toas, toa?, 
schlagen; und in Worten, die aus mehreren 
Silben bestehen, gibt es die Konsonanten- 
verbindungen st, sk, sm, ?p, z. B. waste, saen; 

1 UJber den eingeschobenen Konsonanten r 
siehe ? 3. 

taSka, Skorpion; ta?mo, spalten; kwaspod, 
Pflaumenbaum. Z. T. mogen solche Verbin- 
dungen durch Ausfall eines Vokals entstan- 
den sein, wie es vereinzelt nachweisbar ist. 
Vgl. ase, astime, sich ausdehnen. Abgesehen 
davon, daB s als Suffix zur Bildung des 
Futurums gebraucht wird, ist seine haufigste 
Verwendung als nicht notwendiges Suffix, 
das ebenso gut fehlen kann, wie temi(s), 
,,was uns betrifft", kard(s), eine Papageien- 
art usw. Zuweilen wird es aber auch als 
Zwischenkonsonant eingeschoben, z. B. temi, 
tesmi ,,was uns betrifft", eine Zusammen- 
ziehung aus te-hemi. Dasselbe sehen wir ver- 
einzelt mit S, z. B. pu-S-ka pu hai, nicht 
irgend wie = schon gut 146, 5. In einer 
groBen Anzahl Futurformen mit dem Suffix 
sin findet sich auch st als Zwischenkonso- 
nantenverbindung. Z. B. nuri axne-st-sin, 
ich werde nun hervorkommen 95, 55. 

Im ibrigen sind die Konsonanten am 
Schlusse von Silben, wodurch also in Ver- 
bindung mit der folgenden Doppelkonsonan- 
ten entstehen konnen, meist als Einschiebung 
anzusehen. n freilich ist in manchen Fallen 
noch wahrscheinlich stammhaft, wie im Pra- 
fix an: ansex, Sorge tragen; anNi, fiinf; anti, 
dort oben; oder in tsankd, eingekochter 
Zuckerrohrsaft (panocha). In anderen Fallen 
ist es aus ne reduziert, wie en(e) sein: 
enkime, wirklich, oder aus dem grammatisch 
bedeutungslosen Suffix na: yu, yun, yuna, 
hier, oder aus mi: nain, alles, von naimi. Ganz 
iberwiegend und sehr haufig ist n jedoch 

bedeutungsloses Suffix, das auch fehlen 
kann oder Zwischenkonsonant. Z. B. amun- 
hetse, dort; hau'nimoa, dort in der Ferne 
166, 2; niu(n) ka, Wort; wankdna, er be- 
deckte sie (die Wespen) 207, 10; setihirampin, 
nehmet sie (die Blumen) 118, 54 (wo, wie 
stets, np zu mp wird); tip6a mupentisduta, 
wenn du dort (etwas) pfliickst 164, 3. 
pini(n)tSe, am Orte des Unheils 68, 31; 
hanye dort 164, 6. 

s wird zuweilen vor t eingeschoben: mitu, 
mistun, Katze. 

x bzw. x, deren Anwendung sich meist 
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nach dem vorhergehenden Vokal richtet, ist 
dagegen ausschlieBlich Zwischenkonsonant. 
Es kann vor alien Konsonanten eingeschoben 
werden. Bei dem Halbvokal w wird xu statt 
xw gesprochen, z. B. tawi, taxui, anfangen. 

Die Einschiebung geschieht nicht nur, 
wenn Affixe zu einem Wort treten oder iiber- 
haupt verschiedene Bestandteile zu einem 
Worte vereinigt werden, sondern meist 
gerade ohne solchen Anlal. Sie tritt sehr 
haufig ein, obwohl sie durchaus nicht bei 
alien Worten vorkommt. Doch kann man 
eine groBe Anzahl Worte nach der Haufigkeit 
des Vorkommens von x abstufen, und an- 
dererseits gibt es eine ganze Anzahl, die ohne 
x gar nicht auskommen konnen wie aixkitse, 
am Ufer; i(x)tse, in ein Loch stecken; 
matixma.., darauf sie ..; naxtse, einem 
begegnen, ruixtirase, einem etwas anlegen; 
taxteke, am Rande (Himmelsgegend); tsaxta, 
zwischen. Auch im Auslaut findet es sich 
haufig, bei manchen Worten ausschlieBlich, 
wie in sex, sehen; taix, befehlen; ta'ix, etwas 
im Besitze haben. Dabei tritt x zuweilen an 
Stelle von h z. B. fast standig in xu, gehen 
und stets in kaxu, herabsteigen. Aber auch 
xh kommt haufig vor, z. B. muiri watduxhe, 
sie sprechen untereinander 234, 16. So haufig 
ist der Gebrauch von x und x, daB die Spra- 
che dadurch eine gutturale Farbung erhalt, 
zumal auch k, k und y iiberhaupt oft ge- 
braucht werden. 

k ist zudem ein beliebter Zwischenkonso- 
nant zwischen Vokalen, aber nur, wenn das 
vorhergehende Wort auf einen Vokal aus- 
lautet oder entsprechend beschaffene Silben 
zur Wortbildung zusammen kommen. Z. B. 
ata nu k-ai.., darauf (kam) diese.. 273, 3. 
d-k-imoa, dort in der Ferne 79, 94; papi 
k-anayexsa, du wirst der erste sein 191, 3; 
aya nu i-k-gnoea, so wird es gewesen sein 
284, 2. x dagegen wird in solchen Fallen sehr 
selten gebraucht, z. B. me-x-'iku, sie hatten 
Durst 199, 18. 

Ein charaktergebender Konsonant als 
Zwischenlaut zwischen Vokalen ist auch r, 
das auch sonst viel zu finden ist. Z. B. kommt 

r viel bei reflexiven Verben vor: watau-r- 
avdtaka, er verbarg sich 87, 58; hu-r-itsite 
er kam heraus 273, 5. Ferner muri rautdmua- 
r&re r-itsita sie denken nun (an den Baum) im 
Walde 35, 5; ta(r)ite, Menschen; Ri(r)ipi, 
Truthahn; naixmi r-usiri, alle Farben; 
tatu(r)a, bleiben; nehdmoa-r-isdte, ich sagte 
euch 269, 31. In a-r-apoa, dort oben; sa-r- 
apoa, oben im Osten; sa-r-ete, unten im Osten 
und sa-r-emi, im auBersten Osten usw. hat r 
das h in hapoa, hete und hemi verdrangt. 
Selten kommt n, t und w als Bindekonsonant 
zwischen Vokalen vor. Z. B. tiwd-n-iwau, sie 
fragt sie (die G6tter) 103, 36; te-n-ise, er hat 
einen (gelben) Schnabel 194, 6; a-t-imoa, dort 
in der Ferne; a-t-apoa (statt a-t-hapoa) 
dort oben, worin t das h verdrangt hat; wa- 
w-iri, er besprengt sie (die Haustiere) 9, 16. 

Durch Vereinigung vokalisch auslautender 
Silben mit vokalisch anlautenden k6nnen 
bis 3 Vokale zusammentreten, z. B. mui-a-ix, 
deine Frau. Am meisten kommen solche 
Haufungen von Vokalen dadurch zustande, 
daB besonders bei Prafixen nach a sehr oft 
ein i oder u, nach e ein i, selten ein u und 
nach u und au haufig ein i eingeschobenwird. 
Z. B. mua-i-tduxna, sie bedecken sich 76, 87; 
metiratena-i-ta, sie schmiickten sie (die 
Zikade) 197, 8; nahamoa-u-tcdmuarcre, ich er- 
innere mich eurer 128, 5; he(i)kan, sehr; 
yeye-u-kapoarite, hier vollendet er; 18, 18; 
ru-i-tse, ihr Haus 49, 29; tentisau-i-taka, wir 
pfliicken Blumen 15, 23. Die gelegentliche 
Veranderung des auslautenden a in ai und 
au mag auch hierauf zuriickgehen. Z. B. 
tawa, tawai, sich betrinken; tsawate, tsawaite, 
auf einen horen; saxteaka, ?auxteaka, die 
(Gotter) des Santiago-Baches; vaxsi, vauxsi, 
die Alten. Uber die eingeschobenen Murmel- 
vokale e, i siehe ? 2. 

? 6. WECHSEL VON KONSONANTEN. 

Der Wechsel von Konsonanten ist beson- 
ders haufig bei r und h und zwar meist als 
Unterschied zwischen den Dialekten von 
Jesus Maria und San Francisco, doch kommt 
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er auch sonst vielfach vor. Es liBt sich aber 
im letzteren Falle nicht mit Sicherheit ent- 
scheiden, ob nicht ein vorhergehender Vokal 
(z. B. i) den Wechsel des h in r veranlaBt hat. 
In den folgenden Beispielen ist, soweit h nur 
in San Francisco oder r nur in Jesus Maria 
vorkommt, ein(F.) bzw. (J.) hinter das Wort 
gesetzt 

ra (J.), ha (F.) ihm, ihn, ihr, sie, es Dativ und 
Akkus. des Personalpronomens 

rasumoa, hasumoa (F.) refl., sich mit Lehm zu- 
decken 

rate, hate, sich aufhalten, z6gern 
haitse, selten raitse, mehr, in hoherem Grade 
ikitsdxha (F.), kitsdxra (J.), das Tier desselben 

282, 8; 202, 2 
re, he, sprechen 
ri, riri; hi (F.) hiri (F.), gut, sch6n 
rike, hike* (F.), in einer Tatigkeit begriffen sein 
rua, hua (F.), Gerausch machen 
ruadte, watse (statt huatse), laufen 
rumuds, humuds, Zapotebaum 
rumudcti (J.), humucdti (F.), lauter, auschliel3lich 
rure (J.), hure, meist ure (F.), tun 
ruri (J.), huri (F.), leben 
rusdin-kime, husdin-kime (F.), fur immer 
rusi, huzd (F.), nach alien Seiten. 

Weiter wechselt p mit h, mit t und v und 
ofter r mit k und t, z. B. 

puwari, huwari, Cempoalbliite 
rupi, ruti, fortgehen 
pi, vi, ergreifen 
tapixte, tavixte, geben, einhiindigen 
samuarira, iamudrika, Traurigkeit 
pakira statt parira, der Sohn desselben, von pari, 

Sohn 
raitgara, taitsara, anfangen zu laufen 
arapoa, atapoa, dort oben, vgl. ? 5 
ruxti-rase, kuka-tase, mit einer Halskette schmiicken 
rase, tade, in Mengen herbeikommen 
rawa, tawa, wiederum. 

Wechsel zwischen s und s kommt beson- 
ders im Auslaut vor: 

hawdska (statt hawaska), er kam an, 193, 2 
rumucis, rumucis, Zapotebaum 
tawas, tawas, wiederum 
toas, toas, schlagen, stolen 
pousara, pouiara, rot 
sa, ia, ihr (Pron. pers. Plur.) 
sutge, sutte, Ort der Eichen 

wechselt zuweilen mit t, v mit b und h, y 
mit h und p: 

puise (F.), puite (J.), kneten, streichen 
sanave, sanabe, verachten 
seve, Sebe, wollen, wiinschen 
tSueve, tiuebe, erwarten 
vuriteakari, biriteakari, die Bewohner des Felsen- 

ortes 
vikeri, hikeri, Zacalosuchil-Bliite 
yawi, fortgehen; hawd, ankommen, gehen 
yawa, hawa, dort sein 
yuiwari, puwari, huwari, Cempoal-Blume. 

? 7. WECHSEL VON VOKALEN. 

Der merkwiirdige Vokalwechsel im Pron. 
pers. na, ne, ni, nu, ich; pa, pe, pi, poa, du; 
ta, te, ti, tu, wir; sa, se, si, su, ihr; ma, me, mi, 
mu, sie, wiederholt sich in vielen andern 
Worten, z. B. hatd, hate, hati, irgend einer; 
hetsdn, hetsen, hetse, hetsi, auf, in; ma, me, 
mu, dort; ya, ye, yu, hier, dort; ts'a, t5e, tsi 
Hilfsverbum zum Ausdruck des Willens; 
naxte, nexte, nixte, einen schmiicken; mu- 

diyari, mudiyeri, mudiyuri, Maisahre. va, 
ve, vive, groB sein, vivd, groB. 

Bei dem Personalpronomen wird auch 

gern eine mehrfache Folge angewandt, was 
bei den andern Worten natiirlich nicht vor- 
kommt. So sagt man z. B. tatetikui tentisaiuta- 

ka, wir pfliicken Blumen, 15, 23, wo die 
ersten 3 Silben ,,wir" bedeuten. mna nuri 
neye hiyauxme, schon gehe ich hier 248,55, 
wo na nu ne, ,,ich" ausdrtickt. Diese Abfolge 
macht sich auch dadurch bemerklich, daB das 

regulare titatdu ? was ? (aus tita, etwas, und 
dem Fragesuffix tau) zuweilen in titetatdu ? 
was ? 88, 26 verandert wird. Ebenso geht die 

gelegentliche Veranderung des Verbprafixes 
an nach a und e in en und in hierauf zuriick, 
z. B. tara-en-tihdna, laBt uns ihn hinbringen. 
109, 214. uhiya-en-tind, er wird emporsteigen 
197, 7. namua-in-tinitire, (es ist unm6glich, 
daB) ich mit dir zu Ende komme 265, 10. 

ra-in-kura, sie nimmt ihn in Empfang 37, 21 
neben metihira-an-kurd, sie nehmen es in 

Empfang 120, 15. veve uhe-in-tia, sie mochte 
Uaute mitbringen, 176, 75; vgl. auch mixcd 

I II II II 
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hi-en-tdnaskaka, dort vereinigten sie sich (mit 
ihm) 211, 4. 

Meistens beschrankt sich aber der Vokal- 
wechsel auf zwei Vokale bzw. einen Vokal 
und einen Diphthong z. B. 

ta, zum Essen vorsetzen; te, hinlegen 
ta've, te've, Sing. ta'u, te'u, Plur. dastehen 
hetsdn, hetsen, in 
tgan, tsen, Kleider tragen 
tsate, tsete, refl. sich eine Hiitte bauen 
vd, ve, grol3 sein 
kalen, kalene; kilen, kilene, klein sein 
samoa, samoi, Blatt von Gewachsen 
nasu8*, nusu, oder 
tawaZmakan, tawajmukan, trunken 
sex, si (F.), sehen 
te, ti, Mutter 
tge, tsi, Haus 
sureabe, suruabe, Stern 
kitsi, kitsu, es steigt Rauch auf 
ti, tu, nehmen. 

? 8. ZUSAMMENZIEHUNG UND DEHNUNG. 

Wenn die Zusammensetzung eines Wortes 
in ihren Bestandteilen bekannt ist oder ein 
Wort sonst in unverstiimmelter Gestalt 
haiufig vorkommt, so ist die Zusammen- 
ziehung als solche leicht zu erkennen. Am 
meisten iiblich ist das Ausfallen vonVokalen' 
z.B. 

Ausfall von a: 

modite, moite, einen besiegen 
moaiviwa, geweiht werden; moiveri, geweihter 

Gegenstand 
modrite, einen verfolgen; matix nu mi amoriteata, 

darauf verfolgten sie es, 296, 79 
modtiisix, Pinole; motiike, Pinole bereiten; vgl. ? 50 
muamuate, muamute, probieren 

Zwei a werden beim Zusammentreffen von 
Silben zusammengezogen: tamuxna (statt 
ta amuxna) watatdiras, lalBt uns ihn ver- 
brennen 205, 10; metg' miku wantixkatafe 
(statt wa-antzx-kata?e), mogen sie sie (die 
Kinder) darin einhullen 10, 11. 

Zwei a nach a werden zuweilen in e ver- 
wandelt: pepaupi tutden (aus tuitdaan: refl. 

Verbum a), mochtest du (die Miihe) auf dich 
nehmen 136, 8 und Anm. 2, vgl. ? 7. 

Ausfall von i infolge des vorhergehenden 
Prafixes bzw. der vorhergehenden Silbe: 

aixmunu axardxtge (statt axdraixtee), diesen 
(Baum) steckten sie hinein 155, 65 

titse rdtextie (statt rateixtSe), lalt uns einen Keller 
anlegen 155, 67; vgl. ? 3 

ren (statt rien), gut 
ayitnamoa (aus ayuna imoa), dort in der Ferne; 

neben ayunimoa (aus ayun imoa) 
itsita, mutsita (statt mu-itsita), im Walde. 

Auch die folgende mit einem Vokal be- 
ginnende Silbe verdringt vorhergehendes i: 
purdn (aus puri an), schon dort 27, 6; nau 

na au, ich mit dem Ausdruck des Wun- 
sches (au). 

Durch Ausfall von i kann auch das Wort 
um eine Silbe gekurzt werden, z. B. vauxsi- 
teaka, vausteaka, die verstorbenen Alten. 

Abwerfen von Vokalen im Auslaut ist 
namentlich in Gesangen iiblich, z. B. wayaup 
(statt ..yaupoa) yupu haantitdk (statt ..ta- 
ka), ihr Vater (d. h. die Sonne) dort tragt 
Friichte 220, 9. 

Ausfall von Konsonanten r, w und y. Bei r 
tritt die Kiirzung um eine Silbe ein (vgl. auch 
die Zusammenziehung des Reflexivprono- 
mens ru mit dem vorhergehenden Verb- 
prafix ? 26). yanu hiyautaupi, (statt. . tdrupi), 
dort ging sie hin 281, 2; karupi, kaupi, hinab- 
gehen; s8verita, sevinta, am Orte desBliiten- 
staubes. Hier hat der Schwund auch den 
Vokal e, der r vorhergehenden Silbe erfalBt. 

w fallt bei Prafixen auf u aus: peye pa- 
pudrini (statt papuwarini), du wirst es tun 
3, 17; rudcrita (statt ruwarita) hinter, um 
sich 194, 6. 

y fallt bei Zusammensetzungen nach i aus, 
das seinerseits durch das a in ya absorbiert 
wird: yuxrdtsi, (aus yuri, Mais und yatsa, 
kochen, tr.) gekochter Mais. 

Zusammenziehung von sh in s: haukisdi 
(aus haukis hai..) wo etwa.. ? 73, 10. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


10 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS VOL. VII 

Ausfall von Silben ha, he, hu, ka, wa und 
ya. watsapoa, (aus watsahapoa) iiber den 
roten Lilien, Gegend des Sonnenaufgangs; 
utdtse, (aus sp. otate, mex. otlatl und hetse) 
auf dem Rohrgestell; antenitsa, (aus an-teni- 
hetse; vgl. hetsen, hetsdn, in); tunuitsa, (aus 
tunui-hetse) im Knie 298, 105; kamu iydnu 
(statt huiydnu) nakuve inahetse, sie tragen fur 
mich keine Sorge 287, 2. nakamua, namua; 
h6ren; modyatsai, moatsl, Armband, wobei 
zugleich das a der letzten Silbe ausfallt; 
nu tawa itsita (statt waitsita), wiederum stand 
der Wald da 200, 1. 

Eine Dehnung durch das Einschieben von 
ha, he je nach dem Vokal der vorhergehenden 
Silbe liegt in den folgenden Worten vor, in 
denen die Dehnung vielleicht aus einem 
Saltillo entstanden ist: 

kate, kahete, weiBe Lilie 
pa, pahax, du 147, 12; vgl. pax 
takuz, tahaku, Frosch; vgl. tdkut 
veli, veheli, nahe; vgl. veli 
watsa, wahatsd, rote Lilie; vgl. wctsd. 

Neben dem gewohnlichen kitsi, Haustier, 
gibt es kis und kiritsi, ersteres eine Zusam- 
menziehung, letzteres wohl aus kttsi mit ein- 
geschobenem r zwischen den beiden i ent- 
standen. Vgl. tiitsikai, ti-r-itsikai, Kolibri 
und ? 5. 

SchlieBlich ist wohl auch mu, mua sie 
Pron. pers. Plur. und Xamori, refl. traurig 
werden, ?amudrika, Traurigkeit, als eine 
Dehnung des u bzw. o durch a aufzufassen. 
Ferner namuariramue, horen wollen 130, 29, 
das neben dem gewohnlichen namuardmue 
vorkommt. Vgl. ? 42. 

? 9. ANGLEICHUNG VON VOKALEN. 

In einzelnen Fallen scheinen die Vokale 
zweier Worte oder zweier zusammentretender 
Silben angeglichen zu werden (vgl. ? 7) z. B.: 
itehe (statt itihe), Erzahlungspartikel: sagt 
man 285, 1; texhe, (statt tixhe), ja 294, 5; 
tsere, (statt tWerd, was gar nicht vorkommt) 

laBt uns gehen (ra, gehen); pahukui (statt 
pahakui, vgl. ? 8) mua natdn, gib du mir doch 
184, 16. 

Ferner gehoren die Falle hierher, wo nach 
dem Verbalprafix he folgendes an zu en wird. 
(Vgl. vorher ? 7 die Anderung von an in en 
und in nach a und e). uhe-en-tirix, (ob nicht 
jemand) hinaufsteigen konne 179, 98. 

Im iibrigen ist die Angleichung von Vo- 
kalen und die Feststellung, welche Vokale in 
zusammenstehenden Silben bevorzugt wer- 
den, eine besonders schwierige und zeit- 
raubende Aufgabe. Einen Begriff davon 
werden wir bei der Behandlung gewisser 
Nominal- und Verbalsuffixe erlangen. Vgl. 
? 25. 42-46. 67. 68. 75. 

? 10. SINNMALENDE WORTE. 

Eine besondere Neigung zu Laut- oder 
sinnmalenden Ausdriicken zeigt sich nicht. 
Man konnte dafiir anfiihren: nana, Mutter, 
tdta, Vater als aus Kinderworten entstanden; 
nase, zerbrechen tr., natSe, zerbrechen, intr., 
ratse, eindringen, sich einbohren, wetse ste- 
chen und gewisse Reduplikationen, die in 
? 51 als solche Worte hervorgehoben sind. 

? 11. DIALEKTISCHE UNTERSCHIEDE ZWI- 

SCHEN JESUS MARIA (J.) UND SAN FRAN- 

CISco (F.). 
Der haufige Wechsel von r (J.) und h (F.) 

und der vereinzelte zwischen t (J.) und s (F.) 
in den beiden Dialekten ist bereits in ? 6 
erortert worden, ebenso daB r und h iiber- 
haupt zuweilen wechseln. 

Auch eine andere Eigentiimlichkeit des 
Dialektes von F., als Verbalprafixe hia, hiu, 
tia, tiu statt ha, hu, ta, tu anzuwenden, 
kommt wenigstens fur hia und tiu gelegent- 
lich auch in J. vor, z. B. yampu hiaute've, er 
weilt dort 43, 1; nu putiutanizu, es antwortete 
207, 12. Andererseits ist ha, hu, ta, tu auch 
fur F. weitaus das Haufigere. Vgl. auch nu 
(J.) und he (F.) als Erzahlungspartikel ? 67 
und andere Unterschiede weiter unten. 
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Wo uberhaupt Worte nur in Texten von F. 
vorkommen, ist damit also noch nicht sicher, 
daB sie nicht auch von J. gebraucht werden. 
So heiBt in F. si, sire, sehen, wahrend dafiir 
in J. und F. sex, sexre angewandt wird. yau 
in der Bedeutung ,,Vater" kommt nur in F. 
vor, wahrend es in beiden Orten ,,Kind" 
bedeutet. In F. braucht man fur ,,Vater" 
yaupoa, das nur als Verbum (,,zum Vater 
haben") in J. vorkommt. Der Morgenstern 
heiBt als Gottheit in J. Hdtszkame, in F. da- 

gegen Hatstkan, alterer Bruder. Dementspre- 
chend finden sich gerade in der Bezeichnung 
von Gottheiten und Weltgegenden Gegen- 
satze zwischen den beiden Orten. Einige 
Gottheiten und mythische Gestalten wie 
Tetewan, Gottin der Unterwelt, Todkamu 
kommen in F. nicht vor, erstere heiBt in F. 
nur Hitrimu, wahrend wieder Huirimoa (das 
Leben) in J. ein Beiname der Erd- und Mond- 
gottin ist. Von den Himmelsgegenden kommt 
z. B. tsarame, Norden, in F. nicht vor, das 
dafur pfnints'e hat. Pfnintse, Norden, findet 
sich aber auch in J. Auch tauta, eine Gegend 
etwas nordlich vom Ostpunkt, kommt in J. 
nicht vor, sondern nur in F. Andere Welt- 

gegenden wiederum sind vertauscht. So 
texmata, Westen (J.) Sfiden (F.); vTyanta, 
Siiden (J.) Osten (F.). Endlich heiBt die 
Gegend ,,oben im Osten" in J. poarapoa, in 
F. sarapoa1. 

DIE TEILE DES SATZES 

? 12. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN. 

Nomina und Verba unterscheiden sich in 

mannigfacher Weise von einander. Der 
Nominalstamm ist meist zwei- und dreisilbig, 
der Stamm des Verbums gewohnlich ein- und 
zweisilbig. Aus dem Nomen kann stets ein 
Verbum in der Bedeutung ,,das Ding haben 
oder ... sein" gebildet werden, indem es dazu 
die das Verbum fast stets begleitenden Pra- 
fixe, eins oder mehrere, annimmt. Dagegen 

1 Vgl. Preuss, Die Nayarit-Expedition I, 
S. LXXVII. 

entsteht aus dem Verbum leicht ein Nomen 
durch Anfiigung eines Suffixes, wobei letzte- 
res zugleich die Verbprafixe verliert, und 
weiter konnen auBer den Partizipialnomina 
alle Verbformen, besonders in der dritten 
Person Sing. und Plur. Nomina in dem Sinne 
,,der, welcher tut oder leidet" werden. 

Das Nomen erkennt man haufig an der 
Endung, zuweilen an den Possessivprafixen 
und an einem bzw. zwei der drei fur dasselbe 
- aber auch fiir Adverbia und zuweilen fur 
Pronomina - charakteristischen Prafixe, 
eventuell auch an der Form des Plurals, be- 
sonders aber an der Abwesenheit der ver- 
balen Affixe. Diese bestehen einmal in den 
zahlreichen Prafixen, deren Ortsbedeutung 
wenigstens an einigen festgestellt ist, und 
dann in den unverkennbaren modalen und 
temporalen Suffixen. Solcher Prafixe gibt es 
in manchen Verbformen bis vier, und vorher 
gehen noch das Subjekts- und evtl. das Ob- 
jektspronomen als weitere Prafixe. Unsere 
Prapositionen werden durch Suffixe und Pra- 
bzw. Postpositionen ausgedrtickt, aber auch 
manche Objekte transitiver Verben haben 
dieselben. Worin Nomen und Verbum iiber- 
einstimmen, ist neben manchen selteneren 
Endungen besonders das beiden ofters zu- 
gehorige Suffix ri, das mit ihnen eine Einheit 
ausmacht und ebenso wie die suffixlosen 
Worte als Unterlage fur die Suffixe der 
Formen dienen: beim Nomen fur die dritte 
Person Sing. des Pronomen possessivum, 
beim Verbum fur samtliche modalen und 
Zeitsuffixe. 

? 13. PRAFIXE VON NOMINA, PRONOMINA, 
ADVERBIEN UND PARTIKELN. 

Die Prafixe i, ti mu und das selten vor- 
kommende u konnen zusammengefaBt wer- 
den, obwohl sie nicht ganz gleichmaBig, i, mu, 
mehr beim Nomen, ti mehr bei anderen 
Satzteilen gebraucht werden. Besonders ist 
ti ein nicht leicht zu erfassendes Prafix, da 
es neben dem hier angedeuteten gleich- 
wertigen Gebrauch mit i, mu und u zugleich 

I 
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eine Bedeutung zur Einleitung von Siitzen, 
als einfachste Konjunktion zwischen Sitzen 
zu laben scheint, und als zeitlicher Hinweis der 
Aufeinanderfolge dlient, ohne daI3 eine rein- 
liche Scheidung m6glich ist. Vgl. ? 14. 88. 
mu und u bezeichnen zugleich den Ort: hier, 
dort. ti kommt auch als Praifix von Verben 
haufig vor. Alle diese Prafixe, die besonders 
bei Substantiven fast stets, bald das eine, 
bald das andere, vorhanden sind, sollen wohi 
einen Hinweis ausdriicken. 

Auch Zusammnensetzungen iti, tiu, mui und 
muti kommen vor. 

ia2ix-het8e, auf dem Felsen 179, 100 
aimata... igumuate, und diese (fairbten ihn 

schwarz) die Bienen 292, 44 
it.iuata, in (dem Dorfe) San Juan 284, 10 
inatlrtxmoa, meine T6chter 170, 11 
itahdtsi, unser iilterer Bruder 150, 14 
isdku, Saku (Name einer mythischen Alten) 

274, 1 
... iak~me, (wir haben es) fiber dich (beschlossen) 

191, 5 
ia, dort 210, 7 
ihakwa8', friiher, vormals 283, 14 
itati flu hinitkamue, darauf war sie iirgerlich 

189, 86. 

Auch die als Substantiv geltenden Verbformen 
haben i: 

i-tarahdt8in, den wir als alteren Bruder haben, 
d. h. unser ialterer Bruder 78, 52 

i-sa hapoann ruvoiraJla Adxu, die ihr euch auf ihr 
(d. h. der Erde) ihrer bedienen werdet 147, 16 

i-max raxkIt8ix, die ihn als Haustier besaf3en, 
d. h. seine Herrn 206, 1 

i-me tine, die, welche tanzten, d. h. die Tiinzer 
150, 13 

akime i-waa,?apuftarlra, die du allein es ordnen 
wirst 130, 30 

i-ma kai tltanuiwaka, sie (die G6tter), die nicht 
geboren wurden 239, 28 

ti: 
ti-wa&muat8;ira, ihre Gedanken 150, 15 
ti-hdatax, irgend einer 199, 18 
hMt0 titi-t'ita (doppeltes ti) hat, soviel es irgend 

etwas gibt 120, 14 
u-ti-fla petiakahe'ven, dort wirst du giitig zu ihr 

sprechen 245, 44 
ti-xa"n..; dort.. 143, 1 
ti-aye,nix..; hier.. 20, 15 

ti-kaciai hawetiadkaritawa, nicht moge sie (etwas) 
in den Wind gelangen lassen 256, 75 

tex-h' (statt tixhe'), ja (so will ich...) 294, 5 
ti-ta yfihdume.., und sie ging dorthin.. 166, 3 
ti-nui (nu = man sagt, Erzahlungspartikel) 

ayen.. titri"xkat, so geschah es 182, 1 
tiwiyanu (wiyannu, zur Bezeichnung der direkten 

Rede) tauhzimoa? (befiehlst du ihr nicht) sie 
solle Tortillas backen? 187, 61. 

Bei den Verbalsubstantiva ist der Beweis 
fiur das Vorkommen des Prafixes ti insofern 
schwieriger, als ti auch Verbaiprafix ist und 
vielleicht auch ein doppeltes ti, also titi, zum 
Verbum gehoren konnte: ti-tiaixtakas, der, 
weleher befiehlt d. h. der Anfiihrer 211, 3. 

mu: 
muaix, deine Frau 202, 6 
mu-itiUis, die Eidechse 267, 6 
mu-t,idtsa, der Leguan 267, 11 
xiradta, huiyd'nu mu-tianaka, es brennt die Erde 

181, 120 
mu-heite.., (ergreift) den Betreffenden 87, 51 

U: 

... u-namu, mein Schwiegersohn (versteht zu 
arbeiten) 268, 20 

u.i8umuate, die Bienen 292, 44 

iti: 

iHt-neh4t8in, (dort steht) mein iilterer Bruder 
216, 2 

itix-hamoa rzirikame, eure Lebensmittel 128, 7 
itu-wditeri (statt iti .) ihre Mutter 237, 61 
iti-tiaiqta, der welcher befiehlt, d. h. der An- 

fiihrer 156, 83 
aye x e tiucri. . i2te-he (= iti-he'; he, xe = rsagtu 

man), so geschah es 285, 1 

tiu: 
tiu-kaditltadx..., nichts (will er arbeiten) 172, 30 

muz: 

mui-yuri, der Mais 189, 86 
muirlta, (was wirst du) mit der Frau (tun)? 

186, 51 
mui-nlex nfvire (weshalb richtest du die Baiume 

auf) mir, der ich gerodet habe ? 200, 3 

nutii: 
muti-wix (wiqF zur Bezeichnung der direkten 

Rede) roaravin titAan, (ich werde diese mit- 
nehmen) die ein blaues Kleid anhat 185, 36 

amuxna muti-yThla, dieses gemusterte (Hemd) 
153, 27. 
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? 14. SUFFIX ti VON NOMINA, PRONOMINA, 
ADVERBIEN UND PARTIKELN. 

Der Zweck dieses Suffixes ti ist nicht klar 
ersichtlich. Indessen ist anzunehmen, daB es, 
wie es in manchen Fallen deutlich ist, eine 
relativische Ankniipfung bedeutet: 

tixniikix dnkakatd its'uata ixa-ti, darauf, sagt man, 
war in San Juan das Wasser (eigentlich wohl: 
das Wasser, das da war, d. h. alles Wasser) ge- 
salzen 284, 10 

hain-tix tsauri watduxmua, (mit Recht heiBt er 
Hditsi) dieser, der sich Tsauri nennt 89, 31 

titd-ti kivtn tiwaitre (sie m6gen nicht irgend etwas 
in den Wind gelangen lassen) was tbel ver- 
ursacht 256, 75 

ake-ti imoa sexre, (sie h6ren des Frosches Worte) 
der drauB3en in der Ferne weilt 87, 63 

. .hai-ti titdx tisnamuare (sie wissen bereits,) was zu 
h6ren ist 18, 11 

...hauti drantgo, (er hatte einen Kase gestohlen) 
wo ein Rancho war 210, 1. 

Vgl. auch: ... ita-ti nu hinukamue, (sie 
wiirden Mais gehabt haben, wenn die Alte 
nicht zornig geworden ware) die aber (ta) 
zornig wurde 189, 86, vgl. auch 202, 6. 

In anderen Fallen bedeutet das Suffix ti 
,,darauf" (? 88) oder leitet als Konjunktion 
einen vergleichenden Satz ein (? 94). 

Dagegen ist das Prafix ti, wie ? 13 erwahnt 
ist, durchaus nicht als relativisch aufzufassen, 
obwohl es nach dem folgenden Beispiel so 
scheinen konnte. naixmi tamuvi, atti titipoan, 
ti-yen tiitdxtoa zdios, ti-yen titatuire, te-yen 
(statt ti-yen) tetlkwakara tutra.., (sie 
schmiickten sie) mit alien Friichten, die es 

gibt, die Gott hier lafBt, die er uns gibt, die 
wir essen werden usw. 66, 10f. Uber titipoan 
vgl. ? 30. 

NOMINA 

? 15. SUFFIXE VON SUBSTANTIVEN BEI 
GLEICHBLEIBENDER BEDEUTUNG. 

Viele Substantiva haben noch ein be- 
sonderes Suffix, obwohl sie auch ohne dieses 
gebraucht werden konnen. Es fallt nicht etwa 
bei einer grammatischen Veranderung, z. B. 
bei Anfugung eines Possessivprafixes fort, 

obwohl bei dem gebrauchlichsten Suffix ri 
das ofters vorkommt. Solcher Ausfall von 
ri findet sich beim Possessivpronomen in 
folgenden Worten, die sonst auf ri endigen. 

ri: 
tsaxta rudka, zwischen ihrem Winde 76, 81; aber 

auch huakari- tsaxta, zwischen seinem Winde 
216, 17 

rudtau, seine Umhangetasche 98, 72 
iruxaite, ihre Wolken 121, 22; vgl. haitire, Wolke 
ruipod-hapoa, auf ihren Stiihlen 31, 21 
hapodn ruitd, auf ihrem Bett 3, 2 
itiiukdna, seine Kleider 266, 6 
rukduxna, seine Bogensehne 50, 13 
itiwdkuxka, ihre (Plur.) Halsketten 11,13; dagegen 

ukuxkari, seine Halskette 244, 6 
rumive, sein Federstab 239, 5; (gewohnlich so, 

dagegen auch itiumisveri, sein Federstab 240,14) 
itaniunka, unsere Worte 246, 77; dagegen runiunka- 

ri-tsaxta, zwischen seinen Worten 80, 124 
itinesiku, meine Hemden 153, 40 
irutsaku, ihr Korb 273, 2; dagegen auch sai tsaku, 

ein Korb 275, 63 
iruqtsu-kime, mit seiner Schnauze 208, 16; dagegen 

uatsiuri, deine Schnauze 297, 92; yutsuxta, hier 
aus der Nase 174, 53 

kgimen rutsapoa, mit ihrem FuBe 3, 3 
hetsen rutsodsa, in ihre Pfeife 31, 24 
irutsuika, ihr Gesang 108, 164; dagegen kimean 

ihutsuikari, mit ihrem Gesang 255, 39 
iruvi'ka, ihr Saestab 61, 11, aber auch ruv4kari 

62, 18 und vika tiktn, mit dem Siiestock 146, 8 
kime ruwawix, mit ihrem Lebenswasser 49, 36; 

auch hetsen iawdwiri, in deinem L. 
zruydna, ihr Tabak 121, 19; aber auch iruyanari 

und andere Formen mit ri. 

In zwei Fallen werden bei dem Possessi- 
vum sogar die Formen mit ri gebraucht, 
wahrend die suffixlose Form in den Texten 
in der Weise nicht vorkommt: runaiyuri 
warita, hinter ihrem Feuer 88, 2 und nadiy 
warita, hinter dem Feuer 88, 25; rutaikari- 
kime, mit ihrem Wirbelwind 76, 81 und 
taika, ein W. (erhob sich) 187, 68. 

Die iibrigen Substantive mit dem Suffix 
ri, bei denen es auch fehlen kann, haben es 
entweder sehr selten wie kiye(ri), Baum; 
ndsisa(ri), Mais als Gbttin, oder gebrauchen 
fast stets ri: z. B. mudai-yu(ri), neben 
mudiyari, mud iyeri Maisahre. vzte(ri), die 
Regen als Gotter, werden in beiden Formen 
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gleichmaiBig verwandt. Alle anderen der Art 
sind Blumen bzw. Blitenbaume wie autsu- 
(ri); vike(ri); puwa(ri); seya, seyeri. 

Da ri ohne jeweiligen Fortfall die gebrauch- 
lichste Endung von Substantiven ist, und 
auch die von Verben abgeleiteten Substan- 
tiva meist die Endung ri bzw. ra (siehe ? 17) 
haben, so ist anzunehmen, daB der Gebrauch 
des Suffixes ri sich allmahlich ohne besonde- 
ren Grund vermehrt und zwei Formen 
hervorgerufen hat, eine unveranderliche auf 
ri und eine, deren Erweiterung besonders 
beim Possessivprafix wieder riickgiingig ge- 
macht ist. Vgl. den Fortfall der Nominal- 
endung beim Possessiv-Prafix im Mexika- 
nischen. 

vi,vis: 
Vereinzelt kommt das Suffix vi in der- 

selben Weise wie ri vor: tiwamoatsix, 
ihre Perlen 56, 43; dagegen taruirin 
modtsivix, die Perlen unseres Lebens 
68, 12; vgl. and, anavis, Fliigel, jedoch 
huanavis-kime, mitihrenFliigeln 279,13. 

na: 
hate FluB. (aixkitse hate, am Ufer des 

Flusses 196, 5 vgl. 104, 49), zxateana- 
hetse, im Flusse 150, 10; tasta, Hohle, in 
derHohle; itastana-hetse, auf derHohlen- 
wand, 290, 1; tete, Stein; tetena wdpoa. 
2 Steine (zur Bezeichnung eines Ortes) 
193, 3; Todkamu(na), Sonnengott der 
Mesa del Nayarit, bzw. sein Priester. 

Aus diesen Beispielen ist die Bedeutung des 
Suffixes na nicht zu erkennen, wohl aber aus 
andern Fallen, wo dadurch ein Ort im Gegen- 
satz zu einem Gegenstand, einem Wesen oder 
zu einem Ortsadverbium bezeichnet wird, z. B. 
tsodaa(ri), Tabakpfeife; tsodAarana, Ort der 
Tabakspfeife, Name eines Berges: tsodaarana- 
hapoa, auf dem Ort der T. 236, 12; sarete, 
unten im Osten, auf dem Platz vor dem 
Altar, saretdna, das unten im Osten Befind- 
liche, d. h. der Altar 138, 18; sikiravi, rund; 
sikira(ra)na, eine bestimmte runde Berg- 
kuppe. takwa, die niedere Gottheit, insbe- 
sondere Regengottheit, takwana, die Erde als 

Ort der Gotter, die auch fur diese geschaffen 
wurde (57-60); irutZkwana, ihre Welt 69, 
61, vgl. 91, 14. 

Bei den ersten 4 Worten ist also die er- 
weiterte Form auf na wahrscheinlich auch 
zur Bezeichnung eines Ortsbegriffes ver- 
wandt worden wie bei der folgenden Gruppe. 

ka, kan, kame: 

tsamurei(ka), Jaguar; hatsi(n), hatslkan, 
hdtsikame (F.), alterer Bruder, Bezeich- 
nung des Morgensterns; die Formen auf 
..kan und .. kame Name des Morgen- 
sterns, z. B. nahdtsin hdtszkame, mein 
alterer Bruder H. 215, 1; hiitsi(kan), 
jiingerer Bruder, Bezeichnung des 
Abendsterns, naxiitsikan, mein j. Br. 
99, 94; moiveri (kan), der geweihte 
Gegenstand, Weihegabe; kanan, gana- 
kan, Sunder; te, texkame, Mutter zur 
Bezeichnung der Erd- und Mondgottin. 

me: 
riirin, ruirime, das Leben; ririkame (mit 

Possessivprafix), die Lebensmittel, vgl. 
ruiri, leben. 

ka bezeichnet sonst zuweilen den 
Plural (? 19), kann aber hier nur als 
bedeutungslos betrachtet werden. kan 
ist ein hiufiges Suffix der von Verben 
abgeleiteten Partizipialadjektiva (? 17) 
und hier auf Substantiva iibertragen. 
Das ist aber meist so zu erklaren, 
daB jedes Substantiv in der Be- 
deutung ,,das Ding sein oder haben" 
als Verbum gebraucht werden kann. 
moiveri(kan), das Geweihte, kommt 
von moaiviwa, geweiht werden. Auch 
Adjektiva haben, ohne von Verben ab- 
geleitet zu sein, noch ofter kan als die 
Substantiva (? 16). me in kame ist wohl 
ebenso eine Erweiterung aus kan, wie 
me in ruirime aus rurin. Indessen wird 
me auch sonst zur Unterscheidung ver- 
wandter Worte gebraucht, wie tSevi, 
Regen, Regengotter, tkevime, eine be- 
stimmte Regengottin; wayu, braunlich, 
wayume, Kiirbisschale. 

III 
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en: 
wadkamu(en), ,,ihre Sitze", ein Berg. en 

ist hier wohi en(e), ,,ist". 

sa : 
muaxc, mudijAra, Agave. 

ti(sen,): 
ve, veti, vetisen, Blauelster. 

Auf die Anfiigung von n und s an den 
SilbenschluB ist bereits in ? 5 aufmerksam 

gemaclt worden. Als Suffixe von Substanti- 
yen kommen sie besonders haufig vor, z. B. 

n: 

kwiina(n), Freund; mitu, mistun, Katze; 
pini(n), Ubel. 

s : 
ha(s), ailterer Bruder 
hii (s), jiingerer Bruder 
itgui(s), Eidechse 
kard (s), ein Papagei 
nasisari(s), Mais, Name der Maisg6ttin 
naufts), Onkel, Neffe 

pari(s), Knabe, Maldchen 
pina(s), Vogel 
puwari(s) Cempoal-Blilte 
tard (s), weifler Falke 

tomati(s), Tomaten 
tflras(es), eine weil3e Blume 
tsauri(s), Beiname des Adlers als Gottheit 
tsikiri(s), Zikade 
ukari(s), alte Frau 
wainu(s), kleiner gelber Vogel 

kanea (S), Schaf. 

Verschiedenheit in der Endsilbe. 

Die Endsilben, die bei demselben Wort 
meist nur in leiclter Veranderung vor- 
kommen, sind folgende: kai, ke; ku, kwas; 
me, moa; moi, moa; mu, moa; ra, ri; ?u, 
tai, z. B. 

tiritsi-kai, -Ice, Kolibri 
tsdku*, tsakwas, kleine gelbe Bliite 
tjvi-me, -moa, die Regeng6ttin des Ortes t8vvinta, 

eines Steines im Meere [von t4jvi, die Regen- 
(gotter)] 

samoi, 4amoa, Blatt von Gewaichsen. Vgl. iitu'vi 
gamoira, Bliitter des griinen Papageis, von der 

Maispflanze gesagt (ra Possessiv-Suffix: des- 
selben) 63, 11 

hiirimu, Name der Unterweltg6ttin in F. Hlfrimoa, 
Name der Erdg6ttin in J. von h&irin, Leben 

kaurika-mu, -moa, Gott eines Berges, zugleich der 
Berg 

tsuari (F.), tsurci (J.), weif3e Lilie 
giigu, jutari, ]Blumne. 

Von diesen Endungen ist vielleicht moa in 
einzelnen Faillen vom Verbum moa, etwas 
Rundes hinlegen; ausgebreitet liegen von 
flachen Dingen, von Wasser, der Erde usw. 
zu erkliaren. Vgl. nasimoa, Mais zum Kochen 
aufsetzen; der zum Kochen aufgesetzte Mais. 
Nach einer Erzahlung warf die Maisjungfrau, 
der personifizierte Mais, in den Vorrats- 
hauschen Asehe (inasi) auf den Boden und 
formte sie rund (sikiravi timodike). Dadurch 
kam der Mais in die Hauschen 186, 55f. 

kuxkamoa, die gottliche Frau, die den Mais 
in der Zeremonie tanzend aussat, und die ihn 
bei dem Erntefest auf die Rdstpfanne legt, 
von kuxka Perlen, Armband. 

? 16. SUFFIXE VON ADJERTIVEN BEI GLEICH- 
BLEIBENDER BEDEUTUNG. 

Besonders kommen soiche bei Adjektiven 
vor, die Farbe, Glanz oder Ornamentierung 
bezeichnen, und zwar neben der seibstandi- 
gen Grundform. 

ra(n), ri, vi(n): 
kwaina, -ra, -ri, -vi, weif3; vgl. kwafrnari, weill 

schimmern 
pou, -vin, rot 
pouc8ara, -ra (sc.pQusarara), -vin, dunkelrot; auch 

pQugara; vgl. pgu.gara, rot sein 
r6ara, -vin, blau 
.'umoa, -vi(n), schwarz; vgl. .vumoare, schwarz 

fiirben 
taga, -ra, -vin, rot, rotgelb 
tatsa-(n), -ravin, giianzend, durchscheinend, vgl. 

tatsari, tatsa gliinzen 
taumn%oa, -ra, -vi, gelb, vgl. taumoara, gelblich 

schimmaern 
tikara-ra, -vi, nachtschwarz; vgl. tikcari, Nacht, 

Nacht werden 
tsipuira, -ra (sc. tsipuirara), -vi(n), voller 

Punkte 
wayu, -moaran, brt%unlich (von sp. bayo). 
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Auch bei ZahlwOrtern kommt das Suffix vi 
neben der einfachen Form in an?i (vi), 5, vor. 

Diese Endungen, aber nur je eine fiir sich 
allein, erscheinen auch bei entsprechenden 
Adjektiven, wozu noch die Bezeichnung 
einer ausgesprochenen Form tritt, z. B. 

haSumoavi, lehmfarben, grau; vgl. ha&u, Lehm und 
ha?umoa, refl. sich mit Lehm bedecken 

kitsimudravin, rauchfarben; kitsi, Rauch 
moatSira, aschfarben 
samuravi, grau 
seitgira(n), gestreift; von seimoa, refl. sich Streifen 

machen 
sikiravi, rund 
suravi, grade, steif 
tsodmuavi, lehmfarben, r6tlich; vgl. tAue, Erde als 

Material. 

Die letzten Adjektiva auBer hdSumoavi 
und seitSira kommen in den Texten in 
keiner Form als Verben vor, vielmehr ist 
moavi und mudravin als Endung von Sub- 
stantiv-Stammen festgestellt. Aber auch 
der ersten Gruppe entsprechen nur wenige 
Verbformen. Es ist daraus zu schlieBen, daB 
die betreffenden Verben auBer etwa hdau- 
moavi und seitgira von den Nomina abgeleitet 
sind, nicht umgekehrt. Das Suffix vi kommt 
zuweilen auch in Substantiven vor, z. B. in 
moatsivi, Glasperlen (? 15); utatavi, eine 
Gottheit des Nordens, von utata, im Norden. 
ri ist eine gebrauchliche Substantiv-Endung 
(? 15) und ra besonders bei der Ableitung 
von Nomina aus Verben gebraucht (? 17), 
vgl. Supetsira, durchnaBlt oder durchnaBt sein, 
das in der Bedeutung aus den andern Formen 
herausfallt. Auch auf die mogliche Beziehung 
von moa auf das Verbum moa ist bereits ? 15 

hingedeutet. 
Einige Adjektiva auf vi und andere mit 

ahnlicher Bedeutung der Form und des Aus- 
sehens haben auch die Endung kan, die sonst 
besonders als Suffix von Adjektiven auftritt, 
die von Verben abgeleitet sind (? 17), z. B. 

kan: 
muavi(kan), nackt; vgl. muavi, nackt sein 
tatsa-(n), -kan (vgl. -ravin), glanzend, durch- 

scheinend; vgl. tatsa, glanzen 
titin, titikan, lang; vgl. titi, lang sein 

ve, viva, vakan, grol3; vgl. vd, groB sein 
tocvikan, spitzig, das ohne Suffix kan nicht vor- 

kommt. 

In den ersten 4 Fallen ist es wohl klar, daB 
das Suffix kan erst zur Bildung des Partizi- 
pial-Adjektivs aus entsprechenden Verben 
aufgekommen ist, und bei dem letzten muB 
man das Verbum voraussetzen. 

Wie bei Substantiven (? 15) kommt auch 
bei Adjektiven und Zahlwortern gelegentlich 
das Suffix ka vor, z. B. 
ka: 

kwasi, gekocht, gar; -ka, reif, von kwa, kochen 
(intr.), reif werden 

wapo(ka), zwei 
waika(ka), drei 
anmivi(ka), 5 
tamodmota*(ka), 10. 

Das Hilfszeitwort en wird zuweilen an 
Adjektiva angehiingt, um ihnen zweifellosen 
Adjektiv-Charakter zu verleihen, da sie sonst 
manchmal auch als Adverbia gebraucht 
werden kbnnen(vgl. ? 81), z. B. 

en: 
na, naen, schon; ri, ren (aus rien), gut, vgl. 

ri-ti-en-kime, gut (Adverb), eigentlich: mit 
Gutem. 

? 17. SUFFIXE DER VON VERBEN ABGELEITE- 
TEN NOMINA. 

ra, (rame): 
kanira, Kraft; kane, wollen; reflex. sich an- 

strengen 
kuinira* (J.), kuinia (F.), Krankheit; kui, krank 

sein 
kwoird, Speise; kwa, essen 
muatsira, Gedanke; muatse, nachdenken 
namira*, Schleier*; namire, etwas verdecken 
neira, Tanz; ne, tanzen 
ni4kara, Zorn; nuka, zornig sein 
gdmuarira, Traurigkeit; samori, refl. traurig 

werden 
tdmuavlra, Freude; tamuave, refl. sich freuen 
tatdira, Nagel; tatd, annageln 
tavixra, Zeremonialpfeil; tave, anfertigen 
tawaira, Trunkenheit; tawa, tawai, sich be- 

trinken 
tsawatira, Gehorsam; tsawate, auf einen horen 
vira, Rodung; vire roden 
xisireame, Fest des Erwachens; xis, aufwachen 
yira, das Gangbare, Richtung; yei, yi, gehen. 
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Die Endung ra(rame) wird also meistens 
direkt an die letzte Silbe des Verbums unter 
Veranderung desVokals dieser Silbe angefugt. 
Im allgemeinen wird dabei ein i eingefiigt, 
indem a zu ai oder oi, e zu ei oder i wird. 
Endigt aber die Silbe auf i, so wird kein i, 
sondern ni eingeschoben. Endigt sie auf einen 
Konsonanten, so bildet der Konsonant mit i 
die Zwischensilbe. Ausnahmen sind nuikara, 
namira und vira, wo im ersten Fall eine Ver- 
anderung des Vokals der vorhergehenden 
Silbe nicht eintritt, wahrend in den beiden 
letzteren Worten ra an die Stelle der letzten 
Silbe re tritt. Bemerkenswert ist, daB fast alle 
diese Substantiva abstraktes Handeln oder 
Leiden ausdriicken, indem sie den Begriff 
des Verbums wiedergeben: z. B. wollen, das 
Wollen, die Kraft usw. Einige wenige drucken 
das Objekt des Verbums aus (z. B. essen: 
Speise) oder das dabei benutzte Werkzeug 
(z. B. annageln: Nagel), andere haben die Be- 
deutung des Partizipiums Priisens (ver- 
decken: Schleier) oder des Partizipiums Perf. 
Pass. (z. B. anfertigen: Zeremonialpfeil) oder 
das Ziel der Handlung (gehen: Richtung). 
ri: 

ipodari, Bewasserung; ipoa, bewassern 
kauna(ri), Strick; kauna, Stricke drehen 
kutsiperi, Schlafheilung (eine Zeremonie); kutsipe, 

vom Schlafe heilen 
kuveri, Bitte; kuve, fur einen Sorge tragen; refl. 

bitten 
kwameri*, der umgeriihrte Pinole; kwamoa, 

Pinole umriihren 
moareri, mocireiri, Arbeit, Miihe; ?noare, arbeiten 
moiveri, geweihter Gegenstand; moaiviwa, ge- 

weiht werden 
naiyu(ri), Feuer; nai(ri), Feuer anziinden 
nawari, Rauber; nawa, -i(ri), rauben 
nexteri, Schmuck; nexte, schmiicken 
nuiyari, Spr6f3ling, Sohn; nuiwa, geboren werden 
nitnka(ri), Wort; niu, sprechen 
puiskdri, Fieber; puiste, refl. sich wairmen 
ruri(n), Leben; rui(ri), leben 
sautari, der Blumen pfliickt, Gott des Abend- 

sterns; sauta, Blumen pfliicken 
seri, Kalte; se*, es ist kalt 
taveri, der Gefertigte, der Zeremonialpfeil; tave, 

anfertigen 
tawaisari, Gift, Krankheitsstoff; tawai, sichbe- 

trinken 
2 

tamuri, Knospe; tamure, Knospen ansetzen 
tikari, Nacht; tika, es ist Nacht 
tuyeri, Opfergabe; ti', bringen; tutu, hinlegen 

(Opfergabe) 
tsamuri, Kleidung; tsamui, Kleidung tragen 
tOumoari, Abend; tsumo(an), tgumoare, es ist 

Abend 
usdri, Farbe; usa, bemalen 
vtte(ri), die Regen als personliche Wesen; vir, 

einen Strick ausspannen; vivir, aufgehangt 
sein (am Himmel: von den Regengottern ge- 
sagt) 59, 56; vite, an etwas haften 

wakdri, Spiel; waka (ri), spielen 
wastari, Garten; waste, saen 
yand, ydnari, Tabak, Tabakrauch; yana, Tabak 

rauchen 
yeiri, yiri, das Gangbare, Zugang; yei,yi, gehen 

(yeiri, yiri kommt nur als Verbum vor: es 
ist ein Zugang da) 

yuri, Mais; yu, Mais entk6rnen. 

Die Bildung geschieht durch Anfiigung von 
ri an das Verbum. In einem Falle wird oa der 
verbalen Endsilbe in e verwandelt, (kwameri) 
und e in a (wastari), einmal fallt das i der 
Verbalendung mui, aus (tsamuri), in je 
einem anderen Falle wird das w der Verbal- 
silbe in y verwandelt (nuiyari) bzw. ri er- 
setzt die verbale Endung re. Viermal wird 
vor ri eine Zwischensilbe ka, sa, ye, yu ein- 
geftigt (niunkari, tawaisari, tuyeri, naiyuri), 
von denen wir schon ka und sa als Suffixe 
des Nomens kennen gelernt haben (? 15, 16). 
Nur bei moiveri und puiskdri ist die Bildung 
komplizierter. 

Abweichend von den Substantiven auf ra 
ist hier das Partic. Perf. Pass. am meisten 
vertreten, erst dann kommt an Zahl das 
abstrakte Handeln und einige Partic. Praes. 
wie nawari, Rauber, neben einigen beson- 
deren Fallen. 

kan: 
awdkan, der ein Geweih hat, Hirsch; awd, ein 

Geweih haben 
kwamerikan, der Pinole umriihrt; kwamoa, Pinole 

umriihren; kwameri*, der umgeriihrte Pinole 
maakan, medkan, was geht, vor sich geht, zu- 

geh6rig; me, gehen 
utahapoa modkan, ,,was iiber uns da liegt, d. h. 

die Himmelsebene, moa, liegen (von Wasser 
und flachen Gegenstanden). 
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nedkan, nakan, der Erschienene oder Erscheinen- 
de; ne, herauskommen 

nuiwakan, der Geborene; nuiwa, geboren werden 
rUtakan, weiblich; rita, eine Frau sein 
rurikan, lebendig; ruri, leben 
Sanakan, Sunder; Sanave, verachten, Ekel er- 

regen; Sdnakare, suindigen; vgl. gana, Siinde 
Aaputkan-kime, in guter Weise, mit Gliick; 

.aput, Gliick haben 
takan, verstorben, verbraucht; ta, verbrennen, 

intr. ? 
tawaimakan, tawaimukan, trunken; tawai, trun- 

ken sein, sich betrinken 
tesiwakan-kime, mit Miihe; tesiwa, miihevoll sein 
tgakan, Wassergott; tge, leben, wohnen ? 
vdakan, grof3; vd, groB sein 
vakan, der sich irgend wo befindet; z. B. pinitse 

vakas, die G6tter am Orte des Unheils 231, 12; 
ve vorhanden sein 

vixtikan, (mit vorhergehendem na, gut, hiibsch; 
ta-vixte, schmuiicken. 

viyakan*, der regnen la1t, Regengott; viye, 
regnen lassen. 

Die Bildung geschieht durch Suffigierung 
von kan ans Verbum. Selten kommt dabei 
eine kleine Veranderung der verbalen End- 
silbe vor, wie e in ea, a oder i. Indessen wissen 
wir schon, daB kan auch gern an andere 
Nomina angehangt wird (vgl. ? 15) wie 
in kwamerikan, und so ist auch Aanakan, 
Sunder, aus ?ana, Stinde zu erklaren. Da 
eben jedes Nomen zugleich als Verbum in 
der Bedeutung ,,etwas sein oder haben" ge- 
braucht werden kann, so ist die Anwendung 
von kan in jedem Falle leicht verstandlich. 
In tawai-makan, -mukan, wird noch die 
Zwischensilbe ma oder mu eingeschoben. Die 
Bedeutung ist fast stets die eines Partic. 
Pras. 

en: 
tsrini-r-e(n) furchtbar, Schrecken einflol3end; 

tsrine, fiirchten 

mue: 
nuka-mue, giftig (Schlange); nuka, zornig sein 

pe: 
kutsa-pe, Schale einer Frucht*, Schale der 

Schildkr6te; ka-kU/tsa, abziehen (Fell) 

si: 
modtiisix, Pinole; motiiAe, Pinole bereiten; tiige, 

mahlen 
nasi, Asche; naSi, verkohlt sein, zu Asche werden 

yi&-sa, bemalt; yusi(wa) bemalt sein; u.a 
bemalen 

ge: 
tMui-ge, Bussard; tgui, ergreifen (?) 

ta: 
tsui-td, Exkremente; tSui*, defazieren 

tMi: 
muitAi, tot; mue, sterben 

ye: 
ha-ye, Klapperschlange; Aax, zornig werden. 

Ohne Suffixe 

Im allgemeinen darf man annehmen, daB 
die mit Nomina identischen oder durch ein 
Suffix fortgebildeten Verba, die nichts weiter 
ausdrucken als ,,etwas, ein Ding haben oder 
sein", von jenen hergeleitet sind (vgl. ? 47). 
Anders verhalt es sich aber mit den folgenden 
Beispielen: 
puixste, AufguB aus gekochter Agave; puiste, refl. 

sich warmen 
takai, Frucht; taka, Friichte tragen 
tete, groiB; te, grol3 sein 
vate, grolB; vd, grol sein; te, hoch, tief sein 
yana, yanari, Tabak; ydna, Tabak rauchen. 

Zu diesen suffixlosen Nomen gehOren als 
die verbreitetste Klasse die Verbalsubstan- 
tiva, die aus den meisten Verbformen ohne 
Anderung gebraucht werden k6nnen in der 
relativischen Bedeutung, ,,der, welcher tat, 
zu tun pflegt, tun wird usw.". Sehr oft wird 
dabei als Kennzeichen des Nomens nur das 
Prafix i oder ti gebraucht. Vgl. ? 13. 

? 18. NOMINALVERBINDUNGEN. 

Auffallend selten finden sich Wortbildun- 
gen aus zwei Nomina. Hier ist nur das Suffix 
ki, verstorben, Sing. und Plural (von ki, 
etwas vollenden und reflexiv: fertig sein) 
und das Suffix teaka(ri), verstorben, Plur. 

(von takan, verbraucht, verstorben) zu nen- 
nen z. B. 
niyaupoakcz, mein verstorbener Vater 131, 1 
itavduxWnsioakix, unsere verstorbenen Alten, unsere 

Vorfahren 210, 6 
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vduxsiteaka, die verstorbenen Alten 166, 8; vgl. 
tavauxsimoa tdkas, unsere verstorbenen Alten 
115, 1. 

Ferner kommen vielleicht in Betracht: 
imoaisix, fernblickend: imoa, fern, hisi, Augen. 

Vgl. na kimoaisix ax'six, gut fernblickend hater 
Augen 43, 11 

muanitana, der blaue (FluB): vielleicht aus muani 
(was allein nicht vorkommt) und hateana, FluB. 
Vgl. humuanitdna-hetse, (die Wasserschlange 
ging) in ihrem blauen FluB 282, 9 

sajnizukari*, Herz: Saire, Hiille der Puppe von In- 
sekten und niunkari, Worte: Worthiille. Im 
Kopf und Herz sitzt dem Cora der ,,Gedanke" 
(muatstra), und mit dem Gedanken sind die 
Worte aufs innigste verbunden: beides sind 
Zauberdingel 

t8odaari, Tabakspfeife: tsue, Erde, als Material; 
sari, Topf aus Ton 

yuxratsi, gekochter Mais; yuri, Mais; yatsa, kochen, 
dampfen (trans.). 

? 19. PLURALBILDUNG DER NOMINA. 

Eine Pluralbildung kommt nur bei leben- 
den Wesen und solchen Dingen vor, die dafiir 
gelten, doch wird sie sehr haufig auch da 
nicht angewandt. Dagegen findet sich stets 
als Zeichen, daB in solchen Fallen ein Plural 
gemeint ist, gegebenenfalls die Pluralform 
des personlichen Pronomens als Subjekt bzw. 
Objekt oder entsprechend die Pluralform des 
Pronomen poss. Die entsprechenden Adjek- 
tiva haben sie nur ganz selten. Teilweise 
werden im Plural ganz verschiedene oder 
stark veranderte Worte gebraucht, und in 
diesem Falle steht in der Regel die Singular- 
form nicht fur den Plural. Solche Worte 
sind z. B. 

kis, kitsi, kiritsi, Haustier; Plur. yamoa, yamoate 
pari(s), Plur. tiris, tiritsi, Knabe, junger Mann, 

Madchen, Kind, der Jiingere, Jiingste; tirikasta- 
moa, Kinder, d. h. Menschen gegeniiber der 
Gottheit, junge Leute 

peri, Plur. tirtxmoa, Sohn, Tochter, Kind 
rzta, Plur. lka, Frau, Madchen [vgl. ukari(s), Sing. 

alte Frau] 
tevi, Plur. taite(ri), tdriteri, Mensch, Mann. 

1 K. Th. Preuss, Die Nayarit-Expedition I 
S. XCVIf. Ders. Die geistige Kultur der Natur- 
volker. Leipzig 19232 S. 18. 

2* 

Endung moa(te), moaka, kastamoa. 

Wie aus dem dritten vorhergehenden Bei- 
spiele hervorgeht, wird die Endung moa bei 
Verwandtenbezeichnungen angewandt, und 
zwar wird dabei stets das Possessivpronomen 
gebraucht; moate und moaka kommen nur ge- 
legentlich, kastamoa nur in der Verbindung 
mit tiri vor. 

nahuitsimoa, meine jiingeren Briider; Sing. haitsi 
jiingerer Bruder. 

neiwdmoate, meine Briider 263, 12; Sing. iwdra, 
Volksgenosse, Verwandter, Bruder; saix taiwdra, 
einer von unsern Verwandten 209, 3, statt des 
Plur. taiwdmoa, eigentlich: einer unser Ver- 
wandter 

rutirixmoa, seine S6hne (im eigentlichen Sinne) 
152, 7; Sing. peri, Sohn; rutiri-kastamoa, ihre 
(der Erdgottin) Kinder 7, 28. 

tavcuxsimoaka, unsere Alten (Vorfahren) 270, 35; 
auch itavaxsimoa u. A. 83, 1; dagegen ivaxsi, 
die Alten, Paten der zu Initierenden 11, 1; 
vausi, d. A., Leiter der Zeremonien 266, 7; 
Sing. vasta(ra), der alte Mann, Vater, der 
Alteste, Altere 

niyakwamoa, meine Enkel 274, 3, Sing. yakwa, 
GroBmutter*, Enkel 

niyasuixmoa, meine Enkel 148, 2; Sing. ya.u, 
yazure, GroBvater, Enkel 

iniyauxmoa, meine S6hne 157, 90. Sing. yau, Sohn. 

Eine Ausnahme von der Regel, daB der 
Endung moa ein Possessivpronomen ent- 
sprechen muB, bildet titirikaastamoa, die jun- 
gen Leute 141, 2; vgl. auch vorher yamoa, 
Haustiere, und die Genitivbildung (? 22). 

moa wird also an den Singular bzw. tirts an- 

gehangt, doch fallt die letzte Silbe ra bzw. ta 
(in iwdra bzw. vasta) und s in tirls, fort, 
wahrend an Stelle von ta ein i eingeschoben 
wird. 

Endung s, se, si, te, tse, tsi. 

Obwohl s zuweilen auch pleonastisch 
einem Substantivum suffigiert wird, ohne 
Pluralzeichen zu sein (? 15), so besteht kaum 
eine Unsicherheit dariiber, ob der eine oder 
der andere Fall vorliegt. Ferner kommt in 
den Texten zuweilen nur der Plural vor, so 
daB der Singular nicht ganz sicher ist. Dann 

III 
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wird er in Klammer gesetzt oder durch ein 
Fragezeichen ersetzt. 

aratSui, P1. -tse, Fuchs 
? P1. haits., Dachs 

irdbe, P1. -s, -tsi, Wolf 
? P1. kMrise, Larven von Wassertierchen 
? P1. Ikanaise, kleine Wassertierchen 

kuku P1. -tsi, Schlange 
modye P1. moaxyete, modyetsi, Puma 
muasd P1. -te, Hirsch 
(navi) P1. -te, Ameise 
neveme P1. -s, Tanzer 
pina(s) P1. pinase, Vogel 
(puye) P1. -si, Ochse (von sp. buey) 
sara, Biene P1. -te, Bienen, Honig 
sairu PI. -tsi, Fliege 
(sumuzi) P1. -te, Biene 
taki, Frosch P1. takusete, Fr6sche, ein Ort 
takwa P1. takwas, takwdte, niedere Gottheit 
(tapoa) P1. -si, Termite 
(taSka) P1. taskdte, Skorpion 
ta'u*, P1. taute, Ei 
(tukd) P1. -s, Spinne 
(tupodme) P1. -s, Tarantel 
tsdmurei(ka) P1. tsdmureitsi, Jaguar 

? P1. tsarise, Ameise 
wai, P1. -teri, Fisch 
waka(s), P1. wakasi, Kuh (sp. vaca) 
wave, P1. -tsi, Coyote 
yauxve P1. -te, wildes Tier 

? P1. yute, Wespe. 

Dazu kommen noch die Verbalnomina und 
andere auf kan, die im Plural unter Wegfall 
von n: s oder te anfiigen, zuweilen aber auch 
bloB n fortlassen: 

kuirdkan P1. kuirdkas, eine Gattung G6tter 
meakan, zugeh6rig; P1. tsana (Gen.) mumeakas, die 

zur Ansiedlung geh6renden 
nedkan, nakan, P1. nedkas, nakate, der Erschienene 
nuiwakan P1. nuiwaka(s), mununuiwakas 144, 2, 

der Geborene 
takan, P1. takas, takari, verstorben 
timuaka(n) P1. timuakas, timuakate, Denker 

(Leiter der Zeremonien, niederer Gott) 
tonarikan, der Sonnige, Beiname des Morgensterns, 

P1. tonarika 261, 7, seine Gehilfen 
t.akan, P1. tsakate, Wassergott. 

Es ist merkwiirdig, daB Ei (ta'u) und 

Honig (sarate) als lebende Wesen behandelt 

werden, indem sie einen Plural haben (taute) 
bzw. nur im Plural vorkommen. 

Endung ka (ri), me (s) 
ikwawa P1. -me(s), Schamanen, Gotter 
karutd, am Ort der Gujava-Baume; P1. kdrutaka, 

die Bewohner des Ortes 
kiwa P1. kiwdkari, kiwdme, die Fiihrer des Tanzes 

(es sind immer 2) 
nakita, See von Santa Teresa; P1. ndkikari, die 

(Gotter) des Sees 
saxte, Santiago-Bach; P1. -aka, die (Gotter) des 

Baches 
Sumoavi, schwarz; P1. umcaveika, die Schwarzen 
tdta, P1. tetaka, Mann 
viva, P1. -ka(ri), grol 
vuri, Falke; P1. -teaka(ri), die Bewohner des 

Falkenortes 

Wahrscheinlich sind die von Orts-, Seen- 
und FluBnamen auf ta, te gebildeten Plural- 
formen mit der Bedeutung ,,die Bewohner, 
Gotter des Ortes" wirklich auf die angegebene 
Weise gebildet und nicht mit dem Adjektiv 
takan P1. takas, takari, verstorben, zusam- 
mengesetzt, was dem Sinne nach moglich 
ware, da es sich stets um mythische Gestalten 
handelt, und auch die betreffenden G6tter 
als verstorbene Menschen aufgefaBt werden 
konnen. Vgl. tavauximoa takas oder takari, 
unsere verstorbenen Alten, unsere Vor- 
fahren 115, 1. 285, 17 und vduxsiteaka(ri), 
die verstorbenen Alten (? 18). In einem Falle 
ist iibrigens das Ortssuffix ta im Plural aus- 
gefallen (ndkikari). 

Endung ke, taka 

tsix, P1. tsike, Hund 
tamudix, P1. tdmoataka, jung 

Endung ri(s) 
sakapu, P1. -ris, Heuschrecke 

? P1. tsixkari, eine Bienenart 

Plural der Adjektiva. 
Die wenigen Pluralformen, die von Adjek- 

tiven aufgefiihrt sind, zeigen bereits an, 
daB diese sich fast nie nach dem Plural der 
zugeh6rigen Substantiva richten. In den 
paar Fallen, wo das vorkommt, sind diese Be- 
zeichnungen fir Gotter und Vorfahren. Vgl. 
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vivdka(ri) takwdte, die groBen Gotter, 229, 21; 
237, 54 und oben vduxsiteakari. Andere in 
Pluralform: nedkas, die Erschienenen; nui- 
wakas, die Geborenen, sind als Apposition 
aufzufassen, wenn sie mit Substantiven in 

Verbindung stehen. Im iibrigen werden tiber- 

haupt Adjektiva sehr selten substantivisch 

gebraucht und erhalten demnach auch selten 
die Pluralform; z. B. sumaveika, die Schwar- 
zen, Spieler am Osterfest. In adjektivischem 
Sinne wird auch uika Frauen, weiblich, zur 

Geschlechtsbezeichnung von Pluralen ge- 
braucht (? 20). 

Als Nomina gebrauchte Verbalformen. 

Diese verlieren ihren verbalen Charakter 
auch in der Pluralbildung nicht und ge- 
brauchen dazu demnach das Pron. Pers., wo- 
bei dann auch die adjektivische Form ihren 
Plural hat (vgl. ? 13). 

titinevaka*, Plur. metinevaka*, Tanzer 
ititimoare, PI. metimoare, Arbeiter, eigentlich: der, 

welcher arbeitet usw. 175, 64; 76, 4 
sardte metiutsevaka, die stechenden Hausbienen; 

eigentlich: die Hausbienen, die zu stechen 

pflegen 288, 19. 

? 20. GESCHLECHT DER NOMINA. 

Ein grammatisches Geschlecht gibt es 
nicht. Auch im iibrigen wird das Geschlecht 
selten durch ein Beiwort gekennzeichnet. 
Aber die geschlechtlich unbestimmten Aus- 
drticke peri (P1. tirtxmoa) und yau, Kind in 

Bezug auf den Vater bzw. auf die Mutter 

gesagt, und taite, Menschen, erfordern wenig- 
stens zur Kennzeichnung des weiblichen Ge- 
schlechts manchmal rztakan (Sing.) und uka 

(Plur.) (eigentlich Frauen), weiblich, z. B. 

tiperike rztakan 266, 2; tiycda rztakan 163, 17, 
er hatte eine Tochter. incka tirTxmoamen, seine 
Tochter (weiblichen Kinder) 169, 5. taite uka, 
weibliche Menschen 184, 33. 

Auch die Tiere sind auBerst selten ge- 
schlechtlich unterschieden. Es findet sich 
ztakware titdta, der Hahn. Besondere Aus- 
drticke bei Geschlechtsunterschieden gibt es 

nur fur die eingefiihrten Haustiere, und diese 
sind spanisch, z. B. modtso, mannliches Maul- 
tier (macho); puye, Ochse (buey); turu, 
Stier (toro). 

? 21. ATTRIBUTE ZU DEM IM VERBUM 
STECKENDEN SUBSTANTIVUM. 

In den Beispielen des ? 19 sind bereits 
sonderbare Attributsformen zu den im Ver- 
bum steckenden Nomen vorgekommen, und 
das ist ein haufiges Vorkommnis. Z. B. 

naen tznmuveri, er tragt schone Federn 72, 58 
titrtixmoa tamoataka, er hatte junge T6chter 

169, 1 
taumoara awey'ts'i, sie tragt einen gelben Rock 

108, 172. 

In solchen Fallen werden, wie iiberhaupt, 
Substantiva adjektivisch oder besser nach 
Art eines erklarenden Genitivs gebraucht, 
z.B. 

na haitire ukatsa, er hat ein sch6nes Wolken- 
Kleid an (ein wolkiges Kleid, ein Kleid aus 
Wolken) 43, 4 

na atsis awanas rima, sch6ne Fledermaus-Ohren 
hat es (namlich das Giirteltier) 91,9 

na rfrin mdtamuveri, sie tragen sch6ne Federn des 
Lebens 83, 23 

seri tzkurdkukame, er (der Morgenstern) hat eine 
Halskette von Kdlte 241, 40 

seri ukatsamuri, er triigt Kleider von Kalte 241, 43 

? 22. GENITIV. 

Zum Ausdruck unseres Genitivs wird das 
Bestimmungswort, das bei uns im Genitiv 
steht, ohne jedes Kennzeichnen gewohnlich 
vor das zu bestimmende gesetzt, das eben- 
falls meist nicht weiter bezeichnet wird. 

hate haixkitse 104, 49 neben aixkitse hate 196, 5, 
am Ufer des Flusses 

wawata aixkitse, am Ufer des Westens (d. h. des 
Wassers im Westen) 50, 19 

mudx hara, Suppe aus Agave 26, 67 
mitsita haritsti, die Seifenwurzel des Gebirges 

102, 3 
tiltuvi muemue, Krone (aus den Federn) des Ama- 

zonenpapageis 98, 77 
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wdtMui ni?lunka, die Worte der Eidechse 114, 1 
imua.?ax waira, Hirschfleisch 152, 8 
munite yauxmoa, die S0hne meiner Mutter 250, 45 

Zuweilen wird das Bestimmungswort zum 
Ausdruck mythischer Verhiiltnisse wie eine 
Art Adjektiv als Erklirung gebraucht. Vgl. 
? 21. Z. B. 
haitire miwveri, Federn aus Wolken 83, 12 
mucdi haitire, Wolken aus ungesponnener Baum- 

wolle 79, 100 
rfirin atauri, Tasche aus Leben 53, 49 
r4irin wawiri, Wasser aus Leben 51, 48 
8axteaka wawiri riirin, Lebenswasser (Nachstellung) 

der (G6tter) des Santiago-Baches 76, 78 

Haufig wird jedoch das zu hestimmende 
Wort mit dem Pronomen possessivum ra, 
me(n), na, sein, wa, ihr (auf Plural beziiglich) 
verselen, ra, me(n), na werden dann suffi- 

giert, wa dagegen prafigiert. Vgl. ? 25. In 
diesen FAiilen wird die Nachstellung des 
Genitivs bevorzugt, z. B. 

iyuiri kuxkara, Halskette aus (Perlen des) Yuiri- 
Grases 70, 8 

puwa muemaxra, Kranz aus Cempoal-Bliiten 105,79 
waxd8 pclkira (statt ptrira) ihres ilteren Bruders 

Sohn (d. h. das Feuer) 219, 1 
inanaxra ipcari, die Mutter des Knaben (Nach- 

stellung) 273, 4 
ya~tpoara irita, der Vater des Mildchens (Nach- 

stellung) 266, 2 
gaireara iyuri, Spreu von Mais (Nachstellung) 

174, 56 
Metpoiw miuvgrira, die Federn des Araras (d. h. das 

Feuer) 54, 66 
iitka tirt@qmoamen itit'tneita, die Tochter des Fest- 

veranstalters (Nachstellung) 169, 5 
tiyaytxmoame itate, die S6hne unserer Mutter 

(Nachstellung) 123, 6 
Ma-na irumu, die Hiitte seines Schwiegervaters 

170, 12 (Nachstellung) von Me 
kukCui anana, Blauelsterfedern 116, 34 von ana. 

Dagegen tiituvi an4, Federn des Amazonen- 
papageis 116, 30 

itiwadmoiveri itakwate, die Weihegaben an alle 
G6tter (Nachstellung) 237, 36 

itakwate wdniuka, die Worte der Gbtter 65, 3. 

Manchmal wird das Pronomen possessi- 
vum ,,sein" nicht durch das Suffix ra, son- 
dern, besonders in San Francisco, durch Um- 
wandlung des letzten Endvokals in a(n) oder 
in einem Falle durch Anftigung von an ge- 
bildet. Vgl. ? 25. Z. B. 

het8a6n ixuyan itinite, auf dem Wege meiner 
Mutter (Nachstellung) 252, 20 

im4ian itdtt8a, der Kopf des Leguans (Naehstellung) 
270, 32 

waMgui mue'mua, die Krone der Eidechse (Besitz) 
114, 11 

waxat8i titnamua, der Musikbogen ihres ialteren 
Bruders 219, 3 

ikwasa ive, der Schwanz der Blauelster (Nach- 
stellung) 250, 28. 

? 23. REVERENTIALSUFFIX tsi(n). 

Tiese Endung, die dem tzintli, tzin im 
Nahuati entspricht, findet sich nur bei ha(s), 
ilterer Bruder, und hii(s), jiingerer Bruder. 

hatsi(n) wird nur fiir den Morgenstern ge- 
braucht, ebenso wie der Name des Morgen- 
sterns hats8tkan, ha4tsd'kame, eine Partizipial- 
form (vgl. ? 15/16), dieselbe Bedeutung hat. 
So sagt man nahaitsin hi4ts8kame, mein iilterer 
Bruder H&itstkan 215, 1. Andererseits wird 
auch das blol3e ha(s) fiir den Morgenstern 
wie fiir andere lebende Wesen verwandt. 
Ebenso ist es mit h'(s), hiitsi, das mit einem 
Possessivpronomen den Abendstern bezeich- 
net. Doch ist hiitsikan nicht sein Name, son- 
dern wird wie hiitsi gebraucht, und der Plural 
von hfitsi: nahiltsimoa, meine jiingeren Briider 
216, 5, bezielt sich im Festgesang auf die 
Festteilnehmer und wird sonst von Schama- 
nen, die zugleich G6tter sind, gebraucht: 
xiitsimoame ilkwawames, seine (des Morgen- 
sterns) jiingeren Brtider, die Schamanen 
217, 6. 
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PRONOMINA. 

? 24. PERSONLICHES PRONOMEN. 

unselbstandig 

Subjekt 
1. P. S.na, ne(s), ni, nu, nau 
2. P. S. pa, pe, pi, poa, pau 
3. P. S. 

1. P. P1. ta, te, ti, tu, tau 
2. P. P1. sa, se, si, sa, s1u, 

?uan, sau 
3. P. PL. ma, me, mi, mu, 

mua, mau 

Objekt 
na, ne, ni, nu, mir, mich 
mua, mu, dir, dich 
ra (J.), ha, a, (F.), ihm, ihn 

sie, es 
ta, tu, uns 
hamoa, hamu, euch 

wa, sie (nur auf lebende 
Wesen beziiglich) 

selbstandig 

mua, du 
(ai), (aihi), (amue), dieser, 

diesen, dieses 

muan, mug?u, ?uan, ihr 

(aime usw.), (amufmu, ma- 
muxna usw.), diese (leben- 
de Wesen); Subjekt und 
Objekt 

nau, pau, tau, sau, mau, ich usw. drucken den 
Willen oder einen Wunsch aus. Sie sind aus 
na usw. und der Partikel au zusammengesetzt. 

Die unselbstandigen Pronomina werden 
dem Verbum prafigiert, und zwar steht zu- 
nachst die Subjekts-, dann die Objektsform. 
Letztere kann jedoch ausnahmsweise die 
Verbalprafixe ha, hi, ti, ta und gewisseOrts- 
partikel u, mu, ya, yu vor sich haben, 
wahrend weitere Verbalprafixe erst hinterher 
folgen. Ist ein Substantiv als lebendes Wesen 
im Plural als Subjekt vorhanden, so steht das 
Personalpronomen der 3. Pers. Plur. trotz- 
dem, und die Objektspronomina ra, ha, a, wa 
werden oft auch dann gebraucht, wenn das 
Objekt besonders angegeben ist. 

In den folgenden Beispielen sind die per- 
sonlichen Pronomina fett gedruckt. 

ne-tdkdne, ich will 153, 24 
ne-ta-hdmoa-naxte, ich leihe euch (meine Hemden) 

153, 40 
pa-na-tatoani, laB mich los 198, 14 
poa.-mn, geh 113, 2 
rad-tdtsui, er gab es 162, 15 
wa-u-tahe (199, 18) oder ti- wa-u-tahe (153, 45), er 

sprach zu ihnen 
ta-ra -entihdna, wir werden ihn (den Sohn) hin- 

bringen 109, 214 
ti-d-wauwau, wir bitten sie (die Gottheit) bzw. 

darum 263, 13 

sa-raf-taxkike, ihr habt sie (die Schildkr6te) ge- 
fressen 199, 22 

se-ti-na-ndtd, gebt mir 162, 11 
me-tihi-ra-ankurd, sie nahmen sie (die Zeremonial- 

gerate) in Empfang 120, 15 
amdn me-ix-ne, dort gingen sie 152, 13 
mi-a-ta,anave, sie behandelten ihn geringschatzig 

285, 11 
maki nu mi hiaukaxu, sie gingen dort abwarts 

155, 66 
mu-han (gleich ha-an)-kurdure, sie nehmen sie 

(die Maisg6ttin) in Empfang 261, 9 

Gewohnlich aber wird die Subjektform des 
Pronomens vom Verbum getrennt, indem sie 
z. T. durch eine Erzahlungspartikel, ein 
Objekt und anderes vom Verbum gesondert 
wird und selbst mit anderen gleichwertigen 
Pronomina, mit verstarkenden Partikeln, 
Orts- und Zeitpartikeln usw. Verbindungen 
eingeht. Solche hervorhebenden Partikel sind 
besonders ku, kui, tsa. Auf diese Weise kann 
das pers. Pron. auch in Gestalt des selbstan- 
digen Pronomens, mehrmals wiederholt wer- 
den, um schlieBlich mitunter doch noch ein- 
mal unmittelbar dem Verbum prafigiert zu 
werden. In seltenen Fallen steht dann auch 
eines der Pronomina nach dem Verbum. Die 
Personalpronomina erhalten dabei oft das 
Suffix na, das teils stets mit der betreffenden 
Form verbunden ist, teils beliebig zugefiigt 

I 
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werden kann. Pleonastisch wird haufig bei 
den dritten Personen des Singulars pu, pui, 
put, selten pi, poa hinzugefiigt, das besonders 
haufig statt der fehlenden dritten Person 

Sing. steht, aber kein Pronomen ist. 
Als Objekt vor dem Verbum kdnnen diese 

unselbstaindigen Pronomina in der Regel 
jedoch niclt gebraucht werden. Doch werden 
einige durch Verbindung mit den Demonstra- 
tiven ai und amue', dieser, so selbstandig, daB 
sie auch als Objekt vor dem Verbum stehen, 
wie amuimu, amuime(s), aime usw., sie 

(Plur.). Dasselbe geschieht auch mit nau, 
micl. Die Demonstrativa ai und amue-' und 
die mit ilnen zusammengesetzten unselbstan- 

digen Pers. Pron. der dritten Person Sing. 
und Plur. unterscheiden sich auch dadurch 
von den tibrigen, daB sie einem Substantiv 

(als Subjekt) zugehoren kinnen, das dann 

allerdings meist durch das Verbum von ilnen 

getrennt nach diesem stelt. Ist letzteres der 
Fall, dann kann man dieses immer noch auf 
die gleiche Stufe mit den unseibstAndigen 
Pronomina der 3. Pers. Plur. stellen, die auch 
vorhanden sind, wenn das Subjekt als 
Substantiv hinter dem Verbum oder sonst 

ganz wo anders stelt. 

1. P. S.: 
ai-na ti-mua-tak'8qin, dort werde ich dich 

fressen 291, 26 
nVa-pui ximuari, ich weiI3 294, 4 
na-tcn wix mu-i-tcap'n, und ich werde dich 

festhinden 205, 8 
aiz.-na kwoira' ka-nu na-ix-na t8vtueve, diese 

Speisen erwarte ich nicht 152, 12 

aya-pu nax-yi na-tix-ng ta-h"moa-i'ate, so 
sage ich euch 154, 57 

na-td-nes hihivtkwoi, und ich kann es 199, 16 
xix-nu huiyanu mua-rakqisi in, heute werde ich 

dich fressen 291, 9 
kea-fu titahamoix nu, nein, ich habe (nur) 

Tortillas 122, 2 
i-na-nata nitVri hiyauyyimoa, und schon will ich 

gehen 249, 78 
ya-nu na-na-ni yeta-hamti-tuire, hier tibergebe 

ich euch (meine Worte) 133, 17 
Ea-fu ye-na-mu (gleich amnue) -na t"tbuebe, nicht 

erwarte ich dieses (amue) 162, 8 
ai-me nu-na'ux uxietatoasin, diese (Plur.) 

werde ich dortlassen 165, 13 

Andere Verbindungen sind z. B. na-nfl 229, 17; 
nid-nu 215, 5; nod-nu-tsa, ich fiirwahr 229, 16; 
nau-ni 129, 17; ne-na 248, 64; ne-n4ua 128, 11; 
ni-na 184, 34; ni-ndu 128, 5; nu-na-na 134, 8 

2. P. S.: 
na apodn pe yarn-pa hta-tcitoa, ich und du legen 

ihn (den Mais) dort hin 262, 9 
pa-xuqi amuix' pa-na muharavitix, du hast sie 

(die Frau) hergebracht 186, 51; amuix ist 
Objektspronomen 

hain6'u wiyadnu pi-kzi amuix-na ruren? Was 
wirst du mit ihr (der Frau) machen ? 186, 51; 
amuix ist Objektspronomen 

mua, hdts7kame, utinna pe-ti-a-kaheven, du, 
Hatslekan, wirst gut zu ihr sprechen 245, 44 

mui-pe-pi pu-hiwarini, du wirst es tun 244, 28 
muti-pui-ta watatsuna, springe auch du 209, 3 
pix-mnui pu-cirini, du wirst es tun 124, 5 
pa-yei-pix wa-taniuni, du sollst dort zu ihnen 

sprechen 86, 37 
pe-pdu-pi aydn moadreri ti'tden, du mndgest so 

die Miihe iibernelimen 136, 8 

3. P. S.: 
amuix xixmuarg, er weill es 72, 67 
tn amnux-i-pu (= amuex-i-pu)-kimne watciux- 

rflrite, m6ge er davon (amniu-keirime) zu leben 
haben 148, 4 

amui-tsa huiyt/nu tihianuixudleari unamu, er ver- 
steht zu arbeiten, rein Schwiegersohn (d. h. 
dieser mein Schwiegersohn...) 268, 20 

amuO, nukix yaugu hirie'n wdtawaka, dieses 
Opossum tat darauf Gutes 272, 13 

amxui-na mutiyfusa, dieses gemusterte (Hemd 
will ich) 153. 27 

a-pix wa-i-sex, darauf sah er sie (Plur.) 156, 83 
nu ke-ai heirine, sie kam 273, 3 
ai-pu nu rdtadvdtalea, dieses (das Feuer) verbarg 

er 179, 97 
ai-na-ta ra'-tahe', und diesen rief er 158, 95 
a-pu nu haukld, dort lag sie da 174, 48 
ka-pu nu a-put varine, sie bewegte sich dort nicht 

174, 48 
vik i poa-tci ( pu-tdi) yahausautakla, Zacalosu- 

chiles pfliickte er 95, 70 

1. P. PI.: 
tax-ta ye ta-mgix-na (= ta-amuw-na) watatcii- 

ras, laIlt uns ihn verbrennen 205, 10; mutx, ihn 
hai te-ta wamuare, (wir teilen dir mit), was wir 

wollen 115, 24 
la-tu ye haix te-ikeu tu-yi heika, ja, wir haben 

grol3en Durst 199, 19 
ya tu-td-na tfwauwau, so bitten wir hier 20, 19 
tu-te'-na 218, 31; tuti 262, 3; ta-eui-tdu 7, 22; 

te-tdiu~ 115, 17; tau-tu 40, 10 

I 
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2. P. PI.: 

sax-nti wankure'vitin ( w wa-ankurev'vtin) 
inatirtxmoa, nehmet meine Tochter in Em- 
pfang 170, 11 

sa-wa-navivira guan, fasset sie (die Mainner) an 
169, 2 

ku-sd-na ti-ra-ankuri, ihr mdget empfangen 
(meine Worte) 169, 2 

ai au-si pu-ti-ne'-namire, dieses verdeekt ihr mir 
130, 39 

si-sdut pu-ti-ra-u-takeanen, ihr m6get es wollen 
131, 42 

tgtd sa-na sax-t4-six rd-raste, fiihret es auch aus 
154, 56 

saxr-kui-six muan pu-arini, ihr m5chtet tun 
132, 9 

muc&-su ha-muari, ihr wil3t es 232, 13 

3. P. PI.: 
ma-wa-navitra ma-ta i-ma titwe'taxte, sie 

hielten angefal3t auch die, die iibrig blieben 
169, 6 

matiT nmu mi-kit hauta48e i-me-titaWx, nun 
kamen herbei die Hiiter (eigentlich: sie, die 
hiiteten) 176, 78 

ma-md-na nu mi-ritrana, sie kam-en dort an 
120, 15 

a-mu nu imoa ra&tdxtoa, dort in der Ferne liel3en 
sie (ihre Wolken) 121, 22 

a-mu nu mix tirtikai, darauf gingen sie Holz 
holen 204, 2 

ma-tix-td-mix rda-ta4is'a, darauf sprachen sie zu 
ihr 147, 11 

a-mu mi-ta-mix aix-na wataiwauri, dort (oder 
darauf) fragten sie diese (die Eidechse) 145, 9 

ma-muin hiewarcina, dort kamen sie heraus, ma- 
mi hiwaxrupi dort gingen sie (in die Berge) 
152, 13 

ma-mu ye, hawdaxu ititd nawaris, es kommen 
einige Rauber 156, 72 

u-mua timoa s_exre, dort sind sie fern 244, 11 
me-me tciumuarera mua-ra, sie hatten sie 

(die Hemden) ima Besitz 154, 59 
me-mi yaurupi, sie brachen auf 154, 59 
ma-,ix nu mi-kui rda-tetsep'e, sie stachen sie (die 

Alte) 176, 78 
ma-ta mu ma-ix-na watahi 'itiritsikai, sie riefen 

nun den Kolibri 179, 101 
ma-ta nu ma-i-me tivivi, sie ergriffen aueh (die 

an den Hiinden rauh waren) 169, 6 
ma-ta kime ma- i-mu-tsa hikipe, sie auch selbst 

sind fiirwahr maechtig 229, 25 
me-i-nui mi-kui hi-rda-hcixsin, sie hielten ihn 

157, 93 
ta'kcite mu-he' wa-tawa saire, sie versammelten 

auch die Skorpione 288, 21 (seltenes Beispiel 
dafiir, daf3 wa, sie, nicht Verbpralfix ist) 

aya-mu me-ix-na kin tit&xu, so gingen sie da- 
mit ur 151, 3 

mu-td-mit'x me- i'n ra-h', und sie redeten ihn 
an 164, 6 

aima-ta nu hlika?umoara ̀ 8'umuate, sie, die Ter- 
mitenameisen, farbten ihn schwarz 292, 44 

aime pu-ni"kix rut rtrcmoa wataitaka, darauf 
beauftragte er diese seine S6hne 152, 7 

aimu naut-wix pu-t'i-ni-8'ate, sie sagten mir 
wahrlich 184, 21 

aimu-mi h"kqpe, sie sind machtvoll 254. 35 
mamuw ye pu-xiuseiri, sie erseheinen (nur ein- 

mal) 110, 14 
amuimu hikipe, sie sind miechtig 237, 40 
mamwrx-na (= ma-ammu'-na) muireabes amfime 

( a- amueme) mu-wa-tahi iitapoasi, diese 
Wolfe riefen sie, die Termitenameisen (d. h. 
diese Termiten) herbei 199, 24 

ma-tx nmu me-ri amiiunmes (amue'-mes), diese 
weehselten darauf den Wohnsitz 281, 4. 

Die Verbindung der perstnlichen Prono- 
mina mit anderen Satzteilen bietet deshalb 
besondere Schwierigkeiten, weil das Suffix 
na und die Ortsadverbien ma, me, mu, dort, 
ferner auch das zusammengezogene mu (aus 
amug) mit den entsprechenden Pronomina 
verwechselt werden kbnnen. Nur durch den 
genauen Vergleich des gewohnheitsmaiigen 
Vorkommens konnte man zu einer Ent- 
scheidung gelangen. Daher muBiten auch 
zahlreiche Beispiele vorgefiihrt werden. Es 
geht daraus auch hervor, daB z. B. matil 
(z ma) und entsprechende Pronomina nicht 
aus ma-aicx zusammengesetzt sind. 

? 25. POSSESSIV-PRONOMEN. 

Possessivpronomina sind: 
1. P. Sing. na, ne, ni 
2. P. Sing. a 
3. P. Sing. ru, (J.) hu, u, (F.) ra (raen, ren), 

ha (F.) (a, an), me(n), na 
1. P. Plur. ta 
2. P. Plur. hamoa 
3. P. Plur. ru (J.) hu, u (F.), wa 

Alle mit Ausnalme von ra, ha, me, na 
(3. Pers. Sing.) werden prafigiert, wahrend 
man ra, ha, me, ma suffigiert. 

Die 3. Pers. Sing. und Plur. ru, hu, u unter- 
scheiden sich von der 3. Pers. Sing. ra, ha, 
me(n), na bzw. von der 3. Pers. Plur. wa da- 
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durch, daB ru, hu, u nur angewandt werden, 
wenn das Subjekt des Satzes der Besitzer ist. 
Im anderen Fall wird ra, ha, me bzw. wa 
gebraucht. Bei ru, hu, u kann der Besitzer 
im Sing. und Plur. stehen, bei ra, ha, me, na 
kann er nur Sing., bei wa nur Plur. sein. ra, 
ha, na und me wiederum unterscheiden sich in 
der Weise, daB me nur bei dem Plural der 
Verwandtschaftsbezeichnungen mit dem 
Suffix moa steht. ra, ha, me, na, wa endlich 
konnen als Formen des zu bestimmenden 
Substantivs beim Genitiv verwandt werden. 
Vgl. ? 22. Beim Gebrauch der Possessiva 
werden bei den Substantiven, die mit und 
ohne das Suffix ri vorkommen, die Formen 
ohne ri bevorzugt. Vgl. ? 15. 

piri tuinaxte ru-modyatsai, er schmiickt sich mit 
seinen Armbandern 98, 74 

yamu ratsueve ru-kuinari, hier erwarten sie ihr 
Violinspiel 84, 35 

napui titduxhaitire hetsdn hu-wawiri, sch6n hiillt sie 
sich in Wolken in ihrem Lebenswasser 244, 22 

umu hdwadxu hu-haitire-tsaxta, dort kommen sie 
zwischen ihren Wolken 244, 15 

upu watg' ve u-miuveri-kime, dort steht er mit 
seinem Federstabe 244, 12 

matix nu haheipuix ika-ra, sie lasen seine Knochen 
zusammen 270, 37; ika, Knochen 

ikina-ra, (am Abend kam) ihr (Sing.) Gatte 187, 69; 
kin, Gatte 

simu-na-ra, (darauf glaubte ihm) sein Schwieger- 
vater 268, 20; mu, Schwiegervater 253, 17 

kitsdx-ra, (er sah, daB) sein Tier (Tortillas backte) 
202, 2; kitsi, Haustier 

ixurzikamd-raen, (sch6n kommen) ihre (Sing.) 
Lebensmittel (herab) 253, 17; hurikame, Lebens- 
mittel 

heita itsapoa-ren, mitten in seine Rippen (flog der 
Pfeil) 41, 26; itsapoa(ri), Rippen 

Ikitsax-ha, ihr (Sing.) Tier (schlief ein), 282, 8; 
kitsi, Haustier 

mukwas-an, (ich gehe) seinen Schwanz (anfassen) 
298, 100; kwasi Schwanz 

moaka-ta-n, in seiner Hand 20, 18 ( ?); ta ist Orts- 
suffix, vgl. ? 87 

i-rd-ra, seine Frau (legte sie in den Kochtopf) 
202, 2 i(x), Frau; doppeltes ra 

tsax-na, (er kam) zur Hiitte derselben (d. h. der 
Frau) 188, 72. 

Auch wenn ein Substantiv als Verbum ge- 
braucht wird, kann das Possessivpronomen 
ra dazu geh6ren: 

tihiwakara-ra, es ist sein Spiel 19, 6; wakdri, Spiel 
xitsawatira-ra, es ist der Gehorsam gegen ihn 19, 6; 

tsdwatira, Gehorsam 
iiwdmoa-me, (die Heuschrecke kam an, wo) ihre 

Verwandten (waren) 210, 5; iwdmoa, die Ver- 
wandten 

hapon wa-trdnaka, (die Blauelster wird bleiben) 
auf ihrer (d. h. der G6tter) Welt 251, 65 

i-wa-vauxsimoa, ihre (d. h. der Kinder) Paten 
(schicken sich an zu..) 10, 5. 

Zur Suffigierung von ra, ha ist unter Zu- 
hilfenahme der Beispiele bei der Genitiv- 
bildung (? 22) zu bemerken, daB die vorher- 
gehende Silbe, sobald sie auf e oder i ausgeht, 
diese Vokale meist in a verwandelt oder ein a 
einfiigt. Ist das Wort aber einsilbig, so wird 
bei vokalischem Auslaut nach i die Silbe ra, 
nach u die Silbe na und bei konsonantischem 
Auslaut ein a vor ra eingeschoben. Eine Aus- 
nahme bildet pakira statt perira, von peri, 
Sohn (vgl. ? 22). a(en) als Possessiv-Suffix 
ersetzt den vorhergehenden Vokal oder wird 
ihm angefiigt. 

Sehr selten kommen Durchbrechung der 

Regeln beziiglich der Anwendung von ru, 
hu, u bzw. ra, me vor. So heil3t es: wa-hapoa 
u-xutsimoa (nach allen Seiten stromt der 

Regen herab) auf ihre (d. h. der Blauelster) 
jiingeren Briider 250, 17. Man erwartet 
xutsimoa-me, da der Besitzer nicht Subjekt 
ist. wa ist dagegen richtig, da es sich auf 
xttsimoa bezieht - auf sie (d. h.) ihre j. B. - 
(stromt der Regen herab), vgl. weiter unten. 

Es kommen sogar Verbindungen von ru 
und ra bzw. von wa und ra an demselben 
Worte vor, obwohl anscheinend eins das 
andere ausschlieBen miiBte. 

Yapu tihaunaxte tz-ru-kuxka, ti-ru-kuxka- 
ra iyuiri kuxka-ra, dort schmiickt er sich 
mit seiner Halskette, seiner Halskette von 
Perlen des Yuiri-Grases 70, 8. Hier ist das 
durch den Genetiv iyuiri zu bestimmende 
Wort kuxkara, ebenso wie ,,seine Halskette" 
(rukuxka) zweimal gesetzt, indem aber nur 
drei statt vier Worte kuxka gebraucht sind. 

wa-pdki-ra, (die Gotter des Santiago- 
Baches erinnern sich) ihres (d. h. der GOtter 
iiberhaupt) und ihres (d. h. unserer Mutter) 
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Kindes, 66, 6. Es geht also auch aus dieser 
Stelle einwandfrei die Richtigkeit der An- 
wendung von ra und wa hervor. Es handelt 
sich bei diesem Kinde um die Zikade, die 
itakwate tate niuznka, ,,der Gotter und unserer 
Mutter (der Erd- und Mondgottin) Worte", 
genannt wird, 66, 17. Die Gotter des San- 
tiagobaches sind also nicht die Besitzer, die 
ru-paki-ra erfordern wiirden. 

ru wird selbstandiger durch Zufiigung von 
itax. Es wird dann in den seltenen Beispielen 
der Texte nachgestellt, behailt aber dieselbe 

Anwendung, z. B. kwatas ruitax, (sie er- 
innern sich) ihrer Kwatas-Blume, 17, 4. 

Das Possessivpronomen wird auch bei 
unsern Prapositionen gebraucht, z. B. ta- 
hapod, iiber uns, d. h. im Himmel 256, 47; 
wa-hemin petihia, du sprichst zu ihnen 
244, 29; vgl. ? 80. 

Ausnahmsweise kommt jedoch der Accu- 
sativ des Pron. Pers. vor: mu-hetsix hetsdn 
tukaxvitse, auf dich vertrauen wir, 218, 23; 
mu-hetsix ist betontes mu. 

Mit dem Possesiv-Pronomen verbunden 
wird sat, einer, in der Bedeutung selbst, 
allein, unverheiratet. 

a-sdix hat tiutdwa, fertige du allein (d. h. dir 
allein) (ein Buschmesser) 269, 24. 

ru-sdax ukauxtsete, er zog sich selbst (einHemd) an 
153, 41 

nu ru-8sixna autg' ve, er stand allein da 175, 64 
nu hUtfaka ru-saixta, er lebte allein, (d. h. unver- 

heiratet) 193, 1 

Auch kime mit Possessiv Pron. bedeutet 
allein, selbst, an sich 

na-kime, ich allein (weiB3) 97, 9 
a-time put,eve, du selbst (wiinschest es) 196, 2 
wakasi ru-ktime, Kiihe (befanden sich) fur sich 

allein 190, 8. 

Vgl. auch hamon purayftix, er allein weiB es 
77, 11, wo das Pronomen ru ausgelassen ist, 
eigentlich: mit sich weiB er. 

Ebenso erhalt gawa, vollkommen, das 
Possessiv-Pronomen z. B. 

a-sawa pahuwa, du bist vollkommen gesiittigt 
286, Anm. 3 

ru-sawa puhusa, er war ganz gesattigt 286, 4 

Dagegen ist rusdin, allein, unveranderlich: 
rusdman tu?a, (sie stellten) die Kiirbisschale allein 

(d. h. ohne Inhalt) (hin) 110, 227 

Ebenso ist rusdin-kime (husain-kime in 
F.), fiir immer, ewig, eigentlich: fir sich 
allein (bestehend), unveranderlich und auch 
rusa (ta), huds (F.) nach alien Seiten, iberall, 
im Gegensatz zu dem verwandten gawa, z. B. 

ru?dpe tihiyahcdtirixme, nach alien Seiten breitest 
du Wolken aus 235, 46 

Vgl. auch rumudati (J.), humudti (F.), lauter, 
ausschlieBlich ? 83. 

Die Possessiv-Pronomina der 3. Person 
Sing. und Plur. werden substantiviert: ttrua 
aus ru, tiara aus ra, tiwd aus wd. Die An- 
wendung ist dieselbe wie bei ru, ra, wa z. B. 

itirua, (sie nahmen) ihr Eigentum (heraus) 156, 81 
itiara, (sie nahmen) sein Eigentum (mit sich) 

154, 50 
itavauxsimoa tiwa, das Eigentum unserer Alten 

(ist dort sichtbar) 92, 7 
takwds tiwd, die Gerate der Gotter, (werden ge- 

badet) 56, 40. 

?26. REFLEXIV- UND REZIPROKES PRONOMEN. 

Die Reflexiv-Pronomina und ebenso die 
reziproken Pronomina entsprechen in allem 
mit Ausnahme der 2. P. Plur. den Possessiv- 
Pronomina, nur daB natiirlich ra, ha und wa 
fehlen, da diese sich ja nicht auf das Subjekt 
desselben Satzes beziehen. Ihre Stellung ist 
unmittelbar vor dem Stamm des Verbums, 
sobald keine Prafixe vorhanden sind. In 
diesem Falle lauten sie 
1. P. Sing. n(a), n(e) 
2. P. Sing. a 
3. P. Sing. ru (meist in J.) (h)u (F.) 
1. P. Plur. ta 
2. P. Plur. ru (hu) 
3. P. Plur. ru (hu) 
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ne-na-taya, ich werde (die Rodung) (fur mich) 
anziinden 269, 31 

ni huiydnu a-na-n-puiste, (erlaubst du es mir) da3 
ich mich dort warme ? 271, 5 

na-n-saupe, ich ruhe mich aus 207, 2 
pa-a-saupa, ruhe dich aus 202, 4 
ru-sune, sie ordnet sich (das Haar) 105, 61 
titakime hu-kuve, er bittet fur uns 245, 31 
hut-r-itsite, er bewegte sich heraus 273, 5 
ru-itsite, er zog sich hin und her 290, 16 
u-taya, er wird (das Feld) anziinden 269, 26 
ka.u hu-ye4na, weinet nicht 215, 4 
mu-ru-tamuave, sie freuen sich 76, 78 

Gewohnlich hat das Verbum aber Prafixe, 
und dann werden die Reflexiv-Pronomina 
zwischen das letzte Prafix und den Verb- 
stamm eingefiigt. Solche letzten Prafixe sind 
bei den reflexiven Verben nur ha, he, ka, na, 
ra, re, ta, te, ti, tia, wa, ya. Dann werden die 
Reflexiv-Pronomina je nach dem Endvokal 
des Prafixes in der 1. (na, ne) und der 3. Pers. 
Sing. (ru, hu) und in der 2. und 3. Pers. Plur. 
(ru, hu) angepaBt, wahrend die 2. Pers. Sing. 
(a) und die 1. Pers. Plur. (ta) unverandert 
bleibt. Es ergeben sich dann die folgenden 
Verbindungen: 
1. P. Sing. ta-n(a); te-n(e); te-n(a); ti-n(a) 
2. P. Sing. ta-a; te-a; ti-a 
3. P. Sing. 2. P. Plur. 3. P. Plur. tau statt 

ta-ru, ta-hu: tu, seltener tiu (in F.), statt 
ti-ru, ti-hu 

1. P. Plur. ta-ta, ti-ta. 
Folgt auf ru, tau, tu ein Vokal, so wird 

haufig ein r eingeschoben. 

ya-nu wate-na-saupe, hier ruhe ich aus 214, 18 
yu-nuf-ri tiukure-ne-avutse, hier verberge ich (meine 

Worte) 248, 50 
nau wiydnu ye tihautd-na-av?tse, ich will hier 

(einen Opferpfeil) niederlegen 273, 2 
poa-ta-a-vdta, verbirg dich 86, 34 
tsi hiti-a-saupe, ruhe aus 246, 81 
tikdu (= ka-hu)-haitire, er hiillte sich in Wolken 

256, 41 
hdtu (= ti-hu)-saire, (die Schlange) rollte sich zu- 

sammen 282, 5 
matix nu mi tiu (=ti-hu)-r-isate, darauf be- 

sprachen sie sich 297, 97 
xiydu (- ya-ru)-yein, die Schlange briillte 50, 18 
ta-nd-ta tiwa-ta-haitire, wir hiillen uns auch in 

Wolken 253, 36 
ayd tu-ti-ta-kiuve, so bitten wir 79, 76 

mu-si-yantaux (= ta-ru)-kunan, ihr werdet 6ffnen 
(die Pforten) 126, 32 

sau nmoreiri tii (= ti-ru)-r-eaku, (wenn) ihr die 
Arbeit wollt 128, 6 

mua-t4ux (= ta-ru)-kiuvesin, sie bitten 78, 48 
ya mumi titeititx (= ti-hu)-saupiwa, dort werden 

sie ausruhen 254, 38. 

Werden aber andere Prafixe als die an- 
gefuihrten gebraucht, was jedoch beim Re- 
flexivum sehr selten vorkommt, oder wird 
das Prafix als Ortsbezeichnung nicht voll 
zum Verbum gerechnet, so tritt nicht die 

Zusammenziehung mit ru, hu ein, sondern 
diese stehen wie bei dem prafixlosen Verbum. 
tu-hu-voire, er ernahrte sich 193, 3 statt 
tu (= ti-ru)-voire. Die Form konnte dem- 
nach eine Dehnung nach ? 8 sein, zumal hu 
sich in J., woher der Text stammt, nicht 
vorfindet. 
ma hapodn ya-ru-voiramua mua-xu, sie werden 

sich hier auf (der Erde ihrer) bedienen 145, 10. 
In diesem Falle ist ya, hier, nicht als eigentliches 
Verbalprafix aufzufassen 

nain-pu-kime a-ru-r-asta, alles merkte sie sich hier 
166, 7. Wie vorher: a, hier 

aima-ta tixi-rii-sa, sie sprachen untereinander 
86, 45. 

Auch bei unseren Prapositionen wird ge- 
legentlich ru verwandt das ja mit dem 
Possessivum identisch ist: yi-pu ru-tsaxta 
rdtdxtoa, in sich schliirft er hier (das Lebens- 
wasser) 64, 33. mattx nu rakatuise ya-ru- 
hetse, sie faBten dort an sich herum 59, 62. 

Vgl. auch ? 25. 

? 27. DEMONSTRATIV-PRONOMEN. 

Die hauptsachlichsten Demonstrativ-Pro- 
nomina ai und amue. sind bereits als Ersatz 
des personlichen Pronomens 3. Pers. Sing. 
und in ihren Verbindungen mit den Plural- 
formen des personlichen Pronomens, die 

gleichfalls zu seinem Ersatz dienen, erwahnt 
worden (? 24). Es geniigt daher hier die bloBe 
Aufzahlung. 
Sing. (h)ai, (h)ain, (h)aina, ain?, (h)aike, 
aihi, dieser, diese 
Plur. (h)aima, (h)aime(s), aimu, aimumi, 

diese 
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Sing. amue, am amui amuitsa, dieser, diese 
Plur. mamue, amutmu, mamuxna, arnume(s) 

diese 
Sing. hi, (vgl. athi), selten ri; dieser, diese 

Plur. himeste, diese. 

Weitaus am meisten von diesen werden 
aix und die damit zusammengesetzten For- 
men gebraucht. Eine besondere Eigentiim- 
lichkeit ist, daB ai usw. oft hinzugesetzt wird, 
nur um zu bezeichnen, daB von dem Ding 
oder Wesen schon die Rede gewesen ist, so- 
daB man von einem Ersatz unseres bestimm- 
ten Artikels sprechen konnte. Doch kommt 
die Anwendung nicht immer vor, und anderer- 
seits steht ai auch vor einem Wort mit 
Possessiv-Pronomen. haixke wrukitsi, (die 
Schlange dachte nicht mehr) an dieses ihr 
Haustier 282, 8. 

? 28. RELATIV-PRONOMEN. 

Es ist bereits darauf hingewiesen, daB das 
Prafix i und ti vor einer Verbform diese 
substantiviert und demnach eigentlich einen 
Relativsatz einleitet (? 13). Ebenso laiBt sich 
nachweisen, daB das Suffix ti von Nomina, 
Pronomina, Adverbien und Partikeln oft 
relativische Bedeutung hat (? 14). Dadurch 
werden die Pronomina mit dem Suffix ti 
gewissermaBen zu Relativ-Pronomina, be- 
sonders hatdti, hatete, derjenige, welcher; 
titdti, das, was 256, 75 (? 14) haintix, der, 
welcher 89, 31 (? 14); hatdx tiye' tentim6itix.., 
wer siegt (wird der erste sein) 158, 103; 
..hatete yuheeniu, (nicht erblicken sie) den, 
der hier sprach 87, 54. 

Ein eigentliches Relativ-Pronomen ist nur 
hai, welcher, welches, das aber auch ,, auf 
welche Weise, woher, wohin," in relativischem 
Sinne heiBen kann. Doch wird auch dieses 
zuweilen mit dem Suffix ti verbunden (vgl. 
? 14) 

haipa wix piktu pardivtin, welche du (auswahlst), 
wirst du mitnehmen 184, 35 

.haixmd warix, (so erzahlten die Alten) was sie 
d. h. gewisse Tiere) taten 210, 6. 

? 29. FRAGE-PRONOMEN. 

haiki(s)? was ? meist: wie ? auf welche Weise ? 
haindu? haineu? auch handu? haneuna? was? 

haindu? hane'u? andu(tse)? weshalb? haneu, 
wo ? hainautsekcdu? wie ? 

hamini?, wer, was? haini? weshalb? wie wo? 
hani ? wo ? ani ? wie ? 

hainie? was? aus haini und en, sein; z. B. hainie 
sixtimuatse? was denkt ihr? 144, 2 

hdtdki(s)? (h)ataneu? hatani? hdteni? (h)atatdu? 
hatatautse ? wer ? 

titandu ? titaneu ? titdni? titatdu? titatautse ? ver- 
einzelt auch titetatdu? titatui? was ? was denn ? 

Von diesen wird haiki(s), hatdkis, selten 
auch haini zugleich in der indirekten Frage 
gebraucht. 
haitdu? haitautse? hatdau? hatautse? weshalb ? 

wie ? wo ? und hainit (tse) ? weshalb ? wie ? 
letzteres auch in indirekter Frage, haben 
nicht die Bedeutung von Frage-Prono- 
mina. 

? 30. UNBESTIMMTES PRONOMEN UND ZAHL- 
WORT. 

hatd, hate, hati, irgend einer, jemand, der Be- 
treffende, Plur. hata, einige; mit der Negation 
ka, kai, niemand 

hatatdu (selten), hdtdti wer immer, jeder 
hdtitina, irgend welche, irgend wie viele 
tita, titaheta, titdita, irgend etwas, mit der Negation: 

nichts, Plur. tita, einige 
titatina, irgend wie viele, eine Menge 

hata wird zuweilenwie unser unbestimmter 
Artikel gebraucht. z. B. 
..ih htax rUta, (sie kamen dorthin, wo) eine Frau 

(wohnte) 182, 2. 

Auch hatd, der Betreffende, bezieht sich 
auf eine unbestimmte Personlichkeit: sara- 
tUvi muhdite, ergreifet den Betreffenden, 87, 51. 
Es handelt sich um einen von vielen Froschen, 
der die Regengotter herausgefordert hat. 
hatatdu, hatdti: . .hataxtau idios voire, wem 

immer Gott hilft, (besteht), 262, 5 
hdtdti hirawausin, (hier geben wir (Gotter) 

unser Leben) wer immer es suchen wird, 
239, 30 vgl. ? 28 

hatitina: . .vaxsi hdtitina tiris naixmi, (es 
setzten sich) eine Anzahl Alte und alle 
jungen Leute, 178, 93. 
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Andere, eine unbestimmte Zahl ausdriik- 
kende Pronomina und Adjektiva sind fol- 
gende: 
hatsu, einige wenige, bezieht sich auf Tage 

(?ikd); hatsu, ein wenig, ist Adverb 
hatSi(ti), at?gi poamd oder poamaka(ri), 

poame, alle, viel, einige, eigentlich: soviel 
gehen (mogen), d. h. soviel da sind (me, 
gehen, indem poa statt pu steht, vgl. ? 24). 
poamdka und poan werden wie poame 
auch in demselben Sinne allein gebraucht, 
wobei dann hatsu zu erganzen ist. Wird 
hatsgi allein angewendet, so ist es Adverb 
in der Bedeutung lange (? 88). DaB poamd 
Verbform ist, geht auch zuweilen aus den 
Prafixen hervor: kapu aixna-kime hatsi 
hipoame! Wegen dieser (Bitte) nicht viele 
(zu erganzen: Worte) 128, 1 (aus einem 
Gebet). . .naixmi hadtu tititita hai, 
ha&tsi titipoame (man handigte ihnen die 
Zeremonialgerate ein) alle, die irgend 
etwas waren (d. h. bedeuteten), viele 
(oder alle) die da waren. tititita steht 
also in gleicher Verbform wie titipoame. 
Es wird aber ofters sexre, sein, noch 
hinzugefuigt: ats mawix poamd titesexre, 
alle (Tiere zu erganzen) die es gibt 208, 3. 
Vgl. iiber die relativische Ankniipfung 
durch das Suffix ti ? 14. 

hai, irgend wie viel: mattx nu hai weyeiSas, sie 
kamen in Scharen einher 288, 21 (vgl. ? 84) 

hewa, viel 
ka, ein wenig (selten). ka heiBt sonst ,,nicht" 

.tawi ka timuatatuituite zimueri, (bitte 
deine Mutter), daB sie dir ein wenig Saat- 
korn gebe 174, 54 

mul, muirkd(ka), muiti, viel 
naimi, naimika(ri), nain, alles, alle. Davon 

bezieht sich naimi auf lebende Wesen und 
Sachen, naimika(ri) nur auf lebende 
Wesen, najn nur auf Sachen 

sai - -sai, der eine - der andere, Plur. saika, 
die andern .. i.sai-kme gnamoaka (ich gebe 
dir eine Ohrfeige) mit meinerandern Hand 
289, 9. itiyiisa saix atfsaix ata tit&aa, das 
eine (Hemd) war gemustert und das andere 
rotlich gelb 162, 15. 

1 sai 
2 wapo(a), wapoka 
3 waika(ka) 
4 modkwa 
5 ani, angivi*, an6i- 

vika 

6 ardsei, ardsevi* 
7 ardwapo* 
8 ardwaika* 
9 ardmoakwa* 

10 tamodmota*, tamo- 
dmotaka 

Wahrend von diesen wenigstens der gr6Bte 
Teil in den Texten vorkommt, sind die an- 
dern mit Ausnahmen von seite, 20, von meinen 
Gewahrsmannern erfragt. 

11 tamodmota apod sai* usw. 
20 seite 
30 seite apod tamodmota* 
40 wapoite* 
50 wapoite apod tamodmota* 
60 waikate* 
70 waikate apod tamodmota* 
80 modkwate* 
90 modkwate apod tamodmota* 

100 dgixte oder sei siento. 

Es folgen dann nur noch Verbindungen 
mit siento (gleich sp. ciento) 100, und vira 
(gleich mil), 1000. 

Fur die Etymologie dieser Worte kommt 
in Betracht, daB Mite, Finger, Zehe heilt, was 
demnach in der fiinf an5i = ana Site, dort die 
Finger (einer Hand), zum Ausdruck kommen 
konnte, ferner in seite, 20, wapoite, 40 usw. 
-sai Mite, wapo Site usw. in dem Sinne: ein 
Satz Finger und Zehen usw. ardsei, 6 usw. 
wird = ard sai, dort nun eins usw. sein. 

Die Formen auf ka werden besonders bei 
lebenden Wesen gebraucht, obwohl sie auch 
sonst vorkommen. Ausnahmen bilden nur 
Formen wie: matix nu uhaikure'ne itiris ma- 
wapoa, darauf kamen zwei Knaben (eigent- 
lich: es waren zwei) 274, 2. 

Als Ordinalzahlen finden sich 
anakdi, der erste und anayex%e, der erste sein. 
,,der zweite sein" wird umschrieben: 
nuwetate, ich kam als zweiter an*, eigentlich 

,,ich blieb iibrig". 

? 31. ZAHLWORTER. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


NOS. I-2 GRAMMATIK DBR CORA-SPRACHE 31 

Ferner gibt es: sasui, einzeln; sais* oder 
sas*, einmal,wapo?*, zweimal, waika*, drei- 
mal usw. durch Anfiigung des Suffixes s an 
die Zahl. In den Texten findet sich jedoch 
nur angivika -hetse, ftinfmal 184, 33; beim 
fiunften Mal 187, 68; ata, atdwa, rawa, tawa, 
tdwa, tawas, tawas (die beiden Silben auch 
getrennt geschrieben), wiederum, nochmals; 
katsd..wa(s), nicht mehr wieder (vgl. ? 88) 
hewa ataka, vielmals wiederholt. Vgl. auch 
die Bezeichnungen fur: allein, selbst usw. 
mit dem Possessiv-Pronomen ? 25. 

DAS VERBUM. 

PRAFIXE DERVERBA. 

? 32. ALLGEMEINES. 

Die Prafixe des Verbums sind auBer 
den schon erwahnten personlichen (? 24) 
und Reflexiv-Pronomina (? 26) die folgen- 
den: a, an(en, in), ana, anta, anti(enti, inti), 
ha(n) (hia), he(n), hi, hu(hiu), i, ka, ku, 
ma, mu, na, ni, nu, ra, re, ru, sa, si, ta,(tia), 
te, ti, tu,(tiu), wa, we, wi, ya, ye, yu. Die 

geringe Bedeutung dieser Prafixe ergibt sich 
besonders daraus, daB viele mit Ortsadver- 
bien iibereinstimmen, namlich a, an, ana, ha, 
han, ma, mu, u, ya, ye, yu, hier, dort; anti, 
oben. Dazu kommen noch zwei, deren Orts- 
bezeichnung ohne weiteres aus der Bedeu- 
tung der meisten mit ihnen zusammen- 
gesetzten Verba zu entnehmen ist, namlich 
anta, oben, und ka, unten, herab. Von diesen 
konnen demnach nur anta, anti, oben, und ka, 
unten, dem Verbum eine besondere Farbung 
geben, wahrend die andern, die nur ,,hier, 
dort" bedeuten dieses nicht tun konnen. 

Nun sind aber haufig bis vier Prafixe ver- 
eint, so daB auch daraus ihre geringe Fahig- 
keit, dem Verbum eine besondere Bedeutung 
zu verleihen, erhellt. Gewohnlich hat aber 
das unmittelbar vor dem Verbstamm stehen- 
de Prafix den meisten EinfluB, wahrend die 
zuweilen vor dem Pronomen befindlichen 
Prafixe hi, ti, ta gar keine Bedeutung haben. 

Um diesen EinfluB kennen zu lernen, ist eine 
Betrachtung der einzelnen Prafixe besonders 
in ihrer Stellung unmittelbar vor dem Verb- 
stamm und in der Umwandlung seiner Be- 
deutung unerlaBlich. Es mag aber gleich zu- 
sammengefaBt werden, daB transitive oder 
intransitive Verben bestimmte Prafixe nicht 
bevorzugen, und daB auch die geringe Aus- 
wahl fur die reflexiven Verba (? 26) nicht auf 
einen Bedeutungswandel zuruckgeht. 

Das Verbum kann freilich auch ohne 
Prafix gebraucht werden, doch ist das nicht 
das Gewohnliche. Das Feststellen dieser 
Prafixe im engeren Sinne zum Unterschied 
von den Pronominal-Prafixen ist manchmal 
mit Schwierigkeiten verbunden. Vor allem ist 
das Objekts-Pronomen ra, ha, a, ihn, ihm, es 
und plur. wa, sie, ihnen, inbezug auf lebende 
Wesen mit Verbprafixen identisch, aber 
auch die Reflexiv-Pronomina na, a, ta, mich, 
dich, uns, und die Subjekts-Pronomina ta, te, 
ti, tu konnen, zumal diese auch gehauft vor- 
kommen, mit den Prafixen verwechselt wer- 
den. hia, tia, die besonders in San Francisco 
als Prafixe statt ha und ta vorkommen, konnen 
leicht mit dem Pronomen zusammen- 
gesetzt sein, das in F. angewandt wird, denn 
hi und ti konnen, wie erwahnt, vor dem 
Pronomen stehen. Andererseits kann auch 
ein vermeintliches Prafix zum Stamm ge- 
horen oder ein Prafix mit Unrecht zum 
Stamm gerechnet werden, well das betreffen- 
de Verbum ohne das Prafix nie vorkommt. 
Hierhin geh6rt besonders ta. 

? 33. PRAFIXE anta, anti. 

anta-hanasti, einen Gegenstand fiber etwas gleiten 
lassen; hdnasti, a-, ha-1, kriechen 

anta-katse2, refl. sich etwas iiber die Augen reiben; 
tge, ka-, etwas gegen einen stoBen 

antd-ku, refl., anti-k'u, 6ffnen, aufdecken; ku, ta-, 
ein Loch graben 

antc-kusi, herausziehen (Stacheln) 
antd-moare, einer bei der Entbindung behilflich 

sein; moare, einen besuchen 

1 a-, ha- bedeuten Priifixe von hdnasti. 
2 Triager des Reflexiv-Pronomens sind durch 

fettgedruckte Buchstaben gekennzeichnet. ? 26. 
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antd-ra, iiber einen FluB setzen; antira, empor- 
klettern; ra, fortgehen 

anti-rase, werfen (unter die Pfanne ins Feuer); rase, 
werfen 

anta-ti, abpfliicken (Baumfrucht); ti, nehmen 
antd-tika, in Haufen iiber einander sein; ka, ha-ti- 

usw. vorhanden sein 
antd-toa, einen iiber einen FluB setzen; toa, ha-, 

wa- usw., hinlegen 
antd-vara, ti-l, anfangen (das Feuer) zu facheln; 

vara, ta-, anfangen zu schlagen 
dnti-ke, emporsteigen; ke, ha-, ta- usw. gehen 
anti-ndna, ra-, erhaben sein (Worte); nana, ra-, ta-, 

hin und hergehen 
anti-nete, ye-, emporheben, nete, flieBen machen 
anti-pi, emporhalten; pi, ta-, te-, ye-, ergreifen, in 

der Hand halten 
anti-pit se, eine Spitze machen (an den Saestock) 
anti-poari, iiber einen beschliel3en, beendigen; 

poari aufhoren 
anti-ri, hinaufsteigen k6nnen; ri, hi-, ti-, es ist 

moglich 
anti-sexre, sich oben befinden; sexre, vorhanden 

sein 
anti-tse, eine Speise am Feuer aufsetzen; tge, 

stellen, legen 
anti-toase, refl. aufsteigen (auf ein Tier); toa, ha-, 

wa-, ya-, hinlegen 

Fast ebensoviele mit dem Prafix anti ver- 
sehene Verben haben aber meist die in anti, 
dort oben, steckende Bedeutung nicht, und 
einige wie antivivirme, aufgehangt sein, und 
antiyeiri, es ist ein Aufstieg vorhanden, 
haben dieselbe Bedeutung auch bei andern 
Prafixen. Es mag demnach sein, daB in 
solchen Fallen an und ta bzw. ti nicht zu 
einem Prafix zusammen gehoren, was z. B. 
auch bei den haufig aufeinanderfolgenden 
Prafixen anku zutrifft. Eine Regel fur den 
Gebrauch bald von anta, bald von anti ist 
nicht zu erkennen, es sei denn, daB anta fast 
nie vor einer Silbe mit dem Vokal e vor- 
kommt, wahrend das bei anti ofter der Fall 
ist. Die Bedeutung ,,oben" ftir anta ist nicht 
so deutlich wie fur anti. 

? 34. PRAFIix ka. 

kd-ha, herabnehmen; ha, ra-, ru- usw. ergreifen 
kd-he, u-,ye- (d. h. u-kd-he, ye-kd-he), ausgielBen, 

herabwerfen; he, ha-, re- usw., sprechen 
1 Das bedeutet ti-antd-vara. 

ka-hipoa, yau-, abwarts stol3en; hipoa, ti-, wa-, 
aufwerfen usw. 

kd-huwana, ha-, he-, herabrauschen; wana, hahu-, 
tahu- usw. summend fliegen 

kd-igate, yau- nach abwarts sprechen; (i) gate, sagen 
ka-ite, wa-, abwarts schicken; ite, beauftragen 
kd-kike, abfressen (die Haare unordentlich ab- 

schneiden); klke ta-, fressen 
kd-me, ha-, he-, usw., herabsteigen; me, a-, ha- usw. 

gehen 
ka-muamue, a-, ta-, usw., herabnehmen wollen; ka- 

muamue, ha-, refl. herabsteigen wollen; muamue, 
beabsichtigen 

kd-namuare, ha-, he-, unten zu h6ren sein; namuare, 
sich horbar machen 

kd-nawairi, einem die (Kleider) ausziehen; na- 
wairi, rauben 

kd-ne, an-, ha-, usw. herabkommen; ne, heraus- 
kommen 

kd-ne(ri), auf etwas herabblicken; ne(ri), hinsehen 
kd-nete, ya-, abwarts schaffen; nete fliel3en machen 
kd-ninei, han-, herabschauen; ne(i), rani-, reni- 

usw. genau hinsehen 
kd-ninei, wi-, herabkommen; nei, tani-, tini- usw., 

herauskommen 
kd-niu, ha-, he-, sprechend abwarts gehen; niu, 

he-, hi- usw., sprechen 
kd-pi, herabnehmen; pi, ta-, te- usw., ergreifen 
kd-poari, ha- refl. unten verschwinden; poari, ra-, 

ti-, wa-, refl. verschwinden (auch von der Sonne) 
kd-ra, ha-, herabsteigen (vom Himmel); ra, ha-, 

hi- usw. gehen 
kd-rai, herabwerfen; rai, ha-, hiu- usw., verlieren, 

fortwerfen 
ka-rditse, mit dem Geweih stoBen; raitsara, ha- 

hi- usw., anfangen zu laufen 
kd-riri, kd-rariri, einen entkleiden, etwas fortneh- 

men; riri, ha-, ya-, einem schlechte Arbeit leisten 
kd-ru-pi, ha-, ru- usw., abwarts gehen; rupi, ha-, 

he- usw., fortgehen 
kdaru-ti, ha-, hinabgehen; ti, kuru-, raru-, taru-, fort- 

gehen 
kd-si-seiri, von unten sichtbar sein; seiri, tasi-, 

erscheinen 
kd-siwana, herabschwirren; wana, rasi-, tasi-, mit 

Get6se laufen 
ka-s'nite, abwarts sprengen (Lebenswasser) 
ka-tditgara, hira-, anfangen eilig herabzuklettern; 
taitgara, hia-, ta-, anfangen zu laufen 
ka-tasawa, hira-, Furchen machen (mit dem Pfluge) 
kd-ti, herabnehmen; ti, nehmen 
kdtoa, an einem tiefer gelegenen Orte lassen; toa, 

ha-, wa-, ya-, hinlegen 
kdtui, herabbringen; tui, bringen 
ka-tuire, ha-, herabgeben, tuire, geben 
kd-tse, tita-, herabkommen, regnen; tse, a-, hi- usw., 

sich entfemen, herab-, heraufsteigen 
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kd-vara, ya-, anfangen etwas auf den Boden zu 
schlagen; vara, ti-, refl., anfangen sich einen 
Schlag zu versetzen 

ka've, an-, ha- usw., haingen; ve, ha-, he- usw., vor- 
handen sein 

ka-virteme, hi-, ta- usw., wie ein Faden herab- 
kommen; virteme ausgespannt sein, sich schlan- 
geln 

ka-wite, ya-, den Federstab abwarts richten; wite, 
den Federstab richten 

kd-xu, ha-, hia- usw., herabsteigen; xu, hu, gehen 
ka-yana, hau-, nach der Unterwelt hin rauchen; 

ydna, ha-, ta- usw. rauchen 

Die Bedeutung von ka, herab, ist noch 
deutlicher als bei anti, hinauf, zumal wenige 
Falle vorkommen, wo ka ohne Belang ist. 
Auch da wird aber ka manchmal verstand- 
lich, z. B. 

ka-kipod, Haare haben, wo an lang herabhangendes 
Haar gedacht sein k6nnte; (kipod, Haar) 

ka-ndtriyi, im Tanze begriffen sein, wo das starke 
Aufstampfen betont wird 

kd-4aire, sich hauten (gaire, Schorf) 
ka-tawadyi, trunken umhergehen, im Gedenken an 

das Fallen 
ka-tex- ha-, ya-, den Wohnsitz haben; tex, ha-, 

ta- usw., vorhanden sein. Hier ist wohl an 
Siedlungen am Flusse gedacht 

ka-ve, ha-, hia- usw., herabfallen; ve, a-, ha- usw., 
fallen. 

Man wird ferner finden, daB ka fast nie 
an anderer Stelle als unmittelbar vor dem 
Verbstamm erscheint, wie es mit vielen 
andern Prafixen der Fall ist, die freilich auch 
an solch entscheidender Stelle vor demVer- 
bum oft nichts Besonderes bedeuten. Eine 
Ausnahme bilden nur die Prafixe ni und si, 
vor denen ka steht, weil sie mit dem Stamme 
zu enge verbunden sind, und aus demselben 
Grunde vor te: 
a-ka-te-nestsin ixa, das Wasser floB herab 

200, 25, wo te-ne, a-, an- usw. schon allein 
meist ,,herabkommen" bedeutet. 

? 35. ORTSPRAFIXE a, an, ana, ha, han, ma, 
mu, u, ya, ye, yu. 

Von diesen fallen ma, mu und u von vorne- 
herein fort, da sie nie nach anderen Prafixen 
vorkommen und demnach auch dort, wo 

3 

andere Prafixe nicht folgen, eine ausgespro- 
chene gewissermal3en zufallige Ortsbezeich- 
nung darstellen. Die ibrigen als Ortsadver- 
bien fir sich vorkommenden Prafixe geben 
in folgenden Fallen eine andere Bedeutung 
als die Stammform mit oder ohne sonstige 
Prafixe. 

ai-kanira, ta-, refl. sich tr6sten; kanira, Kraft 
a-tse, aufstehen, sich hinstellen; tse, a-, hi-, den 

Ort wechseln, herauf-, herabsteigen 
an-s6x, Sorge tragen, behiiten; sex, sehen 
(h)dn-siri, beiseite treten; Siri, wa*, aufgehen 

(Sonne) 
an-tdire, das Feuer schiiren; taire, verbrennen 
cn-tawa, heilBen; tawa, feststellen, ergriinden 
and-yexge, der erste sein; yexse, ha-, he- usw., sich 

setzen, daliegen 
ha-kai, zuhause sein; kai, ha-, ka- usw., sich be- 

finden 
ydu-tge, aufs Feuer oder auf einen h6heren Ort 

stellen; tie, einstecken (einen Baum in die 
Erde) 

ya-wite, erkennen, verstehen (J.); wite, den Feder- 
stab richten (F.). 

? 36. PRXFIXE he, hi, hu, i, ku, na, ni, nu. 

Alle diese Prafixe mit Ausnahme von he, 
hi und ku werden selten gebraucht. Aber 
gerade neben ku haben i, na und ni in ihrer 

Stellung vor dem Verbstamm einen gewissen 
Charakter, wahrend die uberhaupt viel ge- 
brauchten he und hi charakterlos sind. 

hix-muate, erkennen; muate, iiberlegen, nach- 
denken 

hu-wana, schwirren, summen, besonders von In- 
sekten und kleinen V6geln; wana, si-, sausen, 
mit Get6se laufen 

i-kwa, Hunger haben; kwa, essen 
ku-pi, ta-, ausreiBen (Haare); pi, ta-, te- usw., er- 

greifen 
ku-rate, tiu-, wa-, erfolglos umkehren; rate, hi-, sich 

aufhalten, z6gem 
ku-rd-, an-, empfangen; rd, ta-, herausnehmen 
ku-tdra, u-, ausreiBlen (Fingernagel); rd, ta-, 

herausnehmen 
na-igari, ta-, Pinole umriihren; ise, ti-, mahlen 
nd-mua, h6ren; mua, nachdenken, erkennen 
na-muare, h6rbar sein; muare, ergreifen, besitzen 
nd-ni-nei, ha-, herabsteigen (Sonnengott); nei, 

tani-, tini- usw., aufgehen (von Gestiren), 
gehen 
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nax-rai, hineinwerfen (ins Feuer); rat, ha-, hiu- usw. 
verlieren, fortwerfen 

ni-kwa, yau-, verschlingen; kwa, essen 
ni-ni!(rp), blicken, genau hinsehen; ni(ri), schauen 
ni-ti-re, anti-, ausfiihrlich sprechen; re, ti-, sprechen 

ni scheint also eine Verstiirkung der 

Stammesbedeutung auszudriicken, waihrend 
ku zum Teil auch in einer soichen Art wirkt, 
na dagegen Ofters ganz neue Begriffe hinzu- 

fiigt. 

? 37. PRXFIXE ra, re, ru, sa, si. 
Die Prafixe ra, re werden auBerordentlich 

haiufig gebrauclt, weniger ru,, und selten 
kommt sa und 8i vor, das nur unmittelbar 
vor dem Verbstamim gebrauclt wird, 

rd-he, he-, wa-, sich innen niederlegen; he, vor- 
handen sein 

rdc-ka, ha-, he- usw., darin, dabei sein; ka, ha-, 
ha- usw., vorhanden sein 

ra-kcdi, a-, ha- usw.,darin sein; /cai, ha-, /a-, da sein, 
sich befinden; ha-kai (F.) zuhause sein 

ra-me, he-, hi-, wi-, herausgehen, vonstatten gehen; 
me, gehen 

ra-na(x)gte, gefallen, angenehm sein; naxtMe, 
anti-, ta-, begegnen, begriif3en 

ra-ra, ha-he- usw., herausgehen, umkehren, eine 
Handlung wiederholen; rc-ra, ra-, ta -, ti-, fliegen; 
ra, fortgehen 

ra-tex, darin, in- Hause sein; tex, ha-, ta- usw., vor- 
handen sein, bleiben 

rax-rdi, urndrehen (die Flinte zum Wurf); rai, 
ha-, hiu; usw., verlieren, fortwerfen 

rd-toa, loslassen; toa, ta-, wa- usw., hinlegen, auf- 
bewahren 

rdu-ve, rd-ve, hi-, sich wenden (vgl. ra-ve, /cu-, sich 
aufstellen); ye, dastehen, vorhanden sein 

rd-vi, an/cu-, tragen (Kleider); vi, ergreifen 
re-he, sich darin befinden; he, vorhanden sein 
re-me, wa-, herausgehen; me, gehen 
re-tex, kcu-, sitzen; tex, ha- usw., vorhanden sein 
re-t.9e, kcu-, sich wenden und hingehen; tie, den Ort 

wechseln 
re-ve, wa-, sich wenden; ha-, hi-, ku-, dastehen; 

ye, dastehen, vorhanden sein 
re-yi, zuriickkehren, kreisen von Vogeln; yei, yi, 

gehen 
ru'i-han, hi-, griin, unreif sein; hani, reif sein 
ru-pi, ha-, he- usw., herausgehen, antreten (zum 

Tanz); ta-, hineingehen, sich verstecken; pi, 
ta-, te-, ya-, ergreifen 

ru-poari, einen beschuldigen; p6ari, auch ru-, auf- 
h6ren, t6ten 

ru-ti, hu-, ra-, ta-, fortgehen, hingehen; ru-ti, hin- 
bringen, fortschleppen; ti, nehmen 

sa-raitge, ta-, fortschleppen; rait,ara, ha-, hi- usw., 
anfangen zu laufen 

8i-se'iri(wa), ta-, erscheinen, aufspriel3en; sgxre, 
sexriwa, 8ekri(Wa), ha-, he- usw., vorhanden 
sein, erscheinen 

si-wana, ra-, ta-, we-, schwirren, mit Get6se laufen; 
wana, hu-, /a-, summen, schwirren (von In- 
sekten, Regen usw.) 

s-iqtle, ta-, ausweiden (ein Jagdtier); ixt?e, ta-, te-, 
ein Loch graben 

Die Entsprechung von ra, re in der Be- 

deutung ,,innen", aber auch sonst tritt deut- 
lich hervor, ebenso der EinflulB einzelner 
vorletzt stehender Prbfixe (bei rave, reve, 
rupi, ruti)- Auffallend ist die Wirkung von 
ru als einer Negation (ruikan)- 

? 38. PRXFIXE ta, te, ti, tu, wa, we, Wi. 

Ausgenommen wi kommen diese Priafixe 
alle besonders haufig vor, ta und ti geh6ren 
aber auch zu denen, die sogar vor dem Per- 
sonal-Pronomen stehen kbnnen. 

td-an/ca/a, siil3 sein; ankakca, auch ha-, ti-, gesalzen 
sein 

ta-ha, seine Tochter zur Frau geben; ha, auch 
ra-, ru- usw., ergreifen, bringen, fortschaffen 

ta-hure, eine Kugel machen; ure, (J.) t~itig sein, 
bewirken 

ta-mua, beschliel3en, iiberwinden, zu etwas be- 
stiinmen, nennen, versuchen; mua, nachdenken, 
iiberlegen, versuchen, erkennen 

ta-muate, weise sein, lehren, nennen, versuchen; 
ta-muate, refl. wohlgemut, traurig sein; muate, 
jiberlegen, nachdenken 

td-muargre, sich erinnern, gedenken; muargre, 
wissen, verstehen, kennen 

ta-mudri fortjagen; moare, auch ha, hu- usw., be- 
suchen, hingehen (?) 

ta-na'-ra, vorangehen; na-ra, vorangehen lassen, 
vgl. ? 41; ne, hervorkonmen 

ta-pix(te), geben, einhandigen; pi, ta-, te-, ya-, er- 
greifen, nehmen, halten 

ta-rd, herausnehmen; rd, taha-, uha-, bringen, 
tragen (Kleider) 

tad-ra, ra-, ru-, te-, herauskommen; ra, ha-, hi- usw., 
fortgehen 

ta-rai, hineinwerfen; rai, ha-, hiu- usw., verlieren, 
fortwerfen 

tai-ri, antworten; re, ti, sprechen 
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ta-ru-pi, auch ha-, ya-, eintreten, sich verbergen, 
hingehen; pi, ru-, hauru- usw., fortgehen, 
fliehen 

ta-te, ha-, we-, vorhanden sein, iibrig bleiben; te, 
ru-, ta-, ya-, legen, liegen lassen 

ta-toa, auch a-, ha-, hi- usw., hineinlegen, werfen, 
loslassen, befreien; toa, ha-, wa-, ya-, hinlegen, 
dalassen, aufbewahren 

ta-tu, loslassen; tu, ha-, hia-, nehmen, bringen 
ta-tutu, auch ru-, ta- usw., hinlegen, geben; tutu, 

auch ka-, ra-, ti-, auflesen, sammeln; tutu, auch 
ru-, loslassen, dalassen (Opfergabe) 

ta-tMe auch hu-, sich gegenstemmen, stol3en; tSe, 
auch ya-, stellen, legen 

ta-wite, auch ti-, ya-, aufstellen, (den Federstab) 
in den Boden stecken, richten; wite auch tu-, 
wa-, ya-, den Federstab richten 

te-me, auch a-, tu-, wa-, gehen, emporsteigen, ein- 
treten; me, auch ha-, hu- usw., gehen, fort- 
gehen, vergehen (von der Zeit) 

te-sex, ha-, beobachten; sex, auch ha-, he- usw. 
sehen, beobachten 

te-tdka, tragen; taka, anti-, Friichte tragen (vom 
Sonnengott) 

te-te, hineinlegen; te, ru-, ta-, ya-, legen, liegen 
lassen 

te-tsite, prasseln, knallen; tsite, he-, wa-, ye-, auf- 
platzen (Larve), auskommen (Vogel) 

te-tMe, aufstellen; wa-, we-, sich hinstellen; auch 
ta-, wi-, herauskoimmen (aus dem Wasser), 
heriiberkommen (iiber das Wasser); tMe, auch 
ya-, stellen, legen 

te-tMui, ru-, haben, tragen; tMui, auch he-, ka- usw., 
ergreifen, bringen 

ti-taunabe, geschehen lassen, untatig sein; taunabe, 
einen in Ruhe lassen 

wex-tMe, we-itge, ti-, tu- usw., fallen, roden; ixtge, 
auch ta-, te eine Grube graben 

wei-tdwa, ta-, hinlegen (Federstabe nach Gebrauch 
auf den Altar); tawa, auch ta-, ti- usw., anfertigen 

Bestandige Merkmale fir die Prafixe ta, 
te, ti, we, die Veranderungen des Stammverbs 

hervorbringen, lassen sich hier nicht fest- 
stellen. 

? 39. PRAFIX UND STAMMESANLAUT i. 

Bekanntlich wird beim Zusammentritt 
zweier Silben in der ersten nach a, e und u 

haufig ein i und nach a, seltener nach e, 
haufig ein u eingefiigt (? 5). Das gilt nun auch 
fiir die Prafixe, sodaB das Prafix i nur dann 
mit Sicherheit zu erkennen ist, wenn es im 

3* 

Anfang der ganzen verbalen Zusammen- 
setzung ohne Personalpronomen steht oder 
den Akzent tragt; z. B. yapuri i-kd-me, 
schon kommt sie dort herab 66, 15. muan 
tau sakdi na tini-i-sex, ihr seht mich gut 
132, 3. Andererseits lautet der Verbstamm 
manchmal mit i an. Da in solchen Fallen i 
stets von dem vorhergehenden Prafix un- 
verandert gelassen wird, so ist die Zugehorig- 
keit zum Stamm leicht zu erkennen. Nur 
zuweilen wird zwischen den ausgehenden 
Vokal des Prafixes und i ein r eingeschoben, 
z. B. yanu ti-r-itire, hier schicke ich (Tabak) 
152, 8. Dasselbe geschieht bei der vorher- 
gehenden Verbindung des Prafixes mit dem 
Reflexiv-Pronomen ru, hu (? 26); z. B. nu 
tiwdu-r-ixka hewa, sie lud eine groBe Last auf 
177, 86. 

Nun gibt es aber zwei Verba (i)Sa(te), 
sprechen, und (i);ere, nachsehen, die bald 
den Anlaut i haben, bald ihn fortlassen. 

ga, auch hi-, ta-, ti-, tu-, sprechen, hat 
deutlich den Anlaut i nicht, auch nicht in 
der reziproken Anwendung: aimata tixiriiua, 
sie sprechen unter einander 86, 45. Das i 
vor ?a erklart sich jedesmal, wo es vorkommt, 
als Erweiterung des vorhergehenden Vokals. 
Dagegen hat die erweiterte Verbform gate, 
sprechen, zuweilen i als selbstandige Silbe, 
z. B. 
aya nu tU-r-i-gate, das erzahlte er ihm 154, 53 
ne hdmoa-r-i-6ate, ich sagte euch 269, 31 
matix nu mi tiCu-r-i-Sate, darauf besprechen 

sie sich 297, 97 usw. 
Demnach ist i als selbstandige Silbe weitaus 
das Ungewohnlichere, und man muB i des- 
halb als gelegentliches Prafix ansehen. 

Dagegen kommt igere nur einmal einwand- 
frei ohne i im Anlaut vor: wehete-geriwa, sie 
mogen nachsehen 176, 75. Freilich ist manch- 
mal nicht das i betont, und dann auch kein 
r vor i eingeschoben: nitSia uttiSere, utisere 
(besser uti-i-sere), ich mochte dort nachsehen 
289,5. 290, 15. Trotzdem ist i hier als Anlaut 
anzusehen, und in dem angefiihrten Beispiel 
(wehete-Seriwa) ist i durch te absorbiert 
worden. Das kommt nun auch bei ixtSe vor, 
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wo es Formen gibt wie atx munu axrdaxtMe 
(statt ..ra-ixt?e), ,,diesen (Baum) steckten 
sie hinein" 155, 65 und tite rdtextSe (statt 

.te-ixtse), laBt uns einen Keller anlegen 
155, 67. Ebenso wechseln wextse und weitge, 
ti-, tu- usw., fallen, roden, i gehort also bei 
ifere und ixt?e zum Stamm. 

SUFFIXE DER VERBA. 

? 40. ALLGEMEINES. 

AuBer den Suffixen, die Modi und Zeiten 
bezeichnen, gibt es eine Anzahl, denen selbst 
modale und temporale Suffixe angefiigt 
werden k6nnen. Diese standigen Suffixe, die 
mehr oder weniger haufig vorkommen, rufen 
z. T. einen zusatzlichen Begriff zu der Bedeu- 
tung des Verbums hervor. Andere bewirken 
eine Veranderung der Bedeutung oder iiben 
auf sie keinen EinfluB aus. Letztere sind ka, 
me, moa, na, ne, n, pe, pi, poa, ra, re, ri, 
ta, te, ti, tse, tsu, the, ye, yi. Ein zusatzlicher 
Begriff dagegen entsteht durch die Suffixe 
ku, mue, ra, 'e, te, ve, ke. mue und ku be- 
zeichnen ,,wollen" im Singular bzw. im Plural, 
ra bezeichnet ,,anfangen", Se das Intensivum, 
te,das Causativum, ve und ke die Dauer. 

? 41. SUFFIXE MIT GLEICHBLEIBENDER ODER 
AHNLICHER BEDEUTUNG DES VERBUMS. 

Es kommt vor, daB die letzte Silbe eines 
Verbums auf einen Konsonanten ausgeht. 
Dann ist manchmal ein Vokal zu erganzen, 
und zwar ein e, wie in en, ene, sein ,bleiben, 
vorhanden sein, oder in kdlen, kalene, kilen, 
kilene, klein sein. Doch laBt sich das meist 
nicht erweisen, auch nicht bei Betrachtung 
der angefiigten Suffixe der Verbalformen. 

Ebenso wird einem auslautenden Vokal 
zuweilen ein i angefiigt, wie in kd, kai, Holz 
holen, ka, kai, vorhanden sein; ne, nei 
tanzen; aapu, aapu~, es ist gut, wo aber ?apui 
auch ,,einem gut gehen" in personlicher 
Konstruktion bedeuten kann; ta, nehmen, 
mit sich tragen; tai, bringen, holen; ta, 

brennen, intr., tai, refl. anziinden, ver- 
brennen; tu nehmen, bringen, tui, bringen 
usw. 

Besonders kommen aber hier Silben als 
Suffixe in Betracht: 

ka: 
te-ne, na-ka, zerbrechen, trans. 
ruti*, ruti-k, feucht sein; ru, lebendig, naBl sein 
ta, nehmen, mit sich tragen; ta-ka, Friichte 

tragen (Baum)? 
waste, siien; wasti-ka, hinlegen, dalassen 
yei, yi, gehen, umhergehen; yi-ka, voriiber- 

gehen, herumgehen, vom Wege abweichen 

me: 
ase, as-ti-me, sich ausdehnen 
haitire, haitiri-me, Wolken ausbreiten, refl. sich 

in Wolken hiillen 
hisi(xme), Augen haben 
histi(me), reichlich vorhanden sein 
ika(me), Beine, Fiile haben; ikame, die Beine 

ausgestreckt halten 
kane, ankommen, herabsteigen, kand-ti-me, ab- 
warts flieBlen 

ki, kime, fressen (von fester Nahrung) 
muveri (-x-me) Federn, einen Federstab tragen 
neri, hinblicken; neri(me), Gesichter haben 

(nach alien Seiten) 
nit, sprechen; nii-sti-me, sprechen; tonen (von 

Worten) 
nutsiwa (me), bedrohen (Ubel) 
tdpiwa(me) festgebunden sein 
ta, brennen, es ist Feuer da; td-ti-me, es ist 

Feuer da 
ta've, tavd-te-me, dastehen 
te, legen, liegen lassen; te-me, es geschieht 
tu (ti-me), bringen 
tguika(me), singen 
vir, einen Strick ausspannen; vir-te-me, in Rich- 

tung bringen, gerichtet, ausgespannt sein 
vlye, pers. regnen, regnen lassen; viya-x-me, der 

Regen str6mt herab 
hu-wana(me) summend fliegen 
wau, suchen, bitten; wau-me, wau-si-me, suchen? 
waute, suchen; waute-me, suchen, bitten 
yei(me), gehen, wandern 
yeit.e, yeitgi-s-me, jemandes Spur folgen? 

Die Bildung geschieht durch Anhangen 
von me, indem zuweilen auslautendes e in a 
oder i unter Einschiebung von s verwandelt 
wird. Manchmal wird die Zwischensilbe ti 
eingeschoben, und zwar nach s, wo das aus- 
lautende e fortfallt, nach a, wobei auslauten- 
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des e in a geandert wird, und nach u, oder es 
wird die Verbindung sti nach u angewendet. 
Die Zwischensilbe si in wausime dient sonst 
zur Bildung des Futurums. Bei virteme und 
tawdteme ist wie bei wauteme, die selbstandige 
erweiterte Form virte, tavdte anzunehmen, ob- 
wohl sie in den Texten nicht vorkommt. Die 
Form auf me ist meist seltener als die Grund- 
form. Vielleicht ist me, gehen, in dem Suffix 
anzunehmen. Sollte das richtig sein, so ist 
damit aber keine progressive Bedeutung ver- 
bunden, wie wir sie bei dem Suffix ke, gehen, 
noch kennen lernen werden. Obwohl der 
Natur der Grundverben entsprechend ofters 
die Dauer hervortritt, so werden doch aus 
me Verbformen gebildet, wie sie sonst bei 
Verwendung eines solchen Hilfsverbums 
nicht vorkommen. 

moa: 
siehe ? 42 

na: 
re, sprechen, rax-na, dumpf sprechen, donnern 
antitsa, zerreiJ3en (trans.); tsa-na*, zerbrechen, 

vernichten (trans.) 

ne, n: 
ke, kix, kiri-ne, gehen; anti-kL-ne, emporsteigen 
taku, ein Loch graben; taku-n, ein Loch haben, 

es ist ein Loch da 
ti, tri, ti-ne, tri-ne, tragen, bringen 
ka-tSa(n), ein Kleid tragen 
ta-va, verfolgen; va-x-ra, anfangen, einen zu ver- 

folgen; ra-ve-n, ta-ve-n, verfolgen 
mu-vdra, den Kopf bewegen; vari-ne, sich be- 

wegen 
ve(ne), schlagen. 

Wie tri-ne mit eingeschobenem r ist auch 

koiri-ne phonetisch zu bewerten. Vorher- 
gehendes a wird bei der Anfiigung von ne 
in e oder i verwandelt. Auch ne ist vielleicht 
das Verbum ne, hervorkommen, gehen, und 
es gilt das vorher iiber me, gehen, Gesagte, 
nur daB hier in den angefiihrten Verben an 
sich kein Beharren liegt. 

pe: 
ki, etwas vollenden; ki-pe, machtig sein, ver- 

m6gen 

pi, poa: 
hi, iibernachten; hi-pi, sich niederlegen zum 

Schlafen 
ki(poa), etwas vollenden; kipoa, refl. machtvoll 

sein 
ki-pi-re, mit einem zu Ende kommen, verfahren. 

Hier konnte man an das Verbum pi, 
nehmen, denken, auch an ta-poa, zu Ende 
gehen. 
ra: 

tsueve, tsuevi-ra, erwarten 
vi, vi-ra, ergreifen 

Causative Bedeutung gibt 
in na-ra, vorangehen lassen, 
stellen, von ne, gehen 

das Suffix ra 
an die Spitze 

re, ri: 
eve, evi-ri, spaen, auflauem 
isere, igeri-ri, nachsehen, sich umschauen 
taimoa, taimoi-ri, verbieten 
ite, befehlen, schicken; iti-re, schicken 
itse, ein Loch graben, aushohlen; itgi-ri, heraus- 

holen (aus dem Schlunde) 
iwau(ri) fragen 
me, me-r, me-re, t6ten, erlegen 
muare(re), wissen; vgl. mua, nachdenken, iiber- 

legen 
muatse, nachdenken; muatsi-re, (Ubles) aus- 

denken gegen einen 
na(mi-re), bedecken 
nai(ri), Feuer anziinden 
namua(re), h6ren 
ne(ri), hinblicken, sehen 
tapoa, poa-ri, poapoa-re, zu Ende gehen; anti- 

poa-ri, anti-poa-tsi-ri, bestimmen, beschliel3en 
ankurc(u-re), in Empfang nehmen 
karai(ri), herabwerfen 
ru- (re), tun, antun, mit ri (gut): in Stand setzen; 

unpers.: zustof3en; ru-ri-ri, einen ausstatten 
rf((ri), leben, sich von etwas nahren 
sex, sehen; sex-re, sef-re, sehen, sorgen, vorhanden 

sein, erscheinen 
si(re), sehen 
sai, sat-re, die Nacht verbringen 
sapuoi(ri), fiir einen sorgen 
tax, ta, tai-re; tai (refl.) anziinden, verbrennen 
ta, geben, erlauben; ta-ka-re, die Erlaubnis geben 
taisi(ri), Brandwunden beibringen (vom Feuer) 
tate, vorhanden sein; iibrig bleiben; tati-ri, 

zuriickstehen 
tdtimui(ri), entbehren, es fehlt einem 
tatsa*, tatsa-ri, glanzen, leuchten 
tauni(ri), verschonen 
tui(re), geben einhandigen; vgl. tu, nehmen 
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tutu, sammeln, einem (die Bienen) ablesen, 
geben; tutui-re, einem (die Bienen) ablesen 

tSaix, im Besitz haben; etwas schuldig sein; 
tgai-re, einem schuldig sein 

tsuika(ri) singen, gleich dem ebenso lautenden 
Substantiv 

tsumoa(re), es ist spat am Tage, Abend 
tsumoi(re), den Tag verbringen 
yau-vc, va-re, bringen 
ve, fallen, zugrunde gehen; va-tsi-ri, iibrig bleiben 
vikwoi(ri), imstande sein, aushalten, ertragen 
wiwe, werfen, hinlegen, wiwi-re, streuen 
waka(ri), spielen 
wavi(ri), bitten 
wiste, wisti-ri, herabkommen (Regeng6tter) 
yaupoa(re*), einen zum Vater haben. 

Im allgemeinen kommen nur selten kleine 

Abweichungen von der Bedeutung des Sim- 

plex vor. Bei andern Verben dagegen gibt 
es zwischen beiden solche Unterschiede, daB 
die ZugehSrigkeit des mit dem Suffix ver- 
sehenen Verbums zu dem Grundverbum 
nicht ganz sicher ist. Das ist z. B. der Fall bei 
tave, einem etwas anfertigen; tavix-re mit 

hirien (gut), einem Gutes, einen Gefallen 
tun 

ta-vixte, geben (Blumen); viti-re, ta-, wa-, 
refl. sich belustigen 

vi, ergreifen; vi-re, roden 
In anderen Fallen gibt re dem Verbum 

causative Bedeutung z. B. (vgl. auch ? 47) 

ta, tax, brennen, verbrennen (intr.); tai-re, 
ta, tax, anzunden, verbrennen (tr.) 

vese Sing. vauxse Plur. aufwachsen; vesi-re, 
vauxsi-re mit Objekt im Sing. bzw. Plur., 
aufziehen 

titi, lang sein, ta-titi-re, lang ausziehen, aus- 
recken 

Dazu kommen noch die von Verben ge- 
bildeten Substantiva auf ri, die ihrerseits 
wieder als Verben gebraucht werden konnen 

(? 17,47). 
Die Bildung erfolgt durch Anfiigung, wobei 

auslautendes e der vorhergehenden Silbe 
fast stets zu i wird. Es kommen auch die 
Zwischensilben mi (in na-mi-re) und tsi vor, 
letzteres zugleich Futurendung. 

Manchmal kann man beobachten, daB die 

Neigung besteht, das erweiterte Verbum be- 

sonders dann anzuwenden, wenn eine Be- 

ziehung auf eine Person (Dativobjekt) aus- 

gedruickt wird, wie z. B. muatsi-re, tgai-re. 
Die Suffixe re und ri scheinen gleichen 

Ursprungs zu sein. Man kann sie vielleicht 
mit ri, tun, in Beziehung setzen. 

ta: 
ava*, avd-ta, verbergen 
t?ui*, tOuita, defazieren, vgl. tsuitd, Exkremente 

te: 
ika(te), refl. sich eine Last aufladen 
ta-ix(te), befehlen, auftragen 
ta-itse, Unrecht tun; itsi-te, st6ren, belastigen 
mua(te), nachdenken; erkennen, versuchen 
muamue, muamua-te, etwas probieren, ver- 

suchen, gedenken, etwas zu tun; muamua-te, 
auch: denken, nachdenken 

ta-mudcri, fortjagen; mudri-te, erschrecken 
na, bedecken, einschliel3en; nax-te, nex-te, nix-te, 

schmiicken, bekleiden 
namoa(s-te), einschliel3en, aufhalten 
ta-pix(te), geben, einhandigen 
poari(te), beendigen, t6ten, zu Ende gehen 
anku-rd(te), in Empfang nehmen 
sa(te), sagen, erzahlen 
aamui, frieren; ?amuix-te, traurig sein 

ta(ti-s-te) geben 
ta-tui(te), geben 
tsawa(te), tsawaite, auf einen horen, einem 

glauben 
ta-tge, refl., tge-s-te, anfangen 
tatuui, herausnehmen, geben; ta-tsuite, geben 
tsuika(te), singen 
ankure-vi(te), in Empfang nehmen 
waitse, tauschen; waitsi-te, liigen 
wi, sich entfernen; wi-s-te, herabkommen (Regen- 

g6tter) 
ta-xis(te), aufwachen 
xu, gehen, kommen, wa-xu-te, wandern. 

Abgesehen von ta-itse, itsite, sind die Be- 

deutungen der mit te suffigierten Verben 
wiederum nahezu identisch, doch ist te zur 
Bezeichnung des Causativums (? 45) weitaus 

gebrauchlicher. Man ktnnte an das Verbum 
te, legen, denken. Nur in einem Falle wird 
das vorhergehende e bei der Anfiigung von te 
in i verwandelt und zweimal wird nach a 
bzw. e ein s eingeschoben. 
tse: 

ta-avd, ta-av.-tee (refl.), verbergen 
i, trinken; i-tse, schiirfen 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


NOS. 1-2 GRAMMATIK DER CORA-SPRACHE 39 

mua, nachdenken, erkennen; muatse, nach- 
denken, meinen, wahrnehmen 

ra, niedersetzen; ra-t8e, eindringen (Pfeil); vgl. 
ra-t8a, hineinlegen, hineinwerfen 

8aputtare, in Ordnung bringen; 8iaputari-tMe, er- 
kliiren, in Ordnung bringen 

ta-tui(tse), geben 
t.Me, stellen, legen; tga-t8e, stecken (Stock). Vgl. 

tse-t8i, mit Fiif3en treten 
te-t4e, te-tga-t8e, aufstellen 
wai, ijigen; wai-t8e, tiiuschen 

Andere Verben der Art auf tse, die vielleicht 
Pluralbedeutung haben, s. ? 55. 

Vorlergelendes e wird vor tse meist in a, 
seltener in i verwandelt. Auch aus a wird 
einmal i vor tse (vgl. ? 55). Die seltene En- 
dung tsa ist wahrscheinlich ebenfalls hierher 
zu rechnen. Ein Verbum tse gibt es nicht. 

tsu: 
ku t8u), einsehlafen 

tMe: 
en, ine, eni-tAe, vorhanden sein 
rF, machen; ri-tMe, etwas vollbringen 
rua, sich bewegen; ruci-t4e, Plur. laufen 
rupi, fortgehen. hineingehen; ruipi-tge, hingehen, 

eintreten 
tax, tai(tAe), laufen (Sing.) 
re-ve, re-vi-tfe, eine Ohrfeige geben 
yei, Sing. gehen, wandern; yeitge, Sing. einem 

folgen, seiner Spur folgen. 

Das Suffix tke steht auch zuweilen zur 
Bezeichnung des Passivums. Vgl. ? 63. Hier 
konnte t6e, stellen, legen, sich entfernen, als 
Ursprung in Betracht kommen, vgl. auch 
? 49. 

ye, yi: 
i.tAe, ein Loch graben, aush6hlen; it4i ye, einem 

etwas herausnehmen (aus dem Schiunde) 
kui, t6ten, verscheuchen( ?); kui-ti-yi, er- 

schrecken, verscheuchen; vgl. kui, ti-, refl., 
einander bekiimpfen 

np, tanzen, na-tri-yi, im Tanze begriffen sein 
n?ii(86tiye) sprechen 
rua(tri-yi), Gerdiusch machen, t6nen 
scapuoi(ye), fiir einen sorgen 
tave, schlagen; ta-va-tri-yi, wiederholt (?)schla- 

gen 
hu.wana(yi), schwirrend fliegen 
yeine (ye), auch refl. weinen. 

Bisweilen kommt die Zwischensilbe ti, tri, 
sti nach a, i, u vor. Vorhergehendes e wird 
dabei in a verwandelt. ye, yi konnte dem 
Verbum yei, yi, gehen, entsprechen. 

Schlieflich kommen auch einige vereinzelte 
Endungen vor, die dem Stamme dieselbe 
oder ihnliche Bedeutung geben, ohne daB 
ein Grundwort in der Weise selbstandig ge- 
braucht wird. 

ta-muiri, erzeugen, zur Welt bringen; ta-inure, 
Knospen ansetzen 

nuka, zornig sein; nu8te, refi. sich bekiagen bei 
einem 

pumie, puite, kneten, streichen 
ku-ripin, sich auf dem Boden herumwdilzen; ku- 

ripua, einen herumwiilzen 
ta-8'ipi,ta..9i(s)te, losbinden, befreien 
ta-toa, ta-tu, loslassen, befreien. 

? 42. SUFFIXE mUe (moa), ku, WOLLEN. 

ea-ku, ti-, refi. Plur. iibernehmen wollen, besser 
wohl ea-ku. Vgl. ta-a, refl. iibernehmen 

i-moa, Sing. i-ku, Plur. Durst haben, trinken wollen 
k'i-mue, Sing. fressen wollen 
kuMti-ku, Plur. schliafrig sein; kut8u, schiafen, ein- 

schlafen 
kwQoi-mue, Sing. essen wollen; von kwa 
me-mue, Sing. erlegen, t6ten wollen 
modre-a-mue, Sing. arbeiten wollen. Vgl. nu 

himodird-moa, sie wolite nicht arbeiten (Fut.?) 
196, 1 

naitviie-a-mue*, Sing. sich verheiraten wollen (vom 
Manne); nait.give*, sich verheiraten wollen (vom 
Manne) 

na-mue, Sing. einschliel3en wollen. Dagegen: namoa 
auch Plur. einschliellen; namoa, namiu, refl. 
auch Plur. sich einschliel3en 

namuarai-mue, namuarira-mue, Sing. namuarad-ku, 
Plur. h6ren wollen von ncamuare 

rdya-mue, (das Haar) abschneiden wollen; von 
raye 

sattta-mue, Sing. (Blunen) pfliicken wollen 
s8era-mue, Sing. sehen wollen; von s8gre 
ta-toa-mue, Sing., loslassen wollen 
tuira-mue, Sing. iibergeben wollen 
tsawata-mue, Sing. erh6ren wollen; tsawate, auf 

einen h6ren 
voira-mue, auch Plur. refl. sich einer Sache be- 

dienen wollen; von voire, refi. z. B. it.dnaka ma 
hapoain yaruvoiramua muaxu, auf der Erde 
werden sie sich ihrer bedienen wollen 145, 10 

wasta-mue, Sing. wa8sta-ku Plur., sien wollen; von 
waste 
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yana-mue, auch Plur. Tabak rauchen wollen; z. B. 
meydnamue, sie wollten rauohen 141, 1 

yei-mue, yi-mue, Sing. gehen wollen 
re-yi-mue, Sing. umkehren wollen 

Bei der Anfiigung von mue und ku wird 
vorhergehendes e, ausgenommen bei me, er- 
legen, in a verwandelt, oder es wird a ein- 
geschoben. Bei namua(re) kann auch neben 
namuard-mue: namua-ri-ra-mue gebildet wer- 
den. kwa wird ferner dabei in kwoi (statt 
kwai) und u in i verwandelt. 

Die Regel, daB mue stets den Singular be- 
zeichnet, ku den Plural, erleidet hinsichtlich 
mue zwei Ausnahmen, namlich bei voira-mue, 
refl. und yina-mue, refl. s. ?? 54, 55. 

Wahrend ku keinem Verbum entspricht, 
scheint mue von mua nachdenken, iiberlegen, 
herzukommen. mua-mue heiBt gedenken zu 
tun, beabsichtigen, wollen, probieren, ver- 
suchen, wird jedoch im Sing. und Plur. ge- 
braucht. Auch muare, ,,wollen" mag auf 
diesen Stamm zuriickgehen. muamue wird 
nun auch wie mue manchmal als Suffix 
,,wollen" gebraucht, und zwar im Sing. und 
Plur., z. B. 
nd-muamue, hineinlegen wollen 
takd-muamue, herabnehmen wollen. 

ku ist unveranderlich, mue dagegen kann 
die Form mua bilden, die dem Futurum, 
Imperativ und Optativ entspricht. Dieses 
mua wird aber auch moa ausgesprochen, was 
zugleich eine gebrauchliche Verbindung ist, 
durch die das Verbum nicht die Bedeutung 
,,wollen" erhalt. Die Unterscheidung zwi- 
schen beiden Arten von moa wird um so 
schwieriger, als die Bedeutung ,,wollen" 
iiberhaupt ofters in den Texten durch den 
Zusammenhang nicht zwingend ist und eben- 
so wenig die Futurform als solche, wahrend 
der Imperativ auch durch die Grundform 
ausgedrickt werden kann. Solche Endungen 
auf moa sind z. B. 

ta-i-moa, verbieten; ta-ix, befehlen 
kwa-moa, Pinole in Wasser umriihren; vgl. kwa, 

essen, indem Pinole eins der gebrauchlichsten 
Lebensmittel ist 

nuka-mue, nukamoa, nuka, zornig sein 
sei-moa, refl. sich Streifen machen; srimoiwa, 8rini, 

gestreift sein 
tsaxra-moa, Schaden anrichten; tsarame, im Nor- 

den, womit der Begriff des Unheils verbunden 
ist 

tgu-moa, es ist Abend; vgl. tgue, die Erde 

moa scheint dem Verbum moa, (einen 
runden Gegenstand) hinlegen; liegen (von 
Wasser und flachen Dingen) zu entsprechen. 
Vgl. auch ? 50. 

Es ist andererseits wahrscheinlich, daB 
manche durch te erweiterte Formen auf moa 
in der Tat ,,wollen" bedeuten, weil sie von 
Verben auf mue abgeleitet sein mogen, z. B. 
na-moa-s-te, festhalten, aufhalten wollen, 
dagegen yi-moate, gehen, vgl. yimue, gehen 
wollen. 

? 43. SUFFIX ra, ANFANGEN. 

hamoa-ra, anfangen Tortillas zu backen 
ha-na-ra, a. fortzuschleppen; ha, ergreifen, bringen, 

fortschaffen 
hira-ra refl. a. sich zu walzen; hire, refl. sich walzen 
itsitax-ra, refl. a. sich hin und her zu drehen; itsite, 

refl. 
itsa-ra, a. zu graben; ixtte 
iwau-ka-ra, a. zu fragen; iwau 
kimdrx-ra, a. zu benagen (Baum); kime, fressen 
kimodra-ra, a. sich abzukiihlen; kimoari 
kutsi-ra, a. zu schlafen; kutsu 
kwamrux-ra, a. Pinole umzuriihren; kwamoa 
kwa-ti-ra, a. zu essen; kwa 
namud-ka-ra, a. zu lauschen; namua 
na-ti-ra, a. zu tanzen; ne 
nataax-ra, a. zu zerbrechen (intr.); nat.e 
gata-ra, 4ate-ra, a. zu sprechen; sate 
sira-ra, a. (Wasser) zu sprengen; siri*, werfen 
tata-ra, a. anzunageln, zu zerbrechen (die Schild- 

kr6te, indem ein Vogel mit spitzen Fiil3en in 
ihre Schale eindringt); tatd, annageln 

tau-na-ra, a. zu verwischen, vernichten; tdu 
tei-ra, a. hoch zu werden, zu wachsen; te, hoch sein 
tiigix-ra, a. zu mahlen; tiige 
tiki-ka-ra, a. zu bringen; tike, bringen 
toas-ti-ra, a. (mit Steinen) zu werfen; toas, schlagen, 

schieBen 
va-ra, refl. a. sich einen Schlag zu versetzen; ve, 

schlagen 
va-ti-ra, a. zu schlagen, zu zerschlagen; ve 
vax-ra, a. zu verfolgen; ta-vi. 
vira-ra, refl. a. zu roden; vire, auch refl. 
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vitax-ra, a. zusammenzufiigen; vite 
wasta-ra, a. zu saen; waste 
wa-sti-ra, a. zu trocknen intr.; wa, ra-, ta- 
way-ti-ra, a. zu suchen; wau. 

Am haiufigsten ist die Anfiigung von ra an 
das auf a auslautende Grundwort, nachstdem 
die Veranderung von vorhergehendem e oder i 
in a, wobei zu bemerken ist, daB hier immer 
nur wenige Beispiele fur auslautendes a und e 
angefihrt sind. Eine Ausnahme bildet gate, 
das fate-ra und gata-ra hat, tii,ixra von tii?e 
und tei-ra von te. Vorhergehendes u wird in i 
und oa bisweilen in u verwandelt. DaB Ofters 
der auch sonst uberall auftretende Zwischen- 
Konsonant x vorkommt, ist unnotig zu er- 
wahnen. Auffallend ist dagegen, daB ohne 
besonderen Grund hinter kwa, na (aus ne), va 
(aus ve), toas, wau die Zwischensilbe t&, hinter 
wa auch s-ti- eingefiigt wird, nach ha, tau die 
Silbe na und nach iwau, namua, tiki (aus 
tike) die Silbe ka. na ist Futurendung, die 
allmaihliches Werden in der Zukunft bzw. den 
Imperativ ausdriickt, und die Endung ka 
driickt das habituelle, ausgedehnte oder 
wiederholte Tun aus. Vielleicht liegt also in 
den letzten beiden Fallen eine dahingehende 
Absicht vor. Z. B. yauhdnax-ra nanu gatari, 
er begann (den Feuerbrand) ganz langsam 
fortzuschleppen 180, 114. Ferner, na wana- 
mud-ka-ra, er beginnt aufmerksam (auf den 
ihm gewidmeten Gesang) zu lauschen 21, 4. 

In der Regel hat das Suffix ra keine En- 
dung fur Zeit und Modus nach sich. Doch 
kommen einige Futur- bzw. Imperativ- 
Endungen und einmal ka vor, z. B. tuiri 
rdtai-na-ra-ni, laBt uns anfangen, (unseren 
Tanz) zu verwischen, 56, 46. Ferner nu 
wdtei-ra-ka atimoa, (die Schlange) fing an 
gewaltig hoch zu wachsen, 282, 11, wo durch 
ka das allmahliche Wachsen bezeichnet 
werden soll. Andererseits erscheint der Be- 
griff ,,anfangen", wie in vorliegendem Falle 
manchmal nicht ganz notwendig. 

AuBerdem ist die Verwechselung von ra, 
anfangen, mit einem auf ra ausgehenden 
Grundwort moglich. Z. B. erscheint vira, er- 
greifen als das Verbum vi, ergreifen, mit 

einem bedeutungslosen Suffix ra versehen, 
da es sehr haufig und stets ohne Spur des 
Begriffs ,,anfangen" vorkommt (vgl. ? 41). 
Endlich wird auch die Futurform zuweilen, 
wenn auch selten, durch das Suffix ra oder 
r-a (a mit Zwischenkonant r) gebildet. 
Z. B. munuiwaka-ra muaxu, sie (die Menschen) 
werden geboren werden, 145, 10 (vgl. ? 69) 
ra ktnnte dem Verbum ra, gehen, entsprechen. 

? 44. SUFFIX Se ZUR BEZEICHNUNG DES 
INTENSIVUMS UND FREQUENTATIVUMS. 

hasumoa-.e, mit Lehm gut zudecken; hasumoa, refl. 
sich mit Lehm zudecken 

hiki-rd-se, gut festbinden; hike, festbinden 
hIwa-se, kollern (Truthahn); hiwe, schreien 
ira-se, kraftig furzen; ira, f. 
ira-se, griindlich besprengen; iri, baden, trans. 
itsa-se, tiefe Locher machen; ixtse, eine Grube gra- 

ben 
we-itsix-se, tief einschneiden; we-itge, fallen, roden 
ra-kix-se, kommen (zahlreich); rd-ke, koimmen 
kuva-se, kuve, fur einen sorgen; kuve auch: einen 

verschonen 
moa-na-s, daliegen (groler See); moa, liegen 

(Wasser und flache Gegenstande) 
mod-ge, einem Gegenstand runde Gestalt geben 

raxmode nu, sie formte (die Asche in viele 
Haufchen) rund, 186, 55; moa, einen runden 
Gegenstand hinlegen 

muvetage, muvete, mit Federn schmiicken 
na-se, hervorsprudeln (Wasser); ne, hervorkommen 
na-se, zerbrechen, zerstiickeln; nd-ka, zerbrechen; 

te-nd-se, ganz in Stiicke hauen; te-ne, zer- 
kleinern 

na-se-iri, schiiren (Feuer); nai(ri), anziinden 
(Feuer) 

kd-poari (se) refl. verschwinden 
ra-se, in Mengen herbeikommen; ra, ankommen 
ra-se, hinwerfen; ra, hinsetzen 
kdra-rira-se, refl. sich ganz entkleiden; kdra-riri, 

einen entkleiden, etwas fortnehmen 
ta-rurad-e, in Bewegung setzen (das Wasser des 

Flusses); ta-rure, umriihren 
saire (a-se), sammeln 
an-taire-a-se, das Feuer stark schiiren; an-taire, 

Feuer anziinden, schiiren 
taisi, Brandwunden verursachen (vom Feuer); 

tax, anziinden, verbrennen; tai, refl. dgl. 
toasix-se, wiederholt schlagen; toas 
anti-toa-se, refl. aufsteigen auf ein Tier (von 

mehreren); antd-toa, einen iiber einen FluB 
setzen 
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ka-toa-8'e, tief herablassen; lka-toa, hineinlegen 
ra-toa8', herausnehmen; ra-toa, loslassen 
ka-tui8'e, fassen, ergreifen; ka-tui 
tsani-ra-8e, ginzlich zerbrechen; tsana*, zer- 

brechen, vernichten 
t8u-na-8'e, in Spriingen laufen; tsuku (Futur tsuna), 

springen 
tOa-s'e, sich hinstellen (feierlich, in voller Gr613e usw.) 
ti'e, aufstellen, legen 
tM-tiex-8e, stechen, (von vielen Wespen); ta-tge', 

befifen; the-ve, stechen, beil3en 
ka-va-s'e, etwas heftig auf den Boden schlagen, 

werfen; ta-va-k, heftig schiagen; re-va-ge, 
Iiiuten (Glocke); ye, schlagen, werfen 

vita-8'e, vite, zusarn-iensetzen; hiingen bleiben 
voira-8'e, voire, sich einer Sache bedienen, sich 

n5hren 
wa-8e, wi-we, hinlegen 
wi-ge, ta-wi, Sing. niederlegen 
wi-8e, Plur. sich erheben, kommen; wi, Plur. sich 

entfernen 
tci-wite-a-8'e, aufstellen in Reihe; ta-wite, aufstellen, 

richten (Federstab) 
xi-8'e, ta-xi, aufwachen 
yejni-ge, bitterlich weinen; yeine, weinen 
yei-8'e, in Menge kommen; ypi, gehen. 

Hierzu geh6ren auch die Verba, die aus 
Substantiven mit dem Suffix tale bestehen 
und ,,einen mit etwas (einem Schmuck, 
Kleidungsstfick oder K6rperteil) ausstatten" 
bedeuten. Z. B. kairi-te-a-?e, mit einer 
Rassel; kuka-te-a-ge, mit einer Halskette; 
muve-ta-ge, mit Federn; ka-n6neri-tca-e mit 
Gesichtern ausstatten usw. Darin liegt das 
intensivierte Causativum mit dem Suffix te, 
das hier bedeutet: ,,veranlassen, daB jemand 
eine Rassel usw. hat." Denn kairi usw. heiBt 
nicht nur Rassel, sondern auch ,,eine Rassel 
haben". VgL. auch niri, hinblicken, ein Ge- 
sicht haben. 

Auch fiir ruxti-rakre, jemand eine Haiskette 
umlegen, gilt dieselbe Erklirung. In diesem 
Falle wird das Causativum durch das Suffix 
ra oder ausgedriickt. Vgl. ? 41. ruxti* wird 
fiir ,,Hdkelarbeit, Perihaiskette, Hemd" ge- 
braucht. Ahnlich als Intensivum des Causati- 
vums auf re ist wohi ta-r-u-rd-ge, in Bewegung 
setzen (das Wasser des Flusses) zu erklaren. 
u refl., schnell fortlaufen (? 41). 

Bei dem Suffix s'e bleibt vorhergehendes 
a; e dagegen wird in a verwandelt. Zuweilen 

bleibt auch e, dann aber wird a als Zwischen- 
vokal eingefiigt. Sehr selten wird e in i ver- 
wandelt. Vorhergehendes i bleibt bestehen 
mit Ausnahme von iri, baden: irake und 
icara-rini, kara-riras'e. Zwischensilben sind 
selten; ra (hiki-ra-'ie, tsani-rna-ge, wo vorher- 
gehendes e bzw. a in i verwandelt ist) und 
na, das Futurum bzw. Jmperativ des Grund- 
worts darstelit: moa-na-g und tsu-na-h (von 
tsuku). 

Obwohl die Bedeutung des Suffixes ge als 
Intensiv-Form nicht immer nachgewiesen 
werden kann, so ist sie doch im ailgemeinen 
festgestellt. 8'e entspricht keinem Verbum, es 
ist aber vielleicht als unmittelbar sinnmalend 
aufzufassen. Dasselbe k6nnte man von den 
Suffixen the und tse annehmen (? 41), obwohl 
die Intensiv-Bedeutung bei diesen nicht kiar 
hervortritt. 

? 45. SUFFIx te (re, ra) ZUR BEZEICHNUNG 
DES CAUSATIVUMS (vgl. ? 47). 

dka-te, Wind wehen lassen; dka, windig werden 
a8-te, bringen; a.w ankonmen 
hau-te, im Wasser fortbringen (odor das Wasser 

als Subjekt); hau, im Wasser gehen 
hfiri-te, rfiri-te, Leben geben; hnri, riiri, leben 
i-te, zu trinken geben; i, trinken 
kakai-te, eineri Sandalen anlegen; kakccdi, Sandalen 
kui-ni-te, krank machen; kui, krank werden 
kwoi-te, zu essen geben; kwa, essen 
modi-te, besiegen; moa, liegen(?) 
modni-te, einen verfolgen; vgl. mudcii-te, einen er- 

schrecken; moare, irgend wohin gehen (?) 
muari-8-te, einem erkliaren; muarU, wissen 
muatsi-te, zu kosten geben; muatse, wahrnehinen ('?) 
muemua-te, einem eine Krone aufsetzen; muemue, 

Krone 
muve-te, mit Feder schmiicken; muveri, Federn 

tragen 
nait,?i-te, einen Mann verheiraten; naitke, heiraten 

(vom Mann) 
namuari 8-te, zu Gehor bringen, auseinandersetzen, 

namuare, horen 
nanai-te, zum Lachen bringen; nana, lachen 
nats'e-te, ntdtji--te, vereinigen; naxthe, einem be- 

gegnen 
we-ni-nei-ka-te, zu kommen veranlassen; we-ni-nei, 

komnmen 
nei-te, ein Tanzfest veranstalten; ne, tanzen 
ne-te, fliel3en machen; ne, gehen 
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anti-ne-te, emporheben; anti-ne, emporsteigen 
ka-ne-te, abwarts schaffen; kd-ne, herabgehen 
neri-te, sehen lehren; ein Aussehen geben; neri, 

schauen, ein Gesicht haben 
ta-poapoa-te, beendigen; ta-poa, zu Ende gehen 
poawsruvi-te, einen iibersetzen; poasaruve, wandern, 

gehen 
pu6i-te, einen verwunden; puoix, refl. sich ver- 

letzen 
ru-te, zum Leben erwecken; ri, Leben haben, 

lebendig werden; vgl. huri-te 
sexra-te, zeigen, Messe halten; sexre, sehen, die 

Messe horen 
suni-te, aussprengen (Lebenswasser); sune, refl. 

sich (das Haar) ordnen (was nicht ohne An- 
wendung von Wasser angangig ist)? 

aaini'ukari-te, einem das Herz einsetzen; sainitukari, 
Herz 

tsuri-te, einem eine Nase aufsetzen; tsuri, Nase 
tsamuri-te, bekleiden; tgamuri, Kleider tragen 
ka-tse-te, einen bekleiden; ka-t.a, ein Kleid tragen 
te-tAe-te, aufstellen; te-tse, sich hinstellen, aufstellen 
te-tse-s-te, herausziehen (aus dem Wasser); te-tse, 

herauskommen (aus d. W.) 
wa-te, heilen; wa, trocken werden (Mais usw.)? 

Bei der Anfugung von te wird vorher- 

gehendes e bisweilen in i verwandelt und dann 
manchmal s als Zwischenkonsonant ver- 

wandt, was nach e vereinzelt ebenfalls vor- 
kommt. Zuweilen wird nach a und e ein i 
zwischengesetzt. Besonderheiten sind die 
Zwischensilben ka und ni, die sonst den 
Habitualis und das Futurum bezeichnen. 
Andere vereinzelte Abweichungen kommen 
bei einigen Bildungen aus Nomina vor, von 
denen ein Verbum ,,den Gegenstand haben" 
bzw. ,,etwas sein" nicht in den Texten er- 
scheint. Vgl. ? 47. 

Die Causativa werden in der groBeren 
Mehrzahl von intransitiven, seltener von 
transitiven Verben gebildet.Diejenigen, deren 

Ableitung nicht sicher ist, sind mit einem 

Fragezeichen versehen. Andere mit dem 
Suffix te, die vielleicht hierher gehorten, weil 
eine ihrer Bedeutungen und der Bedeutungen 
des Grundwortes das Causativ-Verhiltnis 
ergeben wiirden, sind eher wegen der gleich- 
artigen Bedeutungen in ? 41 aufgefuhrt. 

Einige wenige Causativa mit dem Suffix 
ra, (ra-Se), re finden sich ebenfalls in ? 41 und 

? 44 (ra-?e). 

te entspricht in manchen Fallen deutlich 
dem Verbum te, legen, und dieses diirfte 
wohl iiberhaupt dem Causativum zugrunde 
liegen. 

? 46. SUFFIXE ve, be (vi) UND ke ZUR BE- 
ZEICHNUNG DER DAUER. 

ha, ergreifen; habe, refl. vergeblich suchen 
hate, hate-vi; hete, hete-vi, sich aufhalten, zogern 
he, he-ve, zu einem sprechen 
hiwe, hiwa-ve, schreien von Menschen und Tieren 
itse, schliirfen; itsive, refl. fasten 
ku, einschlafen, schlafen; ku-ve, dauernd schlafen 
moare, hingehen, einen besuchen; muari-ve, hin- 

gehen 
naitse, sich verheiraten, naitsi-ve*, sich verheiraten 

wollen (vom Manne) 
ne, ne-ve, tanzen 
rara, fliegen von V6geln; rara-ve, dauernd fliegen 
sata(ve), sagen 
soa(ve), vorhanden sein 
suta (ve), bliihen 
tatsa*, glanzen; tatsa-ve, eine Fackel tragen, 

leuchten 
tauni, taunabe, taunave, einen in Ruhe lassen; 

taunave, auch: untatig sein 
ta'u, tauve, dastehen, sich aufstellen, Plur. 
tau(ve), finden 
toa, hinlegen, aufbewahren, verkaufen; toa-ve, 

Geld haben 
tsatsai, bearbeiten (Baumstanmm); tsatsave, ver- 

fertigen (Zimmermannsarbeiten) 
ta-t4e, beif3en; t4e-ve, stechen, beil3en 
yei, yi, Sing. gehen, umhergehen; yei-ve, yi-ve, 

Sing. voriibergehen, leichtfiiBig sein. 

e wird vor ve zuweilen zu a oder i, und i 
vor ve zu a, bzw. fallt in ai vor ve aus. Das 
Suffix driickt in manchen Fallen gegeniiber 
dem Grundwort einen dauernden Zustand 
aus, z. B. in hiwave, itsive, kuve, neve, rarave, 
Aoave, sutave, tatsave, taunave, tseve, tsatsave, 

yeive. Man sieht das auch daraus, daB diese 
Form meist gebraucht wird, um einen Zu- 

stand, Beruf oder eine Eigenschaft auszu- 

driicken, z. B. titinevaka*, der Tanzer; 
itititsatsave, der etwas verfertigt, der Zimmer- 
mann 168, 22; sardte metiitsvaka, die Haus- 

bienen, die zu stechen pflegen, die stechenden 
H. ve konnte daher das Verbum ve, dastehen, 
vorhanden sein, ausdriicken. Andererseits 

I I 
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scheint es manchmal die Bedeutung ,,wollen" 
zu haben. Vgl. auBer nait?ive noch tapudaix-ve 
(oder taipuix-ve 266, 6Anm. 1) geben wollen, 
das wohl von tapix, geben, herkommt. 

Weniger zahlreich wird das Suffix ke ge- 
braucht, das auch wie ve und die iibrigen 
Suffixe als Unterlage fur die eigentlichen 
Verbalendungen gebraucht wird. 

hiwe, schreien, hiwa-ke, andauernd schreien (von 
Menschen und Tieren) 

ki, fressen (von fester Nahrung); Hi-ke, gemachlich 
verspeisen 

neri, sehen; nera-ke, ir Sehen begriffen sein 
ri, tun; ri-ke, im Tun begriffen sein 
ti, nehmen, bringen; tike, zu bringen pflegen 
watse, watsa-ke, Plur. laufen. 

Am einfachsten ware es, ke von ke, Plur. 

gehen, abzuleiten. Doch sind die angefiihrten 
Grundverben auch im Sing. gebraucht mit 
Ausnahme von wathe (F.), rudtse (J.), wo also 
ke nicht den Plural bewirkt, sondern ebenfalls 
die Dauer der Handlung ausdriickt. Auch 
nerake und tike kommen im Text nur einmal 
im Plural vor: 'umuri watenenerake, dort 
schauen sie herab 236, 7. 

? 47. VERBA AUS NOMINA GEBILDET. 

Es war bereits mehrfach notwendig (vgl. 
z. B. ? 12. 17), darauf hinzuweisen, daB jedes 
Nomen als Verbum gebraucht werden kann 
mit der Bedeutung ,,etwas sein, werden, als 
etwas erscheinen usw. " oder ,,es ist etwas 
vorhanden" bzw. ,,etwas haben, gebrauchen" 
Wie die meisten Verben konnen auch solche 
nominale Verben Prafixe haben. Auch kOnnen 
sie die modalen und Zeit-Suffixe anfiigen oder 
im Futurum die Hilfsverba gebrauchen (? 69). 
Zuweilen haben erstere mit der Bedeutung 
,,etwas sein usw." ihren Ursprung auch von 
Adverbien. Diese ersteren geben z. T. nur 
kund, daB das verbindende ,,sein" beim 
Pradikatsnomen durch die verbale Form er- 
setzt wird. Von ihnen sind nur ein paar 
Proben notig. Auch die unpersonlichen und 
reflexiven Formen werden spater (? 64. 58f.) 
folgen. 

sein, werden: 
dkari, ta-, wa-, es wird windig; im Winde daher- 

kommen (G6tter); dkari, dka, ta-, tu-, wa-, in 
den Wind kommen (Ubel), eigentlich zuWind 
werden; akari, dka, Wind 

anakdc, hi-, erster sein; anakdi, erster 
bunari, ta-, schon, lieblich erscheinen; biinari, 

schon 
penahds, dumein alterer Bruder (Anrede); eigent- 

lich du bist mein alterer Bruder 244, 2 
hawd, u-, yu-, ankommen; a-, mu-, hawa, vor- 

handen sein; hdwa, hdwa dort 
heya, ta-, sich in grader Richtung bewegen; 

heyan, sogleich 
hikari, ta-, hervorspriel3en; hikari, der hervor- 

kornmende Halm 
hiren, hirien, ti-, gut sein; hiren, gut 
isa, wa-, es ist Gras da; isa, Gras 
itsita, wa-, es ist Wald da; itsita, im Walde 
kilen, kilene, hi-, klein sein; kilen(e), klein 
kitsi, kitsu, ha-, he-, ra-, ye-, Rauch steigt auf; 

kitsi, Rauch 
kwainari, ra-, ta-, auch refl. weif3 sein, schim- 

mern; kwainari, weilB 
mudiyu, wa-, es wachst die Maisihre; mudjyu(ri), 

Maisahre 
mui, hi-, es ist viel; mui, viel 
muitMi, tot sein; tot 
mu?d, von ungesponnener Baumwolle sein; un- 

gesponnene Baumwolle 
muxme, hi-, eine Bohne sein; muxme, Bohne 
nukamue, he-, hi-, ti-, zornigsein; nukamue, giftig 
s8ta, ta-, es ist ein sandiger Ort da; sata, auf dem 

Sande 
samoi, wa-, sich entfalten (von Blattern); samoi, 

Blatt 
saput, auch ti-, es ist gut, recht; gliicklich sein, 

es geht einem gut; saput (Adv.) gut, gliicklich 
gika, zur Sonne werden; Sonne 
ta, tax, brennen, verbrennen intr.; tax, Feuer 
te, ha*-, ra*-, ye-, hoch, grol3, tief sein; te, mit 

vorhergehender Ortspartikel: unten, abwarts 
tet0eakan, ti-, leben, sich aufhalten; tetgeakan, der 

irgendwo lebt 
tevi, ein Mensch sein; ta-, refl. sich in einen Men- 

schen verwandeln; tevi, Mensch 
tika, auch hu-, tu-, es ist Nacht; tikari, ta-, es 

wird Nacht; tika, in der N.; tikari, die Nacht 
tita, ye-, es ist etwas vorhanden; tita, etwas 
tsawatira, hi-, es ist der Gehorsam (gegen); 

ts8watira, Gehorsam 
tMnaka, zu Erden werden; die Erde 
vd, ve, grol sein; viva, ve, grol3 
vdkan, ana-, stehen (Topf); vdkan, der sich 

irgendwo befindet 
vasta, hi-, erwachsen, der altere sein; vasta, alter 

Mann, der altere, ilteste 
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veli, auch a-, in der Nilhe sein, sich niihern; veli, 
nahe 

itirts mawapoa, (es kamen) zwei Knaben, eigent- 
lich: es waren zwei; wapoa, zwei 

wapu(ix), es ist erheblich; sehr 

Geringe Vokalveranderung der Endung 
haben: 

guri, a-, herausfliel3en (Saft der BaLume); kumre, Blut, 
Baumsaft* giuta, auch ha-, anti-, bliihen; kutai, 
Blume. 

Zuweilen kommen auch die Suffixe me, 
moa, se, te vor: 

me: 
8auni-me, na-, rauh sein; sauni*, Schleifstein 

moa: 
kumpoairi-noa, refl. sich zu Gevattern machen; 

kuinpoa(ri), (sp. comnpadre), Gevatter 

se: 
ye-se, hu-, wa-, Sing. aufwachsen; ye, grol3 
waina-se, tratge sein; waina, triige 

te: 
aika-te*, es ist ein Felsabsturz da; aix, Fels- 

absturz. Verbindungssilbe lea. 

Ungleich zahlreicher ist die Bedeutung 
,,etwas haben" usw., wovon nur die unge- 
w6hn1ichen Bedeutungen aufgefiihrt werden. 

haben, gebrauchen: 
ana, ta-, die Fliigel ausbreiten; and, Fliigel 
haitire, auch nu-, ta-, te-, ya-, Wolken ausbreiten, 

versenden; haitire, W. 
hapoa, auch ha-, ta-, in die H6he heben, dar- 

bringen; hapoa(n), auf, in, fiber 
nasimioa, ta-, Mais mit gebranntem Kalk zum 

Kochen aufsetzen; nasimoa, der aufgesetzte 
Mais 

nivinka(ri), auch a-, ti-, Worte haben, sprechen; 
nifLnlka (ri) Wort 

sawa, keata-, Furchen machen mit dem Pfluge 
sawau, wollenes Gewebe 

gaire, ea-, sich haluten, die Haut verlieren (durch 
Krankheit); gaire, Spreu, Schorf, Hiille von 
Insekten 

taitgime, an-, ein taittgime (dreizipfliges Hemd) 
tragen 

tsaku (ri), ka-, Li-, einen Riickenkorb (tsalku(ri)) 
tragen 

tvapoa (ri), wa-, ya-, Spuren hinterlassen; 
ts'apoa(ri), Ful3 

tke, auch a-, ha-, usw., eine Hiitte haben, wohnen, 
leben; ts'e, Hiitte 

tguikla(ri), auch hi-, nzu-, ta-, ti-, tu-, singen; 
t4uikla(ri), Gesang 

t8v?iita, ha-, defalzieren; L.'uitd, Exkremente 
uWiri, La-, Farbe haben, bemalt sein; uga'ri, Farbe 
yuri, hi-, Li-, Mais haben; he-, ye-, es ist Mais da; 

yuri, Mais. 

Auch fiir die Bedeutung ,,etwas laben" 
usw. kommen bei der Umbildung aus dem 
Nomen Anderungen im SchluBvokal vor, oder 
es werden die Silben ke, me, moa, re, te, vi 
suffigiert. Vgl. ? 41. 42. 45. 46. 

hamoa, auch ta-, Li-, ya-, Tortillas backen; dagegen 
hamoi, La-, Tortillas haben; hanoi, Tortillas; 
vgl. ? 42 

kina, einen zum Gatten nehmen, sich verheiraten 
mit (von der Frau); kin, Gatte 

he: 
peri-ke, Li-, ein Kind haben; peri, Sing. Kind ? 46 

mie: 
kluka-me, ra-, eine Halskette tragen; euxkea, Hals- 

kette ? 41 
tsapoatosi-me, La-, Schuhe tragen; LsapodLto (sp. 

zapato) Schuh 

moa : 
kwana-moa, betrilgen; lewdna, Freund Betriiger 

? 42 

Te: 
saj-re, auch La-, Li-, wa-, ya-, samxmein, vereini- 

gen; sai, 1. (Causativ; vgl. ? 41. 45) 
'ianakea-re, Lu-, siindigen; ganakan; Siinder; gana, 

Siinde (Zwischensilbe ka?) 
gumoare, lea-, einen schwarz fiirben; Aumoa, 

schwarz (Causativ ? 41) 

ta: 
nau-ta, wa-, Wein bereiten; nawa', Wein 

te: 
anav'is-te, ha-, ru-, fliegen, flattern; anavis, 

Fliigel 
leirus-Le, La-, ein Kreuz machen; eiirus (sp. cruz) 

K. 
nii'nleate, Worte sprechen, auseinandersetzen; 

nitinea- (ri), Wort. 
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ZUSAMMENGESETZTE VERBEN. 

? 48. ALLGEMEINES. 

Der Charakter als Prafix oder Suffix geht 
verloren, wenn der als solches eventuell an- 
zusehende Bestandteil des Verbums seiner- 
seits mit die Grundlage fur die Bedeutung des 
Verbums abgibt und nicht bloB eine kleine 

Anderung bewirkt. Als Suffixe haben wir 
bereits meistens Verben erkannt oder ver- 
mutet, aber fur die Bedeutung des Verbums 
als Ganzes kam ihre Eigenbedeutung gar 
nicht zur Geltung. Sie waren vielmehr ganz 
verschiedenen Verbbedeutungen angefiigt 
und konnten z. T. wie anfangen (ra), wollen 

(mue, ku), veranlassen oder bewirken (te) 
usw. eher als eine Art Hilfsverba betrachtet 
werden. Das Suffix yi, gehen z. B. konnte 
man in Verbindung mit ne, tanzen als na-tri- 

yi, im Tanzen begriffen sein, ganz verstand- 
lich finden, als rua (tri-yi), Gerausch machen, 
tonen, versteht man yi unmittelbar nicht 
mehr. Man wird also in dem Falle eher von 
einem aus zwei Verben zusammengesetzten 
Verbum sprechen, wenn beide Teile in ihrer 
Bedeutung nahe verwandt und ein Teil 
nicht gewohnheitsmaBig mit vielen Verben 
in Verbindung tritt. Dasselbe gilt fur irgend 
eines der aufgefiihrten Prafixe, die wir ja 
nicht als Verben haben ansprechen konnen. 
Auch diese haben namlich unmittelbar vor 
dem Verbum stehend manchmal fur sich eine 
ahnliche Bedeutung wie das Verbum und 
konnen dann als ein zweiter Teil betrachtet 
werden. Es kommen hier aber auch andere 
Verba in Betracht, die mit den Prafixen 
nicht identisch sind. 

Wie die Grenze zwischen Prafix und Suffix 
einerseits und Doppelverbum andererseits 
nicht strenge zu ziehen ist, so ist auch die 

Auffassung, daB wir es mit zwei Verben zu 
tun haben, manchmal nicht sicher. 

Eine andere wenig vorkommende Art der 

Zusammensetzung im Verbum ist die mit 
einem Nomen. 

? 49. ZUSAMMENSEZTUNG ZWEIER VERBEN. 

ankurd(ha), in Empfang nehmen; ha, ergreifen 
ankurd(tui), in Empfang nehmen; tui, bringen 

(logisch: was man bringt, in Empfang nehmen) 
ankurd-vi, tragen (Kleider); vi, ergreifen, festhalten 
ankure'-pi, ergreifen; pi, ergreifen 
ankure-vi, auffangen; vi, ergreifen 
ankure-yuraka, empfangen; ankurd, empfangen; 

yurdcka, ergreifen 
ha-pire, aufheben; ha, ergreifen, aufheben; pi, er- 

greifen, bei sich tragen 
mi-kwa, mi, zu essen geben; kwa, essen 
mua-tSe, einen gem haben; mua, nachdenken, er- 

kennen; t?a, tMe, den Willen, den Wunsch haben 
nait4iva-mute, refl. sich verheiraten wollen (vom 

Mann); naitgive, sich verheiraten wollen; 
tamute, sich verheiraten 

na-te, na-toa, hineinlegen; na, einschliel3en, hinein- 
legen; te, legen; toa, hinlegen, dalassen 

na-wag.e, (Eier) legen; na, hineinlegen, bedecken; 
wage, hinlegen, hineinwerfen 

na-x-raj, hineinwerfen; aus na (s. vorher) und rai, 
verlieren, fortwerfen 

nit-tge, sagen lassen, senden (tbel); niu, sprechen; 
tSa, tge, den Willen haben? 

ka-rdi-tSe, mit dem Geweih stol3en; ka-rai, herab- 
werfen; tMe, hinstellen. 

rai-wace, umstiirzen (einen Baum); rai, fort- 
werfen; wa4e, hinwerfen 

ru-riri, einen (iibel) ausstatten; ru, zuriicklassen, 
ausstatten; riri, einem Schande bereiten 

ru-riri, refl. k6nnen, vermngen; ru, tun; riri, es ist 
moglich 

ruti-yi, auf weichern Boden gehen, stecken bleiben; 
ruti*, rutik feucht sein; yi, gehen 

sexra-ven, auffinden, auf die Spur konmmen; 
sex(re) sehen, wahmehmen; ra-ven, einen ver- 
folgen 

tawd-yi, trunken einhergehen; tawa, sich betrinken, 
trunken sein; yi, gehen; vgl. tawaimakan, 
trunken. 

? 50. ZUSAMMENSETZUNG VON VERBEN MIT 

NOMINA. 

ana-vaxge, rit den Fliigeln schlagen; and, Flugel; 
vage, die Glocken lauten (ve, schlagen) 

ha-x-moa, es liegt (moa) Wasser (ha) da 
ha-mue, ertrinken; ha, Wasser; hd-ta, im Wasser 

189, 84; mue, verl6schen, sterben 
ha4u-moa, refl. sich mit Lehm zudecken; haAu*, 

Lehm; moa, legen 
ha-ta, refl. iiberschwemmen intr. ha, Wasser; ta, 

mit sich tragen 
ika-taSe, den Ful3 hinsetzen; ika, Ful3; te, legen 
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kurd-moa, es ist ein Gehege da; kura (sp. corral), 
Hof; moa, liegen 

kwasi-vi, mit dem Schwanze wedeln; kwasi, 
Schwanz; vi, ergreifen ( ?) 

mo-tiige, Pinole bereiten; modtiisix, Pinole; tiise, 
mahlen 

mu-vdra, den Kopf bewegen; mui, Kopf; varine, sich 
bewegen, sich riihren 

nawd-i, Wein trinken; nawa, Wein; i, trinken 
gaput-ta-re, in Ordnung bringen; gaput, gut; ta-ri, 

machen; vgl. fapu?t-ta-riri, refl. ordnen; riri, 
einem schlechte Arbeit leisten 

takwari-'-poa, es ist Mittag; takwdre, Hahn; 
ta-poa, zu Ende gehen 

una-kwa, Salz essen; una-kwoi-te, Salz zu essen 
geben; una, Salz, kwa, essen 

Dazu kommen noch die mit te, legen, zu- 
sammengesetzten eigentlich causativen (? 45) 
Verben: 

dkarite, etwas in den Wind werfen, akari, Wind 
ita-te, auch ta-, einem das Lager bereiten; ita, 

Lager 
kuka-te, auch ka-, ra-, einen mit einer Halskette 

schmuicken; kuxka, Halskette 
niunkari-te, Worte verleihen (zu sprechen, von- 

seiten einer Gottheit); niunkari, Wort 
tSumi-te, ein Buschmesser geben; tOun, Busch- 

messer. 

Hier sind nur die Zusammensetzungen auf- 
gefiihrt, in denen beide Teile als selbstandig 
vorkommend nachgewiesen werden konnen. 
Dabei ist die Seltenheit besonders der Ver- 
bindung des Objekts als erster Teil des 
Verbums auffallend, da eine entsprechende 
Zusammensetzung im Nahuatl haufig ist. 
Es seien nur noch ein paar Falle erwahnt, wo 
eine solche Verbindung wahrscheinlich ist. 

ika-pe, ein Bein abtrennen; ika, Bein 
suwa-pe, einem Stacheln ausziehen; guwa, Stachel 
kut8i-pe*, den Schlaf heilen; kutsu, schlafen 
mu-sai, refl. sich den Kopf salben; miu, Kopf. 

Da in alien drei Verben auf pe dieses pe 
eine Fortnahme ausdriickt- denn auch die 
,,Schlafheilung" beruht auf einer Entziehung 
des Schlafes (PreuB, Cora XCI)- so ist wohl 
pi, nehmen, darin zu sehen. 

AuBer in mo-tiige ist das Objekt un- 
verkiirzt. Die ibrigen Verbindungen dricken 

im ersten Teile oft eine adverbiale Bestim- 
mung aus. Man konnte sie vielleicht noch ver- 
mehren durch li-tsi, mit den Nigeln ab- 
schneiden (die Nabelschnur); scharren (den 
Boden). Vgl. Mite, Finger*, Zehe*, Nagel; tsite, 
aufplatzen, (von Puppen, Eiern), auskommen 
(von Zikaden, Vogeln), prasseln; Raketen 
werfen. 

Voraussetzung fur alle diese Verbindungen 
ist natiirlich, daB die Prafixe fast stets dem 
Ganzen vorgesetzt werden. Aus diesem 
Grunde kann auch ai-ka-muiye, herabflieBen, 
nicht ai(x), Fels, enthalten, sondern ai ist 
lediglich das Prafix a. 

Ebenso: paristaka, er war ein Knabe 273,6 
was besser paris taka zu schreiben ist, da ta 
Prafix ist. 

? 51. REDUPLIKATION ZUR INTENSIVIERUNG. 

ki-kipoa, kipoa, etwas vollenden; refl. raichtig sein. 
Die Reduplikation besonders von den G6ttern 
gebraucht 

ku-kutsu, lange schlafen; kutsu, schlafen 
kwa-kwa, reif werden (von Friichten); kwa, kochen, 

gar werden 
mua-muate, nachdenken; versuchen; etwas fiir 

jemanden bestimmren; refl. gedenken etwas zu 
tun; groB, machtig sein; muate, nachdenken, 
weise sein, lehren; nennen, versuchen; wohl- 
gemut, traurig sein. Die Bedeutungen von 
mua-muate kommen z. T. von mua-rnue, das 
mit mue, wollen zusammengesetzt ist und be- 
sonders die Absicht ausdriickt. Vgl. ? 42 

na-na, hin und hergehen; ne, gehen, hervorkommen 
anti-nd-na, erhaben sein (Worte der G6tter); 

anti-ne, emporsteigen 
na-nai, nai, Feuer anziinden 
poa-poare, auch refl. giinzlich verschwinden, ster- 

ben, endigen; poari, t6ten; beschuldigen; zu 
Ende gehen, verschwinden, sterben. In der 
intransitiven Bedeutung auch refl. Die aktive 
Bedeutung kommt bei der Reduplikation 
nicht vor 

rai-rai, ginzlich (?) verlieren; rai, verlieren, fort- 
werfen 

ri-ri, einem schlechte Arbeit leisten, Schande 
bereiten; es ist m6glich; letztere Bedeutung 
bezieht sich stets auf viele Personen; ri, tun, 
ergehen (personl. Konstruktion); es ist m6glich, 
es geschieht 
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ta-ri-td-ri; ta-ri-ri-td-ri, es ist moglich; bezieht sich 
auf mehrere Personen; ta-ri kommt nicht vor, 
sondern nur ta-hi-ri u. a. es ist m6glich, wo hi 
und ta Prafixe sind 

saput-ta-ri-ri, sapput-ta-re, in Ordnung bringen 
ti-ti, tri-ti, lang sein; te, hoch sein 
tu-tu, auflesen, sammeln; loslassen, dalassen; tu, 

nehmen, bringen 
ta-tu-tu, hinlegen, geben; ta-tu, loslassen; vgl. 

ta-toa, zuriicklassen, hineinlegen, loslassen und 
ta-tui, geben 

tu-tuire, einem etwas ablesen; tuire, geben, bringen 
ta-tu-tui (te), ta-tui(te), geben 
tsa-tsai, bearbeiten (Baum); tsa-ra, gerade machen 

(Pfeil) 
va-vage, ve-ve, stark schlagen; ve, schlagen 
vi-ve, Plur. (?) ve, grol sein 
wau-wau; wau, suchen, bitten 
wi-we, hinlegen; wi-wire, ausstreuen; wase, hinlegen 
ye-ye, ya-tike, atmen. 

Besteht die reduplizierte Silbe aus einem 
Konsonanten und zwei Vokalen, so wird 
meist nur der Konsonant mit dem einen 
Vokal wiederholt. In einzelnen Fallen kann 
es zweifelhaft sein, ob die reduplizierte 
Silbe nicht ein Prafix darstellt, z. B. in 
na-nai. Zuweilen wird auch der Vokal e bei 
der Reduplikation zu i. Vielleicht gehort 
auch dazu ni-nei, ni-nere, genau hinblicken 
(ne[re], sehen), und ni-nei .= ne, hervorkom- 
men, obwohl ni zugleich Prafix sein kann 
(? 36). Auch en-ti-e ist eine ganz anders ge- 
bildete Reduplikation von en, ene, da sein, 
vorhanden sein z. B. ....hai tehi-entie 
tesdxre, (so iibergeben wir der Gottheit 
unsere Sorgen), wie wir sind und bestehen 
218, 28. 

Zuweilen tritt die Intensivierung des Verbs 
in der Reduplikation nicht deutlich hervor. 
Das Intensivum kann auch durch die wieder- 
holte Handlung ausgedriickt werden. Die 
Beispiele dafiir durch Reduplikation sind 
aber moglichst mit den Fallen, durch die der 
Plural ausgedriickt wird, im folgenden ? 52 
behandelt. Andererseits ist manchmal die 
Anwendung der Reduplikation fur den Plural 
so selten, daB sie nicht unter der Plural- 
Reduplikation, sondern bereits hier aufge- 
fuiihrt sind wie bei vi-ve, groB sein. 

? 52. REDUPLIKATION ALS ZEICHEN DER 
WIEDERHOLUNG UND DES PLURALS. 

ku-kui* Plur. kui, Sing. krank sein, Schmerzen 
haben 

kurd-moa-moa, es sind Gehege da 
ne-naitSe Plur. naitSe Sing. sich verheiraten (vom 

Manne) 
ne-nere, Plur. neri, Sing. schauen; ein Gesicht 

haben 
nu-nuiuakas, die Geborenen; neben nuiuakas von 

nuiua, geboren werden 
(ta)poa-poate Plur., ta-poate, Sing. beendigen, auf- 

horen 
ra-ra, fliegen; ra, gehen 
ta-td- annageln (ans Kreuz) 
te-te, Plur. sich verhalten; beritten sein; tex, mneist 

Plur., vorhanden sein 
va-vara, anfangen, den Musikbogen wiederholt 

zu schlagen; ve, schlagen 
vi-vi, Plur. oder mit Objekt im Plur., wiederholt 

fangen; vi, ergreifen 
vi-vir, aufgehangt sein; vir, ausspannen (einen 

Strick). 

NaturgemaB tritt die Reduplikation auch 
in den Fallen ein, wo ein solches Verbum ein 
Objekt im Plural hat, obwohl das Subjekt 
des Verbums im Singular steht, denn dadurch 
wird die Tatigkeit auf viele Wesen ausge- 
dehnt. Z. B. ru?dta tiwakangneritdte, nach 
allen Seiten setzte sie (die MondgOttin) ihnen 
(Morgen- und Abendstern) Gesichter auf 160, 
19. 

Einzelne dieser reduplizierten Verba ma- 
chen den Eindruck einer Sinnmalerei (vgl. 
? 10), durch die die Handlung gefihlsmaBig 
nahe gelegt werden soll, was besonders fur 
gleichmaBiges wiederholtes Geschehen gilt. 
Dazu treten dann noch zur Verstarkung des 
Eindrucks die Prafixe und Suffixe. Z. B. 
naixmi met tareara, alle, die fliegen: alle 
V6gel. 179, 103. tiwirardra, (der Blauhaher) 
flog. 190, 9. tatd, annageln. matdwetetete, sie 
waren beritten 156, 76. Ohne diese Klang- 
malerei erscheint es unmoglich, das bloBe 
Verbum ,,sein, sich verhalten" fur ,,beritten 
sein" zu verwenden. (Vgl. jedoch itawdka, der 
(zu Pferde) ist, der Reiter, 168, 26, von 
wd-ka, sich befinden, sein). mudpepi wate- 
ngnerite, du lehrst sie (die Medizinmanner) 
schauen (sagt man zur Gottheit bei Krank- 
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heiten) 264, 7; hiravarara, er fing an, ihn (den 
Musikbogen) wiederholt zu schlagen 139, 24. 

Durch die Wiederholung von vollstandigen 
Verbformen wird in ahnlicher Weise das all- 
mahliche Zustandekommen der Handlung 
sinnmalend vor Augen gefiihrt: Z. B. matix 
nu miku hitutxsaire mituxsaire, darauf ver- 
sammelten sie sich ganz allmahlich (zum 
Tanze) 136, 2. 

VERBA FUR SINGULAR ODER PLURAL 

UND MIT OBJEKT IM SINGULAR ODER 
PLURAL. 

? 53. ALLGEMEINES. 

Haufig werden Verba nur im Singular oder 
Plural gebraucht. Sie sind meist vollstandig 
von einander verschieden, so daB es nur von 
der gleichen Bedeutung abhangt, ob man das 
eine im Singular durch ein anderes im Plural 

erganzen kann. Das ist um so merkwiirdiger, 
als eine Notwendigkeit, ein besonderes Ver- 
bum zu bilden, gar nicht vorhanden ist, da 
die personlichen Pronomina iiberall bei 
lebenden Wesen, bei denen iiberhaupt nur 
Einzahl und Mehrzahl unterschieden wird 
(? 19), dasVerbum geniigend als Singular und 
Plural sondern. Manchmal scheint allerdings 
das betreffende Verbum im Plural auch fur 
leblose Dinge gebraucht zu werden, waihrend 
das Pronomen der dritten Person Pluralis 
ma, me, mi, mu, mua, - abgesehen von den 

wenigen (? 19) erwahnten Ausnahmen, - 
dann nie angewandt wird. Da manche dieser 
Verben nicht haufig in den Texten vor- 
kommen, auch bei einigen Bedeutungen des- 
selben Verbums und bei manchen Prafixen 
desselben Singular und Plural zulassig ist, 
bei anderen nicht, und endlich auch die Ein- 

reihung eines leblosen Subjekts als Plural 
ziemlich willkiirlich erscheint, so unterliegt 
die Auswahl der Verben einer gewissen Un- 
sicherheit. Entsprechend, aber viel seltener, 
gibt es Verben, die nur mit einem Objekt im 

Singular und andere, die nur mit einem 
Plural-Objekt verbunden werden. 

4 

? 54. VERBA IM SINGULAR. 

antawa, genannt werden, heiBen 
ka, kai, vorhanden sein, sich befinden 
ku, einschlafen, schlafen 
kui, krank sein, Schmerzen haben 
me, gehen, fortgehen, kommen; vergehen (von der 

Zeit) 
mue, verloschen (Feuer); sterben 
mue, Suffix, wollen s. ? 42 
naitse, sich verheiraten (vom Manne) 
ne, hinblicken; neri, schauen; ein Gesicht haben; 

leuchten 
ra, fortgehen, ankommen (ra-ra, ta-ra usw. mit 

entsprechender Bedeutung, jedoch nicht ra-ra, 
fliegen, vgl. ? 52) 

raitsara, taitgara, anfangen zu laufen 
tax, tai, taitse, laufen 
tawa, tawai, sich betrinken 
tse, den Ort wechseln, sich entfernen, herabsteigen 

(a-tse, sich aufstellen; ankure-tse, kure'-tte, sich 
wohin wenden und hingehen; te-tse, sich hin- 
stellen, herauskomrnen; ru-tsage, te-taa-Ae, sich 
hinstellen). Ausgenommen ist nur ka-tSe, herab- 
konAmen, von den Regeng6ttern gesagt, von 
demn ein Plural vorkommt 

tsedkan, leben, wohnen 
ve, dastehen, vorhanden sein (ta've, te've usw. mit 

derselben Bedeutung) aber nicht ka've, re've 
vese, aufwachsen 
wiSe, auch a-, ha-, ra- usw., sich niederlegen, sich 

setzen, sich einhiillen; ka-wiSe, sich einhiillen 
in etwas, sich etwas anlegen 

ta-wi, sich niederlegen 
yei, yi, gehen, unahergehen, leben (antayei, umher- 

gehen, ka-yi, auf und abgehen; re-yi, kreisen 
von Vogeln usw.) 

yei-me, gehen, wandern 
yeitse, jelnandes Spur folgen 
yeive, leichtfiiBig sein, aber nicht yeile, in Scharen 

kommen 
yexse, sich setzen, daliegen. 

? 55. VERBA IM PLURAL. 

AuBer den bereits in ? 52 erwahnten durch 

Reduplikation gekennzeichneten Pluralia sind 
es folgende: 

ra-he, sich innen niederlegen; re-he, sich innen be- 
finden, aber nicht te-he, vorhanden sein, das 
meist imn Singular gebraucht wird 

kai-time, kai-trime, dasein, leben, wohnen 
ke, gehen, fortgehen, steigen, anti-kine, empor- 

steigen, aber nicht kirine, aufbrechen, wandern, 
das eine Ausnahme hat: metdkirine, dort 

I 
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schleppt er (der trunkene Tonarikan) sich hin 
25, 51 

ra-kixse, kormmen 
ku, Suffix, wollen 
ras, sich setzen, das Lager aufschlagen 
rudtge, laufen; rucdtara, anfangen zu laufen 
tex, vorhanden, darin sein, bleiben; darunter aber 

auch bei leblosen Objekten in grol3er Zahl; 
watex hewa, es waren viele (Kiirbisse) da 177, 82 

ta'-u, te'-u, ti-u, dastehen, vorhanden sein; ta-uve, 
sich aufstellen 

ra-vatse, re-vatse, sich wenden 
vauxse, aufwachsen, alt werden 
watSe*, watSake, watgakine, laufen, vgl. rudtge 
wi, sich entfernen, den Wohnsitz wechseln 
ta-wi, ta-xui anfangen 
wiste, wistiri, herabkommen (von Regengottern) 
wise, auch refl. sich erheben, sich aufstellen, 

herauskonmnen 
xu, hu, gehen, konmnen; xute, wandern. 

Erwlahnenswert sind ferner eine Anzahl 
Verben mit dem Suffix tse bzw. time, teme, 
entsprechend den schon als Pluralia erwahn- 
ten ravatse und kaitime. Diese anderen auf 
tse und time, teme beziehen sich aber z. T. 
auf leblose Dinge in grOBerer Anzahl, so daB 

Singular 
ka, kai kaii 
kui, krank sein; mue, sterben kul 
me, ra, yei, yi ke, 
mue, (Suffix) ku 
naitse nen 
ne, neri nev 
tax, tai, taitSe ruda 
tSe wi, 

ve (ta've, te've usw. auBer ka've, reve) 
(ra-ve) 
vese 
ta-wi, wike,yexse 

? 56. VERBA MIT OBJEKT IM SINGULAR ODER 
PLURAL. 

Einige Verba, die als Causativa in dem 
Sinne ,,veranlassen, daB jemand etwas ist 
oder tut" gelten kOnnen, haben entsprechend 
den in ? 54f. aufgefiihrten Verben nicht den 
Veranlassenden, das Subjekt, nur im Singu- 

die Entscheidung auf Pluralformen nicht 
ohne weiteres sicher ist, zumal ein schroffer 
Gegensatz gegeniiber dem Simplex nur selten 
besteht, z. B. 
kavatse: nu muxme kavatse oder kavitse, es fielen 

Bohnen herab 203, 9. 12; muhetsix tukaxvitse, 
auch dich vertrauen wir 218, 23 (kave) 

poave, povitse, hingehen; vgl. jedoch z. B. avutse, 
refl. sich verbergen, das auch im Singular vor- 
koramt 

ka-natime: atgi tetikanatime, (wo) die Bache ab- 
warts fliel3en 136, 6 (ne) 

vdteme, dastehen, vorhanden sein, Sing. vdte* (ve) 
virteme, sich schlangeln, ausgespannt sein (vir) 
Auch wauteme, bitten, wird anscheinend nur im 

Plural gebraucht, wahrend waute fur den Sing. 
steht. Vgl. auch ase, astime, sich ausdehnen; 
histi(me), reichlich vorhanden sein. 

Stellen wir dagegen die Formen, die sich 
im Singular und Plural erganzen, zusammen, 
so ergeben sich verhaltnismaBig wenige, weil 
andere Verba vorhanden sind, die Singular 
und Plural zugleich enthalten, oder das er- 
ganzende Verbum nicht bekannt ist. Es sind 
fast ausschlieBlich neutrale Verben. 

Plural 

time, ra-he, re-he, tex, sich befinden 
mui*, krank sein; kui, sterben 
xu (hu), gehen 
(Suffix), wollen 

mait0e, sich verheiraten (vom Manne) 
re, nenere, hinblicken, ein Gesicht haben 
'tSe, watSe, laufen 
wige, wiste, wistiri, den Ort wechseln, sich ent- 
fernen sich aufstellen, herabsteigen 

u, te'u, tinz, (vdteme) dastehen, vorhanden sein 
atse, re-vatse, sich wenden 
zxse, aufwachsen 
,sich niederlegen, sich setzen 

lar oder Plural, sondern sinngemaB den Ver- 
anlaBten, also das Objekt. Z. B. heika, einen 
toten, d. h. machen, daB jemand stirbt; 
auslOschen (Feuer); Obj. im Singular: paka 
neheikata, tote mich nicht, verursache nicht, 
daB ich sterbe 205, 13; nu rauhtika, sie 
loschte es (das Feuer) 181, 121. 

Das erganzende Verbum mit Pluralobjekt 
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ist kui, z. B. patiri wauikui, du hast sie (die 
Hirsche) getotet 193, 4. In der Bedeutung 
,,auslOschen" kann es demgemaB nicht ge- 
braucht werden. 

Ebenso kuitiyi, verscheuchen, erschrecken 
(Obj. im Plur.), nerite, (Obj. im Sing.) 
nenerite, (Obj. im Plur.) einen sehen lehren, 
einem ein Aussehen geben, ka-ntneritase, mit 
Gesichtern versehen (Obj. im Plur.); vesire 
(Obj. im Sing.); vauxsire* (Obj. im Plur.), 
erziehen, groBziehen. 

Ferner ist das Substantiv ta-vauxsimoa, 
unsere Alten, als Verbum mit Obj. im Plur. 
zu nennen: ta-wa-vauxsimoa, wir haben sie 
als Alte d. h. unsere Alten 133, 24 und ent- 

sprechende Formen z. B. ta-ra-tex, wir haben 
sie als Mutter (Obj. im Sing.) 133, 23, wo sich 

Sing. bzw. Plur. von selbst verstehen. 

REFLEXTVE UND REZIPROKE 
VERBEN 

? 57. ALLGEMEINES. 

Die Reflexiva kommen am meisten in dem 
Sinne vor, wie wir es in der deutschen Spra- 
che gewohnt sind, d. h. das Subjekt wird zu- 

gleich in der Gestalt des Reflexivpronomens 
zum Objekt, oder die auf ein Objekt fiber- 

gehende Handlung bezieht sich auf das Wohl 
und Wehe des Subjekts. Dabei kann im 
ersteren Falle ein transitives Verbum auch 
fehlen und nur die Zuruckbeziehung zum 
Ausdruck kommen wie im Deutschen ,,sich 
ausruhen" aber nicht ,,einen ausruhen". Es 
sind also meist transitive Verben, die zugleich 
reflexiv gebraucht werden. Dabei wird das 
Verbum vereinzelt auch zu passiver Bedeu- 
tung umgeformt. Es gibt jedoch auch eine 

ganze Anzahl, die schon dann die reflexive 
Form gebrauchen, wenn jemand eine Hand- 

lung an seinem Eigentum vornimmt, wo wir 
also kein reflexives Pronomen gebrauchen 
wiirden. Doch 1laBt diese Erklarung fur den 
Gebrauch des Reflexivums manchmal im 
Stich, so daB es von dem Transitivum im 

4* 

Sinne nicht immer unterschieden werden 
kann. Besonders wird das Reflexivum aber 
scheinbar ohne Grund bei intransitiven 
Verben angewandt, wobei sich oft die Form 
ohne Reflexiv-Pronomen daneben ebenfalls 
im Gebrauch nachweisen laBt. Da das gleich- 
lautende transitive Verbum noch auBerdem 
vorhanden zu sein pflegt, so konnte man an- 
nehmen, daB die im Intransitivum an sich 
liegende Zuriickbeziehung auf das Subjekt 
starker betont werden soll, wie es z. B. in dem 
deutschen ,,sich baden" neben baden, trans. 
und intrans. liegt. AuBerdem kann aber die 
Bedeutung durch die Beziehung auf das 
Subjekt manchmal intensiviert oder spe- 
zialisiert werden. SchlieBlich sind noch die 
reziproken Verba zu erwahnen, die wie in 
unserer Sprache natiirlich nur im Plural vor- 
kommen, wenn mehrere Parteien aufeinander 
einwirken. Das Pronomen ist dann dasselbe 
wie beim reflexiven Verbum (? 26). In den 
folgenden Beispielen wird das Prafix als 
Trager des Reflexiv-Pronomens fett ge- 
druckt. 

? 58. ,,TRANSITIVE" REFLEXIVA. 

Das Subjekt wird durch das Reflexiv- 
Pronomen zugleich Objekt. Manchmal laBt 
sich aber ein Transitivum nicht nachweisen: 

avdta, ra-, ta-, sich verbergen; avdta, ta-, etwas 
verb. 

haitire, ta-, te- usw. haitirime, ta-, sich in Wolken 
verwandeln, einhiillen; haitire, ta-, te- usw.; 
haitirime, wa-, Wolken ausbreiten 

hasumoa, ra?umoa, ta-, sich mit Lehm zudecken; 
hasumoaSe, einen mit Lehm gut zudecken 

hire, auch ta-, sich wilzen 
hfrite, ta-, ti-; rurite, ta-, zu leben haben, sich nihren 

von (kime); hiirite, rftrite, ta-, ti-, Leben geben 
ika, wa-, ikate, ta-, sich eine Last aufladen; ikate, 

einen beauftragen 
itsite, auch ta-, sich bewegen, sich hin und her 

drehen; itsite auch ti-, storen, belaistigen 
itsive, auch ta-, wa-, fasten; itse, ra-, schliirfen, 

saugen. Im Fasten liegt also hier die dauernde 
Enthaltung vorm Trinken, die durch das Ver- 
zehren der Safte des eigenen K6rpers ersetzt 
wird 

kigaite, wa-, sich erwairmen 
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kuve, auch ha-, ta-, ti-, bitten; kuve, fiir einen 
Sorge tragen, mit einem Mitleid haben. Bitten 
heil3t also ,,sichbermitleiden" usw.; doch kommt 
auch vor: titakme hukuve, er bittet fuir uns 
245,31 

muare(re), auch anti-, von oder fiber sich etwas 
wissen; muare(re), etwas wissen 

muoite, na-, sich waschen 
muveri, muvete, ti-, wa-, sich mit Federn oder 

Blumen schmiicken; muveri, ka-, muvete, einen 
. . .schmiicken 

na, ta-wa-, sich bedecken, sich einschliel3en; na, 
ta-, wa- usw., jemand bedecken 

namitSe, na(x)tge, ta-, umkehren (d. h. seinen 
Spuren begegnen); namitse anti-, naxt9e, anti-, 
ta-, einem begegnen 

nete, wa-, herauskommen; nete, we-, usw., bringen 
puiste, sich warmen 
puoix, wa-, sich verletzen; puoite, hu-, verletzen 
ru, rure, wa-, sich vorbereiten, sich in Stand setzen; 

ru, auch wa-, rure, auch ta-, ti- usw. tun, in 
Stand setzen 

ruriri, wa-, zustande bringen k6nnen; ruriri, aus- 
riisten 

ruxtirafe, ka- sich ein Hernd anlegen; ruxtira?e, 
ka-, einem ein Hemd anlegen 

saupe, auch ta-, te- usw., sich ausruhen 
seimoa, ra-, sich Streifen machen 
sitsi, ka-, sich kratzen; s8itsi, auch ka-, ta-, kratzen, 

scharren 
tape, ra-, ti-, sich festbinden; tape, auch anti- usw., 

festbinden 
tave, ta-, sich Zeremonialpfeile machen; tave, ta-, 

ein heiliges Gerat anfertigen 
tawa, ta-, ti-, wa-, entstehen, sich verwandeln; 

tawa, auch ta-, ti-, wa-, machen 
toa, ta-, bestehen bleiben; toa, ta-, zuriicklassen 
toage, anti-, aufsteigen auf ein Tier; toa, ha-, wa-, 

ya-, hinlegen 
tuta, ka-, sich nach abwiirts falten; tuta, ta-, falten 
tAuere, auch ka-, sich hiiten, Furcht haben; t.ui, 

auch he-, ka- usw., ergreifen, bringen ( ?) 
ka-tke, ta-, sich (die Augen) reiben; katse, auch wa-, 

etwas stoBen gegen einen (hetsdn) 
t4umite, wa-, sich ein Buschmesser besorgen; 

tMumite, ein Buschmesser geben 
ure, auch wa-, sich schmiicken, sich vorbereiten; 

ure, ha-, (gut) herrichten 
ve, ti-, sich einen Schlag versetzen; ve, ra-, ru- usw. 

schlagen 
vitire, ta-, wa-, sich unterhalten, sich belustigen; 

ta-vixte, geben, schmiicken 
voire, auch ta-, ti-, sich einer Sache bedienen, sich 

ernihren; voire, auch ta-, ti-, helfen, zu etwas 
dienlich sein. 

AuBer den oben mit aufgefiihrten transiti- 
ven Verben, die das direkte Objekt bereits 
in sich enthalten und ein indirektes person- 
liches Objekt vorsehen, gibt es andere, die 
das direkte Objekt gesondert vom Verbum 
gebrauchen und das indirekte Objekt bei der 
Umwandlung in Reflexiva teils wie im 
Deutschen, teils aber auch schon dann an- 
wenden, wenn es sich uberhaupt um eine 
Handlung am Eigentum und daher zum 
Besten des Subjekts handelt. 

a, ta-, etwas (eine Miihe) auf sich nehmen 
aste, refl. sich etwas merken; aste, bringen 
avitse, ra-, re-, ta-, etwas dem Subjekt Geh6riges 

oder Nahestehendes verbergen; avd*, verbergen 
etse, wa-, saen (auf dem eigenen Felde) 
habe, ra-, vergeblich (den eigenen Sohn) suchen; 

ha, ra-, ru- usw., ergreifen, nehmen; iiber das 
Suffix ve als Zeichen der Dauer s. ? 46. Der 
Sinn von habe k6nnte also sein: dauernd d. h. 
vergeblich zugreifen 

hata, ta-, iiberschwenmmen = iiberschwemmt wer- 
den, watduhataka itSdnaka, die Welt iiber- 
schwemrnte, wortlich ,,trug (ihr) Wasser", vgl. 
? 49 

ki, ta-, wa-, fertig sein (mit einer das eigene Wesen 
betreffenden Tatigkeit oder Sache, z. B. seiner 
Kleidung); ki, ra-, wa-; ke, ka-, na-, ta-, etwas 
vollenden 

kipoa, ta-, machtig sein, konnen, kipoa, auch ta-, 
etwas vollenden 

kitsi, wa-, sich ein Haustier anschaffen; kitsi, auch 
ti-, ein Tier als H. besitzen 

ku, anta-, offnen (die Tiir der eigenen Wohnung;) 
ku, ka-, ta-, ein Loch graben 

mer(e,) wa-, erlegen (Wild); mer(e), erlegen 
mexri, ka-, sich etwas salben, beschmieren 
moire, ti-, wa-, Unkraut jaten (auf eigenem Felde) 
mua, ta-, denkenzutun, beschlielfen; wa-, genannt 

werden, heilBen; mua, ta-, beschliel]en, nennen 
muatsZre, ha-, ti-, wa-, nachdenken; muatsire, 

tbles sinnen gegen einen 
naxte, nexte, nixte, ha-, ka-, ra-, ta-, ti-, wa-, 

sich (Schmuck, Kleidung) anlegen; naxte usw., 
auch he-, ka-, ta-, ti-, einem (Schm., K1.) anlegen 

raitge, ka-, sich das Geweih abstol3en; raitge, ka-, 
einen mit dem Geweih stol3en 

rag, ka-, 6ffnen (den eigenen Schnabel) 
rure, wa-, sich etwas antun; rure, auch ra- usw., 

einem etwas antun 
sune, refl. sich das Haar ordnen; sune, ka-, sprengen 

(Wasser) 
?apuztariri, wa-, in Ordnung bringen; Saputtare, in 

Ordnung bringen 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


NOS. I--2 GRAMMATIK DtR CORA-SPRACHE 53 

8'eve, La-, notwendig, erwiinschts ein; geve, auch 
hi-, ta-, wollen, wiinschen 

tai, auch ta-, wa-, taire, auch ha-, ya-, verbrennen 
(die eigene Rodung); taire, auch na-, La-, etwas 
verbrennen 

tamuave, auch La-, ti-, sich an etwas freuen 
tawa, ta-, etwas fiir sich anfertigen; tawa, wa- usw., 

anfertigen 
te8e, ti-, versuchen (zu tun); tese, ta-, versuchen 

(zu tun) 
M,'e, ta-, den Willen hahen, beginnen; tMa, t.Me (Hilfs- 

verbum), wollen 
tMete, ka-, La-, ti-, wa-, sich (Schmuck, Kleider) 

anlegen; t.'ete, auch lka-, ti-, we-, einem (Schm., 
Kleid.) anlegen 

t8ui, anti-, sich (das Gewand) ausziehen; t.ui, ta-, 
nehmen, herausnehmen 

vire, auch ha-, ti-, wa-, roden, ein Feld anlegen; 
vire, auch wa-, roden 

yiti.X, he-, wa-, falhig sein, wissen; yitix, auch 
te-, wissen, verstehen. 

? 59. ,,jNTRANSITIVE" REFLE XIVA. 

Die von Intransitiven gebildeten Reflexiva 
haben meist vielleicht nur eine Intensitats- 

bedeutung, wahrend der Sinn gegentiber dem 
Intransitivum selten veriindert wird. 

hdIna, ra-, kriechen; hanasti, a-, ha-, kriechen; 
anta-, einen Gegenstand iiber etwas gleiten 
lassen 

kdne, auch La-, wa-, sich entschlielen, sich an- 
strengen; Mdme, den festen Willen haben, stark 
sein 

kanira, La-, ai-, sich trdsten; kanira, Kraft 
katse, auch wa-, sich kammen; La-, sich schiitteln; 

katse, ru-, mutwillig (ohne Gewiihr des Ge- 
lingens) handeln 

kwainari, ra-, La-, weil3 schimmern; kwainari, ra-, 
La-, weif3 schimrnern 

mua, wa-, sich bedenken; mua, auch hi-, Li-, tLu-, 
nachdenken, iiberlegen 

muamuate, ra-, Li-, wa-, gedenken zu tun, sich 
vorbereiten; wa-, ya-, miichtig, gefeiert sein; 
muamuate, auch ra-, nachdenken; sich vor- 
bereiten 

muamue, ra-, Li-, wa-, gedenken etwas zu tun, 
sich anschicken; muamue, gedenken zu tun 

muate, ra-, La-, wohlgemut, traurig, b6se sein; 
muaLe, auch Lu-, liberlegen; hi-, La-, weise sein, 
erkennen 

muaLse, wa-, wieder zur Besinnung kommnen; 
muatse, auch hi-, Li-, nachdenken, meinen 

naitLs'ive*, naiLOivamute, La-, sich verheiraten wollen 
(von Mainnern); naitge, Le-, LamuLe, ra-, sich ver- 
heiraten 

nusLe, wa-, sich beklagen; nuka, Li-, we-, zornig sein 
poame, Ta-, poapoare, ka-, ra-, La-, Li-, poari, 

ra-, Li-, wa-, poaris'e, ha-, La-, wa-, ver- 
schwinden, aufh6ren; poapoare, ra-, ru-, La-; 
poari a-, ha- usw., verschwinden, endigen, 
sterben; poari, ru-, aufh6ren, t6ten 

poarite, La-, wa-, aufh6ren; poariLe, auch La-, auf- 
h6ren; ru-, ya-, heendigen, t6iten, zu Ende gehen 

ra, Li-, wachsen (Mais), ra, ha-, hi- usw. fortgehen 
,amori, La-, gamuixte, refl. traurig sein, werden; 

gamui, frieren; 4amuixLe, traurig sein 
Levi, La-, sich in einen Menschen verwandein; tevi, 

ein Mensch sein 
L4aLe, wa-, sich eine Hiitte bauen, sich ansiedeln; 

tLve, auch La-, wa- usw., eine Hiitte haben, 
wohnen 

t8ve, La-, den Willen haben, beginnen; LMa, Lie, Hilfs- 
verbum zur Bezeichnung des Wollens und des 
Irmperativs 

u, uyi, La-, schnell laufen 
wi,'e, La-, Plur. sich aufstellen; wise, La-, wa- usw., 

sich erheben, sich aufstellen 
yeine, auch ha-, ka-, usw., weinen; yeine, ha-, 

nu-, weinen. 

? 60. REZIPROKE VERBEN. 

as, wa-, sich treffen; as, ru-, La-, Li-, einholen, er- 
reichen 

he, La-, unter sich sprechen; he, auch ka-, re-, Lu- 
usw., zu einem sprechen 

ite, ra-, unter sich verteilen; ite, a-, he-, ha- usw., 
befehlen, schicken 

iwau(ri), auch ra-, Li-, einander fragen; iwau(ri), 
auch hi-, La-, Li-, fragen 

kui, Li-, einander bekaimpfen; kui, auch hi-, La-, 
t6ten 

kumpodrimoa, refl. einander zu Gevattern machen; 
kumpoa(ri), Gevatter (sp. comnpadre) 

namitge, anLi-, einander begegnen; namitL'e, anti-, 
einem begegnen 

namuare, La-, einander beschimpfen; namuare, 
auch ha-, La- usw., horbar sein 

na8ke, La-, sich geschlechtlich vereinigen; nah~ke, 
sich vereinigen mit 

na(x)ts'e, anLi-, La-, wa-, einander treffen, sich 
vereinigen; na(x)Lge, anti-, La-, einem begegnen 

re, La-, sich besprechen; re, Li-, sprechen 
8a, refl.; s-ate, hia-, Li-, untereinander sprechen; 8'a, 

8ate, hi-, Li-, tu-, sagen 
taiyxte, ta-, einander begriil3en; tautxte, auch La-, 

wa-, begriii3en 
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PASSIVUM. 

? 61. ALLGEMEINES. 

Die passive Form wird aus der aktiven 
durch das Suffix i oder (i)wa gebildet. Doch 
ist diese Bildung verhaltnismaBiig selten. 
AuBerdem ersetzen intransitive oder reflexive 
Verben das Passivum, ohne daB die ersteren 
sich in der Form von den entsprechenden 
transitiven Verben unterscheiden.Auch durch 
Reduplikation kann zuweilen das Passivum 
ausgedriickt werden. 

? 62. PASSIVUM AUF i, (i)wa. 
i: 

as-i, ru-, angetroffen werden; as, ru- usw., er- 
reichen 

hiki, ya-, angebunden sein; hike, anta-, wa-, an- 
binden 

kwoi-r-i, ti-, gegessen werden; kwa, ti- usw. essen 
moaiviwa, geweiht werden; moaiwa, weihen 
na,i, verkohlt sein, zu Asche werden; naseiri, 

schiiren (Feuer) 
puiti, ti-, glatt sein; puite, kneten, driicken; 

anti-, ausgleiten 
rasti, ta-, ausgefiihrt sein; raste, auch ta-, aus- 

fiuhren 
seiri, seiriwa, sexriwa, auch hi-, hu-, tiu- usw.; 

siseiri, ta-, erscheinen, aussehen; sexre, seire, 
auch hi-, tiu- usw. vorhanden sein, er- 
scheinen; sexre, auch hi-, hu- usw., sehen 

srini, srimoiwa, gestreift sein; seimoa, ra-, refl. 
sich Streifen machen 

tapi, tapiwa(me), angebunden sein; tape, fest- 
binden 

tsire, ka-; tsiwa, ka-, (die Fackel) wird gegen 
einen gestol3en; tse, ka-, gegen einen (die 
Fackel) stol3en 

yusi(wa) auch re-, te-, bemalt sein, uga, auch ka-, 
bemalen. 

Gew6hnlich wird e der letzten Silbe in i 
verwandelt oder i auch bei anderem End- 
vokal vermittelst r angefiigt. Bemerkenswert 
ist das infigierte v-i vor wa in moai-v-i-wa 
und die unregelmaBigen Bildungen nazi, srini 
tsire (statt tOi-r-i) usw. Vgl. auch hamoi, 
die gebackene Tortilla; hamoa, auch ta-, ti-, 
usw., Tortillas backen. 

(i) wa: 
hevi-wa, einem wird gesagt (in pers. Konstruk- 

tion) heve, zu einem sprechen 
we-itsi-wa, gerodet werden, verwundet sein; 

wextse, we-itge, fallen, roden 
i-wa, besprengt, gebadet werden, baden (intr.); 

iri, besprengen, baden (trans.) 
nakamu-r-iwa, geh6rt werden; nakamua, h6ren, 

vgl. namua(re), h6ren 
na-mi-wa, ra-, ta-, tu-, umgeben, eingeschlossen 

sein; na, ka-, ra-, ta-, tu-, bedecken, ein- 
schlielen 

nuiwa, geboren werden 
tavi-wa, ra-, ta-, geschaffen werden; tave, ta-, an- 

fertigen 
tesi-wa, miihevoll sein; tese, versuchen zu tun 
tui-wa, ta-, hingegeben, hingestellt werden; tui, 

ta-, geben 
viti-wa, ti-, zusammengesetzt werden; tive, auch 

te-, ti-, zusanmmensetzen 
yesti-wa, es findet eine Hochzeit statt; yeste, 

Hochzeit machen. 

Dazu kommen die schon unter i genannten 
Verben: seiri(wa) tapi(wa) und yusi(wa). 

(i)wa erscheint meist nur als eine Er- 

weiterung von i. In einzelnen Fallen laBt sich 
feststellen, daB wa, wie es auch sonst bei 
Verben geschieht, eine Futurform des Passivs 
auf i ist. Im allgemeinen ist das aber nicht 
der Fall, zumal auch das Modalsuffix ka und 
andere Suffixe (wie in tapiwa-me) an (i) wa 
angefiigt wird. Eine besondere Bewandtnis 
hat es mit na-mi-wa und vitiwa, wo mi bzw. ti 
als Zwischensilben erscheinen entsprechend 
na-mi-re, verdecken. 

? 63. PASSIVUM OHNE ERRENNBARES SUFFIX, 
FERNER DURCH REFLEXIVUM UND 

REDUPLIKATION. 

Andere Suffixe auBer i und (i)wakommen 
zu selten zur Bezeichnung des Passivums vor, 
als daB man sie mit Sicherheit dafiir ansehen 
konnte. 

Solche sind z. B. me und tse, die aber auch 
ohne Passiv-Bedeutung vorkommen (vgl. 
? 41). Vgl. fur me auch ? 55 (Verba im Plural). 
me: 

namudreme, horbar sein; namuare, auch ra-, 
ta-, tu-, wa-, ya-, h6ren; ta-, tu-, wa-, ya- usw., 
horbar sein 
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pi-te-me, hingelegt sein; pi, ergreifen; te, legen 
vir-te-me, ha-, ta-, ausgespannt, gerichtet sein; 

ya-, in Richtung bringen; vir, tiu-, einen Strick 
ausspannen 

tSe: 
moaiti-tse, besiegt werden; modite, besiegen 
na-tMe, zerbrechen (intrans.) na-ka, te-ne, zer- 

brechen (trans.), in Stiicke schlagen. 

Man sieht besonders aus den Bedeutungen 
der Verba namuare und virteme, daB eine 
aktive und passive Bedeutung oft in dem- 
selben Verbum ausgedriickt werden kann. 
Das kommt aber nur bei einer beschrankten 
Anzahl von Verben vor, z. B. 

ikate, beauftragen; geladen sein (Flinte) 
neri, ha-, ta- usw. sehen; ha-, ta-, aussehen, leuchten 
poari, ru-, aufhoren, t6ten; ru- usw., zu Ende 

gehen, sterben 
ru(re), tun; zustol3en, widerfahren 
foa, loslassen, fallen lassen; vorhanden sein 
ta, tax, ta- usw., anziinden, verbrennen (trans.); 

verbrennen (intr.) 

Die meisten Verben kommen aber nur 
aktivisch vor und einige wie mittre, gesehen 
werden, erscheinen nur passivisch. Andere 
haben wieder kleine, nicht als Regel auf- 
tretende Unterschiede wie tatoa, ta-, tu-, 
wa- usw. dalassen; tatura, tatua, ta-, tu-, wa-, 
dagelassen werden. 

Organischer entsteht in einzelnen Fallen 
eine passive Bedeutung durch die Anwen- 

dung des Reflexivums bei aktiven Verben 
z. B. tawa refl. entstehen; tawa, machen. 
S. ? 58. 

Die Reduplikation fallt fur die Entstehung 
passiver Bedeutung so gut wie ganz aus. 

Vgl. jedoch vivir(me), aufgehangt sein; vir, 
einen Strick ausspannen, wo aber die Plural- 

Bedeutung die Reduplikation veranlaBt ha- 
ben diirfte (vgl. ? 52). 

? 64. UNPERSONLICHE VERBA. 

en, ene, es ist (dal3..) zur Umschreibung gebraucht. 
Auch t4a ruene, so sei es 134, 6 

haitire, ta-, es bewolkt sich; vgl. haitire, ta-, Wolken 
ausbreiten 

hatevi, es dauert (z. B. lange); vgl. hate, hatevi, 
sich aufhalten, z6gern 

kun, ta-, wa-, es ist ein Loch da; vgl. kun, ta-, ein 
Loch haben 

mitere, te-, man wird sehen, (Drohung) eigentlich: 
es wird gesehen. Auch persdnlich: nespui hemi 
temitere, in bezug auf mich wird man sehen, 
d. h. man wird mich kennen lernen 

poari, wata-, es tagt, eigentlich: es verschwindet 
poena, ra-, poenari, wa-, es fiillt Tau; vgl. poenari, 

der Tau 
ri, auch tiu-, tu-, wa-, es geschieht, ereignet sich 
ri, hi-, ti-; riri, auch hi-, ti-, es ist moglich. Aber 

auch pers6nlich: tikdi nehemi hai tirix, bei mir 
ist es nicht irgendwie moglich, d. h. ich kann es 
durchaus nicht 264, 6; vgl. ri, machen 

rike, ti-, es ist m6glich, vgl. ? 46 
taritari, tariritdri, es ist moglich, aber auch person- 

lich: haini tiutcirtari, taxui rauheika ? wie ist es 
moglich, daB wir es loschen? 181, 120 

sdta, ta-, es ist eine Sandbank da; vgl. sata, auf 
dem Sande, der sandige Ort 

sexriwa, ti-, es ist Messe, eigentlich es wird gesehen, 
ist sichtbar; vgl. sexre, ti-, tu-, Messe horen 
(eigentlich sehen) 

sa, auch ta-, ti-, es geschieht, ereignet sich 
sapu, ha-, hi-, es ist gut; sapuf, auch ti-, es ist gut, 

recht 
ta, tax, ha-; tatime, ta- es brennt, es ist Feuer; vgl. 
tax, Feuer teme, auch hi-, es geschieht, ereignet sich 
tika, auch hu-, tu-, es ist Nacht; tikari, ta-, es wird 

Nacht; vgl. tika, in der Nacht; tikari, dieNacht 
tsumoa, wa-, es ist Abend; tsumoare, es wird Abend; 

vgl. tgumoa(n) am Abend 
vmye, wa-, es regnet; vlyaxme, ka-, wa-, es regnet in 

Stromen, vgl. vmye, te-, wa- usw., regnen, regnen 
lassen (pers6nl. Konstruktion) 

yeiri, yiri, anti-, ta-, wa-, es ist ein Zugang, Weg da; 
vgl. yei, ta-, wa- usw., gehen; vgl. ? 17 

yestiwa, ti-, es findet eine Hochzeit statt; yeste, 
ti-, Hochzeit machen 

yuri, he-, ye-, es ist Mais da; vgl. yuri, Mais. 

Die Natur dieser unpersonlichen Verba 
ist von verschiedener Art. Einmal sind es 
Substantiva in Verbform, die sowohl ma- 
teriell (sdta), wie ideell (tikari) sein, und die 
demnach beliebig vermehrt werden kOnnen. 
Sie entsprechen dem Deutschen es ist (eine 
Sandbank) da, es ist (Nacht). Seltener 
werden dazu Adjektiva gebraucht (sapui). 
Ferner bestehen sie aus dem Passivum 
einiger Verben wie yestiwa. Endlich sind es 
besondere Verben (ri), die aber gewohnlich 
auch aktiv gebraucht werden, jedoch natur- 
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lich in anderer Konstruktion und in etwas 
abweichender Bedeutung. Manche von diesen 
unpersonlichen Verben der letzten Art geben 
bisweilen die Beziehung auf eine Person 
durch ein Suffix (vgl. z. B. ri) oder durch 
einen abhangigen Satz wieder (vgl. z. B. 
taritdri). Dieses ist bei den folgenden, soweit 
sie in den Texten vorkommen, stets der Fall: 

mitexte, es scheint, es ist klar; haini ye timuta- 
mitexte? wie scheint es dir ? (d. h. was meinst 
du ?) 145, 9; kapu hai tdmitexte, es ist uns nicht 
klar 115, 23 

ru; rure, ha-; ure, auch ha-, ti-, es stoBt einem etwas 
zu 

tatura, es fehlt einem etwas, auch in dem Sinne: 
jernand hat Fehler. Die Person, der etwas 
fehlt, wird auch durch hemin, bei, ausgedriickt. 

? 65. HILFSVERBA. 

Die Hilfsverba ,,sein" und ,,haben" gibt 
es nicht. Alle Verben, die ,,sein" bedeuten, 
en, ene, ka, kai, tex, sind selbstandig und 
werden weder als bloBe Verbindung zwischen 
Subjekt und Pradikatsnomen gebraucht, 
noch dienen sie zur Erganzung der Formen 
anderer Verben. Bei naherem Zusehen haben 
sie stets die Bedeutung ,,vorhanden sein". 
So findet sich vereinzelt: aixtse ye pu-en 
niyau, dieser ist mein Sohn, d. h. mein Sohn 
ist es, der da wirklich existiert 111, 9. So 
spricht seine Mutter im Himmel, als der 
Maisgott auf der Rostpfanne gestorben und 
nun auferstanden ist. tipoa xuix muitsix 
mahaukatis, wenn er tot (muitSix) sein 
wiirde (mahau-ka-tis), (wiirde er furzen) 
298, 101. Der Sinn ist: wenn er als Toter da- 
liegen wiirde .. Oder: tevi punu pu-gne 
paris-ta-ka, (so erschien der Leguan) ein 
Mensch war er (pu-tne), ein Knabe war er 
(ta-ka), d. h. er war als Mensch, als Knabe da. 
Vgl. ? 47, 50. 

Eine andere Bewandtnis hat es mit dem 
Satz: una pu aui hasexre tihiren, das Salz, 
(das) es dort gibt, ist gut 285, 15, denn 
hiren, hiri-en ist ein Adjektiv ,,gut", das 
durch das Prafix ti zum Verbum wird. Vgl. ? 47. 

Auch das selten vorkommende rike, sein, 

ist wohl identisch mit rike, in Taitigkeit be- 
griffen sein (? 46), z. B.: irdves pu-rike 
himeste, (sie wuBten es nun): Wolfe (irdves) 
sind diese (himeste), d. h. diese betatigen sich 
als Wolfe 288, 9; ye tahete sautari, aix pu- 
rike, es ist der irdische (tahete) Sautari, 
dieser ist es (pu-rike) d. h. ,,dieser betatigt 
sich", heiBt es von dem auferstandenen 
Sautari, dem Maisgott, der eben auf Erden 
getotet ist und nun wieder im Himmel er- 
scheint. 

Da aber rike in beiden Fallen bei dem 
Demonstrativ-Pronomen himeste bzw. aix 
steht, so ist es auch m6glich, daB rike ledig- 
lich ein zweites Demonstrativum ist. Vgl. 
ri, hi. atx-ke, dieser (? 27). 

Eine solche bloBe Hervorhebung findet 
sich auch in der Partikel ku, kui beim pers. 
Pronomen und bei Ortspartikeln, wahrend 
,,sein" nicht ausgedruckt ist. ye na-kui, 
kwdna, hier bin ich, Freund 291, 25. Vgl. 
yd ma-kui mix hisexre, hier sind sie (die 
Manner) 169, 7, wo ,,sind" durch hisexre, er- 
scheinen" ausgedriickt ist, was vorhin zu er- 
ganzen ware; ya ma-eku ye meri inawari, hier 
sind schon die Rauber 156, 82; ma-ku, 
watlrata, da ist sie, heirate sie 266, 3, wo auch 
das Pronomen nicht ausgedruickt ist, sondern 
nur ma, dort. 

Eine Verbindung zwischen Subjekt und 
Pradikatsnomen gibt es also nicht. Vielmehr 
wird das letztere gewohnlich dadurch zu 
einem Verbum umgestaltet, daB es Praxife 
und eventuell auch Modal- und Zeitsuffixe 
erhalt. Notwendig ist beides aber nicht, z. B.: 

tipoari ve itsix, darauf war die Hiindin grol3 (ve) 
201, 1 

tevi nu kdra, sie (die Hiindin) wird ein Mensch sein 
280, 24; kara ist hierin die Futurform zu dem 
verbalisierten tevi, Mensch 

.. watakwainara, (von sch6nem Leben) wird er (der 
Gott Sautari) weil3 sein 96, 85; vgl. kwainari, 
weiB. 

Als Hilfsverba sind dagegen die Verba 
ra, me, ke, xu, gehen, anzusprechen, die viel- 
fach zur Bildung des Futurums gebraucht 
werden (vgl. ? 69) und ebenso tsa, t?e ? 68. 70. 

I 
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DIE BILDUNG DER MODI UND 
ZEITEN 

? 66. ALLGEMEINES. 

Eine Unterscheidung von Gegenwart und 

Vergangenheit gibt es nicht. Vgl. z. B. ni 

pakafix tiniuka upardxra uatse? bist du nicht 

zornig gewesen, als du von deiner Hfitte fort- 

gingst ? 122,9. Hier sind bei beiden Verben 
nur die Grundformen angewandt. Abgesehen 
von den Suffixen, die ein Tun oder Geschehen 
in der Zukunft ausdriicken, gibt es keine Be- 

zeichnung der Zeiten. Aber auch diese Futur- 
formen drucken nicht lediglich die Zeit im 
Verhaltnis zu andern Handlungen aus, son- 
dern oft nur die langere Dauer. Dieser 

doppelte Inhalt macht es schwierig, in alien 
Fallen die Anwendung der Futurform zu 
verstehen, da sie ebenfalls fuir Gegenwart und 

Vergangenheit stehen, fur die es eben keine 

Unterscheidung gibt. Ein sehr gebrauchliches 
Suffix ist ferner ka, das ebenfalls nur fiir die 
Dauer gebraucht wird, aber von dem Suffix 
ve (? 46) dadurch unterschieden ist, daB 
es an alle Verba angefiigt werden kann und 
selbst nur in wenigen Fallen eine Endung s 
oder wenige andere Suffixe des Futurums 

tragt. 
Zur Unterscheidung von Gegenwart und 

Vergangenheit dienen allein gewisse Partikel, 
von denen die einen dazu gebraucht werden, 
eine ganze Erzahlung als der Vergangenheit 
angehorig zu bezeichnen, wahrend die andern 
die direkte Rede innerhalb solcher Er- 

zahlungen anzeigen. Man kann die Erzahlungs- 
partikel, die sich dauernd fast in jedem Satze 
wiederholen, etwa als ,,man erzahlt" auffassen. 
Beide Arten kommen iibrigens in den Ge- 

sangen, die dadurch wie die Feste, an denen 
sie gesungen werden, in die Gegenwart ver- 

legt erscheinen, und in den Gebeten nicht 
vor, nur die Partikel ye der direkten Rede 
erscheint auch da zuweilen. Eine Ausnahme 
jedoch bildet der Gesang von der Gotter- 
und Weltschopfung (S. 57), der natiirlich 
nicht in die Gegenwart verlegt werden kann. 
In ihm kommen beide Partikel vor, wiahrend 

andere mythische Vorgange in den Gesangen 
sich gewissermaBen in der Gegenwart wieder- 
holen sollen. 

? 67. PARTIKEL FUR ERZAHLUNGEN AUS VER- 

GANGENEN ZEITEN UND FUR DIE DIREKTE 

REDE DARIN (vgl. ? 66). 

Die Erzahlungspartikel fur J. ist nu, selten 
he, fur F. he (selten in J.) und heri. Einmal 
ist auch die vollere Form nunaveski ange- 
wandt (199, 16). Da nun sowohl niu, wie he, 
,,sprechen" bedeuten, so sind nu und he als 
unpersonliche Form ,,man sagt" verstand- 
lich (vgl. ? 64). 

Zur Kennzeichnung der direkten Rede in 
einer Erzahlung werden hui, wi, huiydnu 
wiyanu (selten auch yanu allein) und ye, 
letzteres meist in J., selten in F. gebraucht. 
Doch kommt ye zuweilen, wi selten auch in 
der direkten Rede der Gesange vor. Ganz 
selten ist nu in der direkten Rede und wi in 
der Erzahlung. Der wesentliche Bestandteil 
dieser Partikel scheint ye und ya, ,hier" 
zu sein, und auch hut, wi scheinen = hu, u, 
,,hier" zu bedeuten. Das angefiigte nu in 
wiydnu konnte mit den andern beiden Silben 
zusammen demnach den Sinn haben: inner- 
halb oder an diesem Ort des ,,man erziihlt", 
d. h. in der Unterbrechung des lediglich der 

Vergangenheit gewidmeten Teils der Er- 
zaiihlung. 

? 68. IMPERATIV UND OPTATIV. 

Die zweite Person Sing. und Plur. des 

Imperativs, selten andere Personen, konnen 
die Grundformen anwenden ohne Anfiigung 
eines Suffixes und ohne eine vorhergehende 
Aufforderung. Auch kann erstere das Per- 
sonal-Pronomen pa usw. fortlassen. Diese 
Formen finden sich sehr oft. 

nata isdc tutime, (so sprechen sie) ich soil auch Gras 
bringen 287, 2 

hatsut muhansiri, tritt ein wenig beiseite! 289, 7 
poataavdta, verbirg dich! 86, 34 
ape ye waeve, dort spahe aus! 190, 4 
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iya wix tuhuikwd, iB3 hier! 176, 69 
kaye puit'kwa, i13 nicht! 198, 12 
setihiraantix mutamoa, nehmt die Tamale 162, 8 
sata wix tiumoare, (bleibt hier) und arbeitet 170, 11. 

Gewohnlich aber wird eine den Willen 
bekundende Aufforderung vorgesetzt und 
ein Suffix an das Verbum gefiigt oder wenig- 
stens eins von beiden gebraucht. Der Wille 
wird durch au, tsa, tse, tsi, tgau oder durch 
einen besonderen Imperativ in Verbindung 
mit tsa usw. ausgedrfickt. 

au wird gewohnlich dem Personal-Prono- 
men angefiigt (? 24) steht aber auch allein 
und kann sowohl den Imperativ wie den 
Optativ einleiten. Z. B. aux huiydnu taanti- 
toa, setze uns fiber 274, 5. Gelegentlich wird 
es mit dem folgenden tsa usw. zusammen- 
gebraucht. 

Am gebrauchlichsten ist das Verbum tsa, 
tge, tsi, tsau, das den Willen oder Wunsch 
ausdriickt und nur selten selbstandig ge- 
braucht wird, z. B. kapu wix ratsau, sie will 
es nicht (tun) 174, 56. Es hat vielmehr immer 
ein anderes Verbum neben, gewohnlich hinter 
sich, das mit ihm das Subjektspronomen ge- 
meinsam und kein eigenes Objekt besitzt, und 
driickt auBer dem Willen sowohl den Im- 
perativ wie den Optativ aus. Es kann alle 
Personen vertreten. Z. B. nit,d wix wanki- 
saite, ich mochte mich warmen 180, 110; 
mitsd huiydnu wautaxeve, sie mogen sie 
(alle Leute) einladen 297, 97; wdwiri nudautge 
unu wate' ve, dort im Lebenswasser mochte 
ich stehen 234, 1. 

tsere, wohlan! ist wohl evtl. unter Weg- 
lassen von ta, ti usw., wir, oder anderer 
Personalpronomina mit ra, gehen, gebildet. 
Vgl. nitakdi tsre? gehen wir nicht? 
*kasi ye tsre tikui, wohlan (kasi), laufen 
wir nun! kasi xuix hitsere, wohlan! laufen 
wir 208, 1 und 3. Fur den Imperativ 
uberhaupt dient es in folgendem Beispiel: 
tSre wixyanu tahamodn pa uhdume, wohlan, 
gehe mit uns 182, 7. 

ariku, gehe! seriku, gehet! aus ari, darauf, 
schon, und ku, das zur Hervorhebung dient, 
bzw. se, ihr. Beide werden selbstandig ge- 

braucht in der eigentlichen Bedeutung, leiten 
aber dadurch meist andere Imperative ein. 
Z. B. ariku wix uhauwehejx, gehe Wasser 
holen 185, 45; ariku ye uwahauttsex, gehe 
(und) schaue nach, gehe nachschauen 195, 5; 
aisi, aisineu, wohlan; kasi, wohlan, schau! 
leiten als Aufforderung Imperative ein, doch 
wird kasi auch zur Erregung der Auf- 
merksamkeit benutzt. Z. B. aisix ye peme, 
wohlan, komme 191, 2. 

In den meisten Fallen werden aber zugleich 
oder ofter ffir sich allein die Suffixe a, (i)n, 
na, ni, si(n), ta(n) und wa(n) gebraucht, 
die zugleich fur das Futurum gelten. Stehen 
diese Suffixe ohne gleichzeitiges tsa usw., 
so kommt, wie in den erstgenannten Fallen 
ohne Suffix, gewohnlich nur der Imperativ 
der 2. Person Sing. und Plur. zum Ausdruck, 
in dem beim Sing. das Pronomen auch 
fehlen kann. 

a tritt gewohnlich an die Stelle des aus- 
lautenden e: 

a: 
pakd wix rdmuara, nimm es nicht 180, 110 
seiWrax wi, passet auf 179, 104 
sanamorra, tretet bei mir ein 162, 13 

Nach i wird a angefiigt: veve uheintid, sie 
moge Uaute mitbringen 176, 75, oder a tritt 
an die Stelle von i, z. B. sawistira, kommt 
herab 84, 34. hau-nara, ziinde ein Feuer an 
185, 45 ist eine ungew6hnliche Bildung von 
nairi, ha-, F. anziinden. 

Vereinzelt findet sich noch auBer a das 
Suffix s: tihiri tataumua-s-ta, mSge er wohl- 
gemut sein, moge es ihm wohlgehen 264, 5 
von muate refl. AuBergewohnlich ist die 
Endung i statt e in sexre: 

i: 
titdsexri autse, sie (die Gottheit) m6ge auf uns 

schauen 20, 14 
mitse hetsen ndsexri, sie (die G6tter) mochten in 

(dieser Opfergabe) auf mich schauen 130, 27 

Das Suffix n ist wie a sehr haufig: 
n: 

watdkin, i13 206, 7 
aixpa piku utahdrd-n, diese bringe her 174, 56 
t,a amue wixe-n, er moge Wasser holen 288, 13 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


NOS. I1-2 GRAMMATIK DER CORA-SPRACHE 59 

tauxye' watam6iti-n, lailt uns eine Wette eingehen 
209, 1, (von mo6ite) 

tit8id' watacir?-n, lal3t uns jagen 40, 2 
setimoare-'n, arbeitet 170, 11 
saxnu wankure'iti-n, empfanget sie (neine Toch- 

ter) 170, 11; (von vitk) 
mit8'6 yaukadna-n, mogen sie (die Gdtter das 

Ubel) einschliel3en 257, 76. 

Einige Verben auf a, u fiigen en statt n als 
Suffix an, z. B. 

tga hamodtd-en, rudge er euch Erlaubnis geben 
148, 4 

tit?d wiya'nu.. waxu-en, laWiU uns (irgendwo) hin- 
gehen 287, 3; vgl. dagegen tetli ikt' hets8nn 
watarii-n, mn6gen wir darin das Leben haben 
6, 12. 

Auch in als Suffix fiir auslautendes i 
kommt vor: 

tau huiy6nu haitai-in, laI3t uns ihn herausholen 
293, 54 

Weniger verbreitet ist das Suffix na, 
wabrend ni selr haufig vorkommt. Letzteres 
steht auch haufiger bei andern Personen als 
der zweiten, ohne daB au oder tka vorhergeht. 
na: 

watdu-na, fliehe (von u, refl.) 294, 16 
api hiskakit-na, h6hle ihn (den Baumstanam) aus 

277, 6 
t86re tikU' tit8vca taraentiha'-na, wohlan, laI3t uns ihn 

(deinen Sohn) hinbringen 109, 214 
an8uxmoa-na, dort stellt sie (die Kiirbisschale) 

hin 139, 21. 

Wiihrend diese Verba einfach na anfiigen, 
hat tixye... muapuita watatsu-na, springe du 
auch 209, 3 die Grundform tsu-ku springen. 

Auch nacka kommt vor: 

tikc4 taxa-ncika, sie (die Unterweltsg6ttin) ergreife 
uns nicht 221, 10; ka ist hier wohi wie ka im 
Imperativ iiberhaupt aufzufassen. Vgl. weiter 
unten. 

ni: 
haitciu netiadkwa-ni? wie soil ich sie (die Zapote- 

friichte) essen? 291, 11 
panaanti-ni, trage mich 197, 3 
tisri radtau'nardi-ni, lal3t uns anfangen, ihn (unsern 

Tanz) zu verwischen 56, 46 
sata ye h&ta rataxrai-ni, werft ihn ins Wasser 

157, 85. 

Manchmal wird dabei auch auslautendes e 
in a verwandelt: 

yfzpa rukawaustd-ni, hier suche ihn (den Krankheits- 
stoff) 234, 26; (von waute) 

seyan wawistc-ni, kommt hier herab 222, 9; (von 
wiste). 

Zuweilen wird auch a nach auslautendem 
i eingeschoben: 
meydn wawistiri-a-ni, sie (die Regeng6tter) m6chten 

hier herabkommen 77, 17. 

Auch ni-te gehdrt vielleicht hierher, z. B. 
n'tah&-nite, gib sie mir (zur Frau) 266, 3. 

Es ist sehr merkwiirdig, daB die Futur- 
suffixe auf s und die viel zahlreicheren auf 
sin im Jmperativ und Optativ kaum vor- 
kommen. Nur si ist ganz sparlich vertreten. 
si: 

at8e-si, stehe auf 174, 48 
tit6e-si, packe dich 289, 5 
set8? sikzi watarea-si, setzet euch nun 4, 16; von 

ras, so daB wohl s ausgefallen ist 
aisi sixtawa wataxmua-t-si, wohlan versuchet es 

nochmals 147, 14 
sin: 

nausthe uwautauxt8sin, ich mochte sie begriil3en 
165, 13 

pana t4itavoire'-sin, (wir haben iiber dich be- 
schlossen) du solist helfen 191, 5. 

Vereinzelt kommt auch das Doppelsuffix 
simen vor, was me, gehen, enthiilt. 
simen: 

poam5n pardways-simen, gehe, suche ihn 167, 9 

Endlich kommt entsprechend den Suffixen 
des Futurums ta, tan und wa, wan vor. tan 
und wan sind als eine Doppelform ta und n, 
bzw. wa und n zu betrachten. 

ta(n): 
watiira-ta, heirate sie 266, 3 von ira 
paka ye neheika-ta, tdte mich nicht 205, 13 
petihiAtan,ra-tan, schaue (auf deine Welt) 246, 72; 

von neri 
tidu tiririxtan, ma6chte es rn6glieh sein 132, 6 

ti: 
pocika-ti, sei da, d. h. tritt ein (Begriil3ung) 202, 4 
api xuix wataku-ti, schiafe 296, 72 
pautMte wix yawataka-ti, bleibe hier 186, 49 
t8awix aun wtdraka-ti, dort bleibe sie 185, 41 
metgi radtaxki-tix, rn6gen sie (die G6tter) damit 

enden 100, 118. 
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Bei dem Suffix wa(n) ist auffallig, daB 
gerade die zweite Person Sing. und Plur. 
seltener vorkommt, meist dagegen die dritte. 
Vorhergehendes e wird dabei in i verwandelt: 

wa(n): 
wehet6e,ri-wa, sie m6ge (auf dem Felde) nach- 

sehen 176, 75 
tikdi takdni-wa, sie (die Unterweltsgottin) ziehe 

uns nicht herab 221, 10 
titauxsaupi-wa, m6gen sie dort ausruhen 235, 51 

Auslautendes e kann auch vor wa in a ver- 
wandelt werden 

tsakdi t,td awdakarita-wan, lasse nichts (d. h. kein 
tJbel) in den Wind kommen 235, 32 

tAakdi awenineikata-wa, moge sie nicht (Fieber) zu 
kommen veranlassen 221, 12 

AuBer diesen Suffixen, die auch fur das 
Futurum dienen, wird zuweilen auch das 
Suffix ka, selten kan, verwandt. Dieses wird 
sonst fur verschiedene Seiten eines dauernden 
Tuns gebraucht und hat daher auch in man- 
chem Imperativ usw. seinen richtigen Platz. 
Es entspricht darin dem Gebrauch der 
Grundformen im Imperativ. 
ka: 

kapc timua-ka, sinne nicht (tbles gegen uns) 
123, 1 (Gebet) 

Gew6hnlich wird vorhergehendes e in a 
verwandelt oder ein a als Zwischenlaut ein- 

gefugt. 
petSi watavd-ka, stelle dich dorthin (so heil3t es im 

Gesang zum Kranken, als Unterlage fur die 
ganze Behandlung) 234, 18; von ta've 

tsau puene-a-ka tdnamuaxrre, moge es sein, daB sie 
(die Gottin) hore (unsere Worte) d. h. moge sie 
immer h6ren 7, 27; von ene 

sitgi watadsa-ka, ergreift sie (die Blauelster) 250, 39; 
von as. 

tMakdi yetahauwasti-kan, moge sie (die Gottheit) uns 
nicht (ein Ubel) bringen 261, 22, wahrscheinlich 
von aste, wo also e in i verwandelt wird. 

? 69. BILDUNG DES FUTURUMS. 

Das Futurum wird durch die Suffixe 
a, n, na, ni, s, si(n), (si[s]), ta(n), ti 

(tis), wa(n) gebildet, von denen die ein- 

geklammerten ein zweites Suffix bzw. ein 

doppeltes darstellen. AuBerdem kann es 
auch durch die Grundformen mit oder ohne 
die genannten Suffixe und nachfolgenden 
Verben me, ra, ke, xu ausgedriickt werden, 
die alle ,,gehen" bedeuten. 

Da wir die meisten Suffixe des Futurums 
schon aus dem Imperativ bzw. Optativ 
kennen (? 68) und die Anfiigung die gleiche 
ist, so ist es hier vorlaufig nur notwendig, 
auf die dort nicht oder selten vorkommenden 
Suffixe s, si, sin, einzugehen und im Hin- 
blick auf die sonstige z. T. abweichende 
Bedeutung des Futurums zweifellose Bei- 
spiele aus der direkten Rede beizubringen. 

Vereinzelt wird das Futurm wie der Im- 
perativ durch die Grundform ausgedriickt, 
z.B. 

dpoari ari, (er mige wissen, da1) er schon sterben 
werde 195, 7 

matakJme, (er sprach: ,,W6lfe schweifen umher) sie 
werden uns fressen 198, 10 

nanta ye yuxhetse hauraruti-s, ,,und ich werde 
hier auf diesern (Wege) gehen" 208, 1 

netivakarira-s wix, ,,ich werde sie entkleiden" 
188, 79; von Kariri 

mudpata ye pi4wetaxtiri-s, (,,dein jiingerer Bruder 
wird der erste sein) und du wirst zuriick- 
stehen" 160, 115 

au tuye hentitanaxtsi-s, ,,dort werden wir uns 
treffen" 209, 1; von naxtge 

si: 
yanu hataki-t-si, ,,hier werde ich es vollenden" 

213, 10; von take 
hauvdx-t-si itSdnaka, ,,die Welt wird einstiirzen" 

277, 6; von hauve 

sin: 
kanu taankura-sin, ,,ich werde sie die (Speisen) 

nicht annehmen" 152, 12 
haunu awene-st-sin xa-tsaxta, ,,ich werde nun aus 

dem Wasser herauskommen" 98, 55 
natdwas huiydnu wireve-st-sin, ,,ich werde dir 

wieder eine Ohrfeige geben" 289, 9 

sis: 
yapu huiydnu wdva-x-t-si-s, ,,hier wird ein- 

stiirzen (das Himmelsgefilde)" 290, 3; von ve 

Durch die Nachsetzung von Verben des 
Gehens wird das Futurum besonders betont. 
Sie konnen sowohl nach den Grundformen 
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der Verben, was aber selten vorkommt, wie 
nach den Futur-Suffixe tragenden stehen. 
Dabei wird das Suffix a fast ausschlieBlich 
bevorzugt. Daneben kommt noch ti, wa usw. 
gelegentlich vor. Wo die Dauer betont wird, 
kann das Hauptverbum auch das Suffix ka 
haben. Vgl. ? 68. Diese Hilfsverba des Gehens 
haben, wie das Hauptverbum Subjekts- 
Pronomina und in beschranktem MaBe auch 
Prafixe, aber keine Suffixe. Als Ausnahme 
kann gelten: watapoaris mdka, es wird Tag 
werden, d. h. es wurde Tag 154, 48. Ent- 
sprechend ihrer Eigenschaft, nur im Sin- 
gular (me, ra) oder nur im Plural (ke, xu) ge- 
braucht zu werden, konnen sie nur stehen, 
wenn auch das Hauptverbum in dem be- 
treffenden Falle im Singular bzw. Plural ver- 
wandt wird. Durchbrechungen dieser Regel 
finden nur bei ra statt, das auch beim Plural 
steht. In der direkten Rede kommt ra sehr 
selten, und ke kommt iiberhaupt wenig vor. 

me: 
nanu.. huri nd-me, ich werde (von Fischen) 

leben 286, 2 
nednu hdta hauyeika nd-me, ich werde im Wasser 

leben (eigentlich: umhergehen) von yei 
286, 2 

kape' tiahiirita poa-me, du wirst dort (von Hir- 
schen) leben 286, 2 von hurite, reflexiv 

temittra d-me, (morgen) wird man sehen 288, 17 
von mitere 

ra: 
tetikwaka-ra tuta-ra, ,,(die Friichte), die wir essen 

werden (wenn sie reif geworden sind)" 66, 10. 
Hier ist die Grundform kwa mit ka-r-a an- 
gewendet 

ke: 
ya tutdna uhiena tdke (wir bewirkten), daB wir 

hier (auf Erden) bleiben werden" 262, 3 

xu: 
iza ruvoira.a sd-xu, ,,ihr werdet euch ihrer (der 

Erde) bedienen" 147, 16; von voirage refl. 
yatu wata td-xu, ,,hier werden wir bleiben" 

170, 12; von watex 
mata ye hute tikikax mua-xu, ,,sie (die Toten) 

werden oben umherschweifen" 144, 3; von 
ke mit ka 

makhi-wd mu mua-xu, ,,sie(dieMenschen) werden 
sterben" 145, 10; von kui mit wa, ma, mu, 
mua, sie. 

? 70. ANWENDUNG DES FUTURUMS ZUR 
BEZEICHNUNG EINER ABSICHT. 

Wie t?a, tse, tMi, tsaau und au mit den Grund- 
formen oder mit den Futurformen der Verba 
ohne folgendes me, ra, ke, xu fur den Im- 
perativ und Optativ gebraucht werden 
(? 68), so konnen sie auch in derselben Weise 
zum Ausdruck des Wollens dienen, und zwar 
kommen hierbei auch die ,,betonten" Futur- 
formen mit folgendem me usw. in Betracht. 
In diesen Fallen mit t?a usw. ist dasselbe 
Subjekt Voraussetzung. Weiter wird aber 
auch jeder abhangige deutsche Infinitiv oder 
Satz, wenn durch ihn die Absicht ausgedriickt 
wird, oft mit den Futurformen gebildet, 
gleichgtiltig, ob dasselbe Subjekt oder ein 
anderes steht. 

au: 
aydpu nixkix au tuhiuvoire, so wollte er sich darauf 

(weiter) damit ernmhren 193, 3 
nauye yahautsuita-n, ich will Kot lassen 205, 14 
nauwi mi tiwcnmua-n, ich will mich bedenken 

184, 19; (mi gehort wie au zu den Aus- 
driicken des Willens) 

tsa usw.: 
nautse uwatauxte-sin, ich will sie begriiBen 

165, 13 
nitga anaxnai-ni, ich will dort ein Feuer anziin- 

den 23, 25 

Absicht 
netltentgueve-n wix, (ich komme hierher), um Mais 

zu holen 183, 16 
natax ye axdta ateve-ti, (laB mich los), damit ich 

dort ins Wasser falle 198, 14 
tiwi metSudta tive-ti, (laBit es (das Feuer) nicht) auf 

den Erdboden fallen; tiwix kai tata-ni, damit es 
nicht (die Erde) verbrenne 179, 104 

hdtdni tdkdne, ti uhixeix-ni, wer entschliel3t sich, 
Wasser zu holen? 288, 13 

nedtan ye tis_exrata, (gebt mir MeBgebiihr), damit 
ich Messe halte, matan ye waviye, damit sie (die 
Regeng6tter) regnen 142, 2; von sexrate; viye 
dagegen ist Grundform 

tetcdu haitse yen timuahaurira, (m6gest du es so 
wollen (tirdkdne)), daB wir dir weiter Schande 
bereiten (auf deiner Erde) 115, 16f.; von 
hauriri. Es ist eine demuitige Bitte um langeres 
Leben 

nendux ya tltsita, (du wollest (tirdkdna), daB ich 
hier (einige Tage) store (auf deiner Erde) 128,11; 
von itsite 
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yanu tiaseve, pa ndtaktme, pati poatdxhuai-sin, ich 
m6chte hier, da13 du mich (auf dem Trockenen) 
verspeist, damit du dich sattigst 297, 95; kime 
ist Grundform 

tet.i iku awije, tatawatai-si, laB3t uns aufstehen, 
damit wir ,,aufwachen" (eine magische Hand- 
lung) 10, 3 

Auch indirekt kann die Absicht aus- 

gedriickt sein. 

kapu hai tiriri tiyawatane-n, es war nicht m6glich, 
daB er kam 152, 11 

metearadste mcuritsiva, sie fiihrten es durch zu 
fasten, eigentlich, daB sie fasteten 141, 1; 
von itsive, reflexiv. 

? 71. DAS FUTURUM IN BEDINGUNGSSATZEN. 

Die Futurformen kommen in dem Sinne 
des Geschehens in der Zukunft auBerordent- 
lich haufig vor. Es sei hier aber nur auf die 

Anwendung inBedingungssatzen hingewiesen. 
Dabei wird in der Auswahl der Suffixe oder 
sonstwie kein Unterschied zwischen wirk- 
lich erwarteten und bloB erdachten, hypothe- 
tischen gemacht. Sie werden nur aus dem 
Zusammenhang kenntlich. Stets kann die 
Grundform mit der Futurform wechseln, 
obwohl letztere haufiger ist. 

tip6a pandtakina, neapuf ximuare, tipoa mamua- 
hixue-n, wenn du mich heiratest, so weiB ich 
(was zu tun ist), wenn sie (den Mais) von dir 
fordern, 294, 4; von hiwe; die anderen beiden 
Verba sind Grundformen. 

tipoa tita hai titanetSa, pdyepix raetdna, wenn irgend 
etwas uns bedroht, so bedeckst du (d. h. die 
Gottheit) es 150, 15; von netle, tana 

amue purdtana-st-sin, tipoa tita hai mLtehew8- 
nutAiwame-n, er wird es bedecken, wenn irgend 
etwas (uns) bedroht 72, 68 

tipoa yeweve-ti, tdwdna, wenn (das Himmelsgefilde) 
einstiirzt, bedeckt es uns 290, 3 

yanu hamutuire-sin, tipoa siyesexcra, hier werde ich 
euch (ein Wort) mitteilen, wenn ihr hier sein 
solltet 132, 2; von sexre. Aus einem Gebet an die 
Verstorbenen 

tipoa nasi-a ndtaki-sin, wenn es rmich sieht, wird es 
mich fressen 294, 15 

pakd tahautdtoa, tipoa petiwastamua, lege (Pinole) 
hin (d. h. als Opfergabe), wenn du saen willst 
149, 7; von wastamue 

tipoa muitgix mdhaukd-ti-s, ira pua-me, (er ist nicht 
tot.) Wenn er tot sein wiirde, wiirde er furzen 
298, 110 

tinu kai tixiene, hirdrnenit*e, tipoa kaj amu. 
hlmoitit.a, es wiirde nicht sein, daB3 sie (d. h. die 
giftigen Insekten) noch existierten, wenn er 
(d. h. der Gott) nicht besiegt worden ware; von 
moititle; das erste tse = noch 

metiyuri munu mua-xu-n-t9e, tipoa nukad tinuika- 
mue, sie hatten noch Mais gehabt, wenn sie 
nicht zornig gewesen ware; 189, 86; tSe bedeutet 
hier ,,noch", vgl. ? 88; tiyuri, Mais haben. 

? 72. DAS FUTURUM DER ERWARTUNG. 

Soweit ist uns die Anwendung der Futur- 
formen, da sich die Bedeutung in der gewohn- 
lichen Weise auf die Zukunft bezieht, durch- 
aus verstandlich. Aber vielleicht die Mehrzahl 
der vorkommenden Futurformen wird in 
einem ganz anderen Sinne gebraucht, fur den 
wir uns bemiihen miissen, eine Verbindung 
mit der Zukunft zu finden, da die Formen, 
wie nachgewiesen ist, zweifellos ursprunglich 
das Futurum bezeichnen. Stellen wir uns vor, 
daB bei der gewohnlichen Erzahlung auf- 
einanderfolgender Handlungen nicht der tat- 
sachliche Vorgang schlicht vorgetragen wird, 
sondern zwischendurch, und zwar manchmal 
vielfach aufeinanderfolgend die Handlung im 
Futurum erzahlt wird! Sie wird also gar- 
nicht als ausgefiihrt geschildert, sondern es 
wird nur gesagt, daB man sie ausfiihren 
werde. 

Streng genommen milBte also nach jedem 
Futurum noch die Grundform des Verbs, 
die ja ohne Unterscheidung Gegenwart und 
Vergangenheit ausdriickt, oder andere Suffixe 
als die des Futurums folgen. In der Tat 
kommt eine solche vollstandige Ausdrucks- 
weise sowohl in den Gesangen, wo meist das 
Tun der alten Zeit als Gegenwart gedacht ist, 
wie in den Erzahlungen, in denen die Ver- 
gangenheit geschildert wird, zuweilen vor. 
Z.B. 

miAme hiranez-sin, milme hirandtriyi, dort werden 
sie tanzen, dort tanzen sie 11, 17f. 

metdkdtui ipanyu, mismi tenti-d, uraantipix, sie 
nehmen die Tiicher (vom Altar) herab, sie 
werden sie halten, sie halten sie emapor 10, 8f.; 
ti und pi, halten, sind synonyme Worte. 
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Immerwahrend dagegen wird nur derWille 
und das Tun-werden ohne die Ausfiihrung 
mitgeteilt, obwohl jede Einzelheit trotzdem 
ganz klar wird 

metAi waikatAete, metSi miiku wantixkatase mawaintd- 
ika?i-n meti tiwaumuvete, sie wollen sie (d. h. 
die Tiicher) ihnen anlegen, sie wollen sie darin 
einhiillen, sie werden sie ihnen festbinden, sie 
wollen ihnen Federn hineinstecken 10, 11f. 
Futur von ka?e. 

muri hirane-st-sin, muiri hiraxne, nun 
werden sie (aus dem Wasser) herauskommen, 
schon kommen sie (auf der Oberflache) 
heraus 17, 2, heiBt es in dem Gesange von 
den Wassertierchen, die die sogenannte 
Schlafkrankheit verursachen. Dann lautet 
der Gesang weiter: muiri mix titaurehe, 
maurehe-ti-s, sie schwimmen (mitten darin), 
sie werden schwimmen, 17, 3. Hier ist die 

Stellung der beiden Verba umgekehrt, wie 
erwartet. Es ist erst vom Auftauchen, also 
dem Beginn des Schwimmens und dann vom 
Schwimmenwerden die Rede. Darin liegt 
wahrscheinlich ein Beharren in dem Zustand, 
da es nicht eine Erwartung wie sonst sein 
kann. Wir haben also neben einem ,,Futurum 
der Erwartung", das statt der Tatsache den 
Hinweis auf das bloBe Werden gibt und so 
den Bericht belebt, ein progressives Futurum 
ins Auge zu fassen, das durch die Verlan- 
gerung der Handlung von der Gegenwart in 
die Zukunft dieser Dauer und Nachdruck 
verleiht. 

Diese beiden Arten sind freilich im ein- 
zelnen Falle nicht immer auseinanderzu- 
halten. Hier beschaftigen wir uns zunachst 
mit dem Futurum der Erwartung. In einzel- 
nen Fallen werden wir den Sinn am besten 
treffen und uns zugleich die Art dieses 
Futurums naher bringen, wenn wir es mit 
,,beinahe tun" oder ,,im Begriffe stehen zu 
tun" iibersetzen, d. h. das Tun wird er- 
wartet. Z. B. 

kapu nu ravikwoi, pixni hirchaxamui-s, er 

(der Fischadler, der einen Fisch gepackt 
hatte) war nicht imstande (zu widerstehen), 
er wird ertrinken (d. h. war im Begriff zu er- 

trinken oder ertrank beinahe) 286, 6; von 
hamue. 

nu watiasi-s, matix nu marakimoa hiyau- 
tdxu, aydpu nu wataitAisma isdku, sie (eine 
Alte, namens Saku) wird sie (d. h. die Kna- 
ben) erreichen, sie gingen nun in einigem 
Abstande, so wird Saku laufen. (Sie trennte 
ihnen darauf mit dem Stocke ein Bein ab) 
276, 24. Von taithe, taits'isme. Man konnte 
hier sagen: ,,sie erreichte sie beinahe". 

Die Ubersetzung ,,beinahe" oder ,,im Be- 
griffe sein zu" stimmt aber in beiden Fallen 
nur zufallig, weil der Habicht tatsachlich 
nicht ertrank, sondern gerettet wurde und im 
andern Beispiel Saku die Knaben anschei- 
nend erst spater erreichte. Ware jener wirk- 
lich ertrunken und hatte Saku die Knaben 
gleich erreicht, so stiinde das Futurum fur 
,,er ertrank" bzw. ,,sie erreichte sie", was im 
Sinne des eigentlichen Futurums der Er- 
wartung liegt. Analysieren wir noch wataitsi- 
sma, sie wird laufen, das andere Futurum 
des zweiten Beispiels, so heilt das: wahrend 
sie lief, trennte sie ihnen das Bein ab. Der 
Sinn ist also der: sie erreichte sie und trennte 
ihnen im Laufe das Bein ab. Das erste Fu- 
turum ,,sie erreichte" ist demnach in der Tat 
nur ein richtiges Futurum der Erwartung, 
das zweite aber ist progressiv und bildet die 
dauernde Grundlage fur das Abtrennen der 
Beine. 

raheika-ta nu ayaute, er wird es (d. h. das 
Oppossum, das das Feuer rauben wollte) 
toten und lieB es liegen (allmahlich erhob es 
sich und lief fort) 272, 11. Auch hier ist man 
versucht zu iibersetzen: ,,er totete es bei- 
nahe". 

aydmu titahauxu-an, matix merl hirdckui- 
wa, mex1ku, sie werden gehen, darauf werden 
sie bereits sterben, sie wollten trinken d. h. 
wahrend sie gingen, (progressives Futurum), 
kamen sie beinahe um vor Durst, 199, 18. 

Es gibt noch mehrere solcher Beispiele, wo 
jemand verloren ist, was durch das Futurum 
ausgedriickt wird, und dann doch gerettet 
wird. So heiBt es: 

puri nu uhiyduruti-sin, schon wird er 
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(d. h. der Leguan) ihn (den Falken, der jenen 
gepackt hat) (zwischen die Felsplatten) 
ziehen, d. h. er zog ihn fast.. 287 13. 

aydpu nu heve muitsi-s-ta, so fiel es (d. h. 
das Opossum) (auf den Erdboden) und wird 
tot sein d. h. war beinahe tot 181, 118. 

Hier versteht man also das Futurum. 
Aber angesichts der vielen Verba im Fu- 
turum der Erwartung, wo von einem solchen 
Sinne nicht die Rede ist, wird man auch 
diese Beispiele eher mit den iibrigen auf 
gleiche Stufe stellen. Man beachte auch, daB 
in andern Fallen bei scheinbarer Totung das 
Futurum nicht steht (z. B. 173, 4) und ver- 

gleiche trimoa, fuirwahr, beinahe (?) wo nie 
ein Futurum gesetzt wird, sondern die 
Grundform. 

trimoa nu huiydnu hauxamue nana, ich 
ware beinahe ertrunken oder fiurwahr, ich 
ertrank. Der Indianer hat namlich auch im 
Verkehr einen merkwfirdigen Hang zu gro- 
tesker Ubertreibung. Er sagt z. B. von einem, 
der am nachsten Tage, frisch und munter, 
erscheint: er liegt im Sterben. Es wird auch 
in der Erzahlung von dem vollendeten Toten 

gesprochen, wenn der vermeintliche Tote 
wieder zu sich gekommen ist (vgl. z. B. 
174, 50. 52). 

So steht das eben erorterte Futurum dem 
Futurum der Erwartung sehr nahe, das 
meist dann eintritt, wenn ein Hohepunkt 
der Schilderung erreicht und die Erwartung 
gespannt ist. So heiBt es z. B. von dem die 
Flut uberlebenden Menschen, der nur eine 
Hundin bei sich hatte, die spater seine Frau 
wurde: timoare, hapuix hitdtoa iti'ka, er 
arbeitete, er lieB die junge Hundin zuriick. 
uwene-st-sin itevi, tipoa nu hamoi tamoaka, 
der Mann wird zuriickkehren, dann lagen 
Tortillas da. rakwasivi-r-a puax-me, apu 
nukix hawetau-sin, apu nukix tzkwani, sie 
wird (ihrem Herrn) mit dem Schwanze ent- 
gegenwedeln, dann wird er sie (d. h. die 
Tortillas) finden. Darauf wird er sie dort 
essen 279, 18. 

Die Schilderung wird noch einmal un- 
mittelbar wiederholt, und da wird auch der 

erste Satz, der eben in den Grundformen an- 
gegeben war, weil sie nur als sachliche Er- 
zahlung stand, im Futurum ausgedriickt: 

ata nu ruixmoa uhauraruti-s itevi, ata nu 
itsika ahakai-ti a-me, ata nu uwefne-st-sin, 
tipoa nu hatikd' ve ihamoi usw., am andern 
Morgen wird der Mann fortgehen, und die 
Hundin wird (zuhause) bleiben, dann wird 
er zuriickkehren, nun standen Tortillas 
da usw., 279, 19. 

ata nu huwene-st-sin, antindka ixutstun, 
ata nu hdtaixtsire-sin zmunara, ata nu tamoa 
haure-st-sin, xatdtdts8uite-sin (der trage Vogel 
hatte geheiratet und zerbrach, statt zu roden, 
das ihm gegebene Buschmesser), darauf wird 
er ankommen, er hat sein Buschmesser zer- 
brochen, darauf wird es sein Schwiegervater 
anfertigen lassen, er wird es nun gut her- 
richten, er wird es ihm geben, 267, 8. 

? 73. PROGRESSIVES FUTURUM. 

Weit mehr im Gebrauch ist aber die Be- 
deutung als progressives Futurum, von dem 
bereits im vorhergehenden ? 72 die Rede war. 
Freilich machen wir eine solche Unter- 
scheidung in keiner Form, daB wir im Gegen- 
satz zu anderen Tatigkeiten oder Gescheh- 
nissen fortwahrend dieses oder jenes ver- 
einzelte Verbum als progressiv kennzeich- 
nen, ja der Unterschied kommt uns gar nicht 
zum BewuBtsein. Uns kann aber die Absicht 
der Cora, durch das Futurum die lange 
Dauer zu bezeichnen, nicht verborgen blei- 
ben, wenn es z. B. 7 mal im Gesang heiBt: 
mume hirane`i-sin wawata maukanenere, dort 
werden sie tanzen, sie blicken nach Westen, 
und so fort nach allen 6 Richtungen und dann 
noch ,,iberall hin" (nain-hapoa). Von der 
langen Dauer des Tanzes hangt namlich der 
Erfolg ab. 

Eine eigentumliche Anwendung erhalt 
dieses die Dauer ausdriickende Futurum in 
niz, sprechen, indem durch niui-sin nicht 
ausgedriickt wird, ,,er wird sprechen" son- 
dern er spricht lange, gewohnheitsgemaB und 
geradezu als Eigenschaft, wie sie in magi- 
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schem Sinne den G6ttem beigelegt wird, 
zunachst vielleicht den Regengottern, deren 
Worte der rauschende Regen und der Donner 
sind. Es liegt aber in dem Worte ,,sprechen" 
zugleich das Gehen, die Bewegung, und so 
heiBt es z. B. vom Morgenstern: puankuretste 
yapuweniusin usarete, ayu hautgne, erwendet 
sich und wird sprechen dort im Norden 
(d. h. geht sprechend nach Norden), dort 
kommt er an 82, 156. hetsen muateniu-sin, 
auf dem Wege gehen sie (die Regeng6tter) 
sprechend einher (eigentlich: sie werden 
sprechen) 80, 108. 

Gewohnlich steht die Handlung im Fu- 
turum , die als Grundlage oder fortwirkend 
fur die folgenden Tatigkeiten angesehen wird. 
Oft sind es z. B. Verben der Bewegung oder 
solche die den Aufenthalt ausdriicken. 

hdmu hiwdrudtsisma, matlx waratsunase, 
dorthin werden sie laufen, sie sprangen nun 
(sie verbargen sich darauf usw.) 156, 77; von 
rudtse. 

matix nu hai weyeisa-s, muantatika, sie 
(d. h. die Skorpione) werden nun in Scharen 
kommen, sie hauften sich iibereinander 
288, 21; von yoeie. 

aumu kureta metumi4a, dort werden sie 
sitzen, sie dachten nach 120, 17; von kurteex. 

haitu kureva, tikantse taunine, dort werden 
wir (am Ufer) stehen, in die Tiefe sehen wir 
13, 2; von kure've. 

yiipu hieseira tahapod, ayupu ari hackdme, 
hier wird er (d. h. der Sonnengott) iiber uns 
sein, von dort kommt er nun herab 1, 2; 
von seire. 

Dasselbe gilt aber auch von andern Verben 
als denen der Bewegung und des Ortes. 
Waihrend nun aber in den angeftihrten Bei- 
spielen meist Gleichzeitigkeit herrscht (dort 
stehend sehen wir in die Tiefe usw.), kann 
man zuweilen dieses Futurum geradezu alsVer- 
gangenheit auffassen. aipu xiautdnamuara, 
tita nuiklix xiautaitsara, dieses wird es (d. h. 
das Kaninchen) horen, darauf begann es zu 
laufen. D. h. als es gehort hatte, begann 
es usw. 297, 85; von namuare. Das Horen 
wirkt dauernd auf das Laufen ein. 

5 

apu hiratatista, hume', er (der Hirsch) wird 
ihn (einen Stein) ihr (der Schildkrote) geben, 
er ging. D. h. als er ihn gegeben hatte, ging 
er weiter, 198,6; von tatiste. Unmittelbar 
vorher heiBt es bereits: er gab ihr den Stein 
und sie nahm ihn in Empfang. Es folgt die 
Erzahlung, daB die Schildkrote, die auf dem 
Hirsch sitzt, diesen mit dem Stein totschlagt. 
Das Geben des Steins beherrscht das Weiter- 
gehen und alle folgenden Tatigkeiten. 

ayd puxnu tihimua-s-tix, tixn'u rautdmua- 
rere..., so wird sie nachdenken, darauf fiel 
ihr ein..., d. h. als sie nachgedacht hatte usw. 
58, 39. 

apuix hiraitaxa ip&ris, hiraitahd-na, ti- 
huyetaxrai, sie nahm den Knaben, sie wird 
ihn nehmen, sie warf ihn (ins Lebenswasser), 
d. h. nachdem sie ihn genommen hatte, warf 
sie usw. 150, 5. Hier ist aber das Uber- 
raschende des Nehmens fur die Anwendung 
des Futurums ausschlaggebend. Denn sie 
hatte eben die Nabelschnur des neugeborenen 
Knaben mit den Nageln abgeschnitten, nahm 
ihn und warf ihn nun plotzlich und iiber- 
raschend. Es ist also hier eher als ,,Futurum 
der Erwartung" (? 69) aufzufassen. 

In andern Fallen ist das dauernde Bestehen 
eines Zustandes durch das Futurum des 
SchluBverbums ausgedrickt. Manchmal ist 
uns das ohne Weiteres verstandlich. So heiBt 
es am SchluB der Flutsage: 

ayd tauxmoanas, yanu tawdmoa hMra, hai- 
mata taite h&tsa mua-ke hdta, so lag das Wasser 
da, und eswirddaliegen (d. h. lag dauernd da). 
Die Menschen werden im Wasser leben (d. h. 
lebten dauernd usw.) 282, 12; von hdtAe. 

Als das Salz durch die eigenartige Be- 
schaffenheit eines Mannes und durch sein 
Bleiben an einem Orte dort in die Erschei- 
nung trat, heiBt es: 

haux nukix waraka-ti, tixnukix ?odavi-td 
una, atiwataasi-n muite matiwaasi-n mutapoa, 
dort wird er (im Hause) bleiben; nun wird es 
Salz geben; es wird sich da unten ausbreiten 
es wird sich da oben ausbreiten usw.; d. h. 
er blieb nun dauernd dort, es gab dauernd 
Salz usw. 285, 13; von koave, ase. 
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tiniikix rautdtax, apu nukix rita hara, 
darauf verbrannte er (das von der Hfindin 
abgelegte Gewand) und sie wird eine Frau 
bleiben, d. h. blieb es dauernd, wahrend sie 
friiher nur menschliche Gestalt annahm, 
wenn sie das Gewand abgelegt hatte 202, 3. 

Auf dieselbe Weise sind aber auch viele 
Futurformen uberhaupt aufzufassen, be- 
sonders wenn die Grundformen der Verba 
nachfolgen. 

tixnu pugsere, tipoa nu uhiyeikitsux-ta, nun 
sah er hin: da wird der Rauch aufsteigen, 
d. h. er stieg dauernd auf 269, 27. 

umu nu hiyauttapoari huyatd, aydpuf nu 
tiwayeitgisma, sie hinterlieBen die Spur auf 
dem Wege, so wird sie ihnen (den Fliicht- 
lingen) folgen, d. h. sie folgte ihnen dauernd 
274, 8. 

tixniukix wantit?e, muwakwd-s, munu tixnu 
atetd itaute, darauf legte er sie (d. h. die Eier) 
(in den Kochtopf), sie werden kochen (d. h. 
sie kochten eine Weile), dann setzten sie die 
Eier (dem Gaste) vor 202, 2. 

SchlieBlich wird auch das gewohnheits- 
mafiige Tun durch das Futurum ausgedriickt, 
wobei eine ganze Reihe von Verben im Fu- 
turum aufeinander folgen kann. anu hdtS?aka 
sdaku titaklma tiris. hauti nu sai hiyevira, 

xiati-ni, nu kahutse, apu nukix hauteydtsa-s, 
tixnft wakwa-s-ti, apu nukix hdtakl-sin, dort 
lebte Saku, sie wird Knaben fressen. Wo 
sie einen ergreift, wird sie ihn nach ihrem 
Hause bringen und wird ihn kochen. Dann 
wird er gar werden, und sie wird ihn ver- 
speisen, d. h. jedesmal, wenn sie einen ergriff, 
pflegte sie ihn zu bringen usw. 274, 1; von 
kime. 

? 74. DAS SUFFIX ka ALS UNTERLAGE DER 
FUTUR-SUFFIXE. 

Wie das Suffix ka manchmal wie die 
Grundformen der Verba fur den Imperativ 
und Optativ gebraucht wird (? 68), so kann 
es auch gleich den Grundformen mit einigen 
Suffixen des Futurums versehen werden, 
besonders mit s. Die Bedeutung ist dann die 

progressive des Futurums, manchmal kommt 
aber auch die eigentliche Bedeutung des 
Futurums vor. 

Als eigentliches Futurum erscheint ka in 
folgendem: 

tetikwa-ka-r-a tuta-ra, titikwakwa-s, die wir 
essen werden, (wenn) sie reif werden 66, 10. 

tipoakdu tavoire-a-ka-s, hatatdu sexre, wenn 
er (d. h. Gott) (einem) helfen wird, werimmer 
(es sei), (der) besteht, 262, 6. 

Die Dauer tritt deutlich hervor: 
kuSe wi tikauxna-ka-na, kapu wix maha- 

vau x vire, wohl wird er Stricke anfertigen 
(d. h. hat lange Zeit angefertigt), er hat 
(aber) nicht gerodet 173, 37. 

kaput e nu mahdwa hesexrea-ka-s, es wird 
kein (Mais) mehr vorhanden sein, d. h. es 
war dauernd... 182, 1. 

Das Kaninchen hat Wespen in einen Topf 
getan und macht dem Koyote weiB, es koche 
Tamale: 

wanamuaxre, purl wix uikwani. aimu nu 
iyute puhirurua-ka-s, ,,hore, sie werden 
ekochn". Die Wespen werden Gerausch 
machen, d. h. machten dauernd Gerausch 
207, 13. 

Ofters steht dabei in relativischem An- 
schluB das Futurum in demselben Sinne fur 
die Vorvergangenheit: 

kapu nu modtseiviara punil tixvi, tin? 
rdndtapa-ka-s, (nur) ihr Armband ergriff er, 
das sie anbinden wird (d. h. das sie angelegt 
hatte: dauernder Zustand) 188, 69; von tape. 

anhaurene, haume yautataira-ka-s, er kam 
an, wo sie ihn verbrennen werden, d.h. wo 
sie ihn versengt hatten; 265, 3; von taire. 
Hier ist freilich kein bis zur Gegenwart 
bestehender Zustand angegeben, aber das 
Versengen veranlaBt den EntschluB des 
Kommens. 

Auch als SchluBwort steht dieses progres- 
sive Futurum (vgl. ? 73): 

aydpu nu turix-ka-s, matix nu mix tzgaaeata, 
so wird es geschehen (d. h. so geschah es), wie 
(die Alten) erzahlen werden, d. h. wie sie er- 
zahlt haben, 206, 15. Es liegt darin die Zu- 
sammenfassung, die dauernd so bleiben wird. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


NOS. 1-2 GRAMMATIK DER CORA-SPRACHE 67 

nuki hamodn titetsea-ka-na ta-ra rZta, darauf 
wird die Frau mit ihnen zusammenleben, d. h. 
lebte dauernd mit ihnen zusammen, 280, 24. 

Habitualis: 

Aixmul nu rardnamuara-ka-s, sie werden 
auf ihn horen (wie auf ihren Vater), d. h. sie 
pflegten.. 211, 5 von namuare. 

wat6iste wayei-ka-s, kapu nu hai tiriritan, 
..er (d. h. der Alligator), wird auf dem 
trockenen Lande umhergehen, (d. h. pflegte 
zu gehen), und es wird nicht m6glich sein 
(d. h. es war dauernd nicht m6glich), Speise 
zu bekommen) 286, 1. 

wayei-ka a-ra, er (d. h. der trage Vogel) 
wird umherwandern, d. h. wanderte seiner 
Gewohnheit nach umher, 172, 31. 

? 75. PROGRESSIV AUF ka. 

Das Suffix ka hat mit den ubrigen Suffixen 
ke (Dauer), ku, mue (wollen), ra (anfangen), 
?e (Intensitivum), te (Causativum), ve (Dauer) 
(? 42-46), die der Bedeutung des Verbums 
eine bestimmte Anderung oder Eigenschaft 
verleihen, den Umstand gemeinsam, daB alle 
die sogenannten Futur-Suffixe anfiigen k6n- 
nen. Es unterscheidet sich aber von ihnen da- 
durch, daB es alien diesen suffigiert werden 
kann, wahrend dieses umgekehrt nicht mog- 
lich ist. Obwohl es wie diese zu den ,,Grund- 
formen" gerechneten Suffixe auch Imperativ 
und Optativ ohne Veranderung ausdriicken 
kann (? 68), nimmt es doch eine besondere 
Stellung ein. Es druckt unmittelbar weder 
Gegenwart, noch Vergangenheit, noch Zu- 
kunft aus, entspricht also nicht der Be- 
deutung der Suffixe des Futurums, die 
wenigstens die Zukunft angeben konnen, 
aber es hat in allem, was Dauer und Gewohn- 
heit angeht, die Bedeutung derFutur-Suffixe. 
In diesem ka steckt daher wohl das Verbum 
ka, vorhanden sein, das die Beharrung aus- 
driickt. 

Es gibt deshalb Verben, die fast stets ka 
anfligen, z. B. nuiwa, geboren werden, das 

5* 

in den Texten nur als nuiwa-ka erscheint, 
weil stets ein fur die ganze Lebenszeit fort- 
wirkendes Ereignis darin gesehen wird, 
ferner ras: ras-a-ka, sich setzen, bleiben, 
naxt?e: naxt?a-ka, einem begegnen, einen 
begriiBen, weil damit stets ein langerer 
Aufenthalt verbunden zu sein pflegt, dntawa- 
(ka), heiBen, das eben etwas Dauerndes ist. 
Doch geht die Futurform der Bedeutung von 
ka vielfach parallel, so daB beides einander 
vertreten kann. Z. B. wird vom Fasten 
wahrend funf Tage erzahlt: 

aydmu nu ene-a-ka, kamu nu hauhipi, 
kamu nu tikwa-ka, kamu nu ya, aixmu nu 
timuatse, wahrend sie sich so befanden, 
legten sie sich nicht nieder (zu schlafen), 
aBen und tranken nicht (eigentlich: werden 
nicht trinken), (sondern) dachtennach 178, 95. 
Man sieht aber auch an diesem Beispiel, daB 
nicht in allen diesen gleichliegenden Tatig- 
keiten ka oder das Futurum angewandt wird. 
Es mag sein, daB sowohl in hipi, wie in mua- 
tse ein Intensivum steckt; vgl. ? 41. 

Aber in der Tat darf man nicht ohne 
weiteres immer ka erwarten, weil eine Dauer 
ausgedriickt sein miiBte. ka wechselt vielmehr 
mit der Grundform auch bei gleichen in dem- 
selben Sinne nebeneinander stehenden Wor- 
ten: 

upu hirupoarite, hiraukwa-?-ka, hirautdkwa, 
tzkix tard, nun hort er auf (die Agave zum 
Kochen in die Erdgrube zu legen), es kocht, 
es kocht (oder es wird gar) (die Agave), 
darauf nimmt er sie heraus, 23, 30. 

ataneu ramuveri, anti waraukwainara-ka? 
wer besitzt denFederstab, (der) da oben weiB 
schimmert, 239, 2. Unmittelbar vorher steht 
jedoch derselbe Satz mit wrdcukwainari, 
239, 1. 

Gewohnlich kommt es auf das Verhiltnis 
von Verben zueinander an, wobei besonders 
Verweilen, also nicht die Bewegung wie beim 
progressiven Futurum, durch ka beriick- 
sichtigt wird. Dadurch kann manchmal die 
Vergangenheit bzw. Vorvergangenheit aus- 
gedruckt werden. 

mirauhix-ka, arapoa mata hiraxuie, sie 
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verbrachten die Nacht, des Morgens er- 
hoben sie sich 120, 16. 

amu mikaheirdhe, axmu heirahei-ka, tihatax 
huas, sie legten sich nieder, sie legten sich 
nieder (d. h. als sie sich niedergelegt hatten, 
d. h. als sie lagen: Dauer), kam einer 199, 18. 

mihaurds-a-ka, muatauitsive, sie setzten 
sich nieder und fasteten 270, 38. 

anii hawd-g-ka, tiniuki ayen tixre, er kam an 
und sprach, d. h. als er angekommen war 
(Grundlage des Folgenden), sprach er 193, 2. 

haneu wix muaxu, mahui timoara-ka, wo 

gingen sie bin, die dort arbeiteten (Dauer)? 
175, 65. 

Auch die gleichzeitige Dauer bei zwei 
Verben wird oft durch ka ausgedriickt: 

aydpu tihisata-ka, matiwatakutsu-ka, so 
redete er (die Nacht hindurch, wahrend) sie 
schliefen 88, 12; von sate. 

aydmu nu tihind-ka, watapoara-ka, so 
tanzten sie, (bis) es Tag wurde 170, 9; von 
ne und poari. 

Dasselbe kann aber auch durch das pro- 
gressive Futurum ausgedrfickt werden. 

aydpu hirud-ka, ari watapoari-si, hier be- 
wegt er (d. h. der Adler, das Feuer des Fest- 
platzes) sich, schon wird es Tag werden, d. h. 
bis es Tag wird 89, 33. 

Auch das ka im SchluBverbum findet sich 
wie im progressiven Futurum haufig, was als 
Schaffung eines Dauerzustandes erklarlich 
ist. 

yapu nu hataupoara-ka, so endigt (der Ge- 
sang) 118, 55; von poari. 

ayd murarurd-ka imuari, so spielten sie der 
Schildkrote mit 199, 15; von rure. 

Haufig ist auch der Habitualis auf ka: 
ni wix kai hai muaura-ka-ri? pflegt er 

nicht nach Belieben mit dir zu verfahren ? 
296, 70; von ure. Die Anfiigung von ri nach 
ka kommt auch sonst zuweilen vor; vgl. ? 41 
iiber das Suffix ri. 

muitgi tiwiydnu tiira-ka? (wo hat man 
gesehen) (daB) ein Toter zu furzen pflegt ? 
298, 103. 

ixi metineva-ka metineita-ka, heute pflegen 
sie (oder verstehen sie) zu tanzen und Tanz- 

feste zu veranstalten 211, 5; von neve (? 46); 
neite. 

tsudta metitdk'i-ka, hute metitdki-ka, die auf 
dem Erdboden zu gehen (d. h. leben) pflegen, 
die in dem Luftraum leben, (namlich Tiere) 
288, 23. 

? 76. PARTIZIPIUM UND VERBALNOMEN. 

Die wenig zahlreichen Verbalnomina auf 
kan, die eigentlich Partizipien sind und aus 
den Verben ahnlich wie die Form mit dem 
Suffix ka gebildet werden, sind bereits nam- 
haft gemacht worden. Vgl. ? 17, vgl. auch 
? 15. 16. Uber den Plural siehe ? 19. DaB 
kan auf das Verbalsuffix ka mit der Endung n 
des progressiven Futurums zuriickzufiihren 
ist (? 74f.), darf vielleicht vermutet werden, 
da jede Verbalform der dritten Person Sing. 
und Plur. zugleich als Verbalnomen ver- 
wendet werden kann. Die Verbalnomina der 
3. Pers. Sing. werden, wie in ? 13 erwahnt 
ist, dann meist durch die Prafixe i und ti 
gekennzeichnet. Nach Kenntnis der Verbal- 
suffixe konnen wir jetzt auch verstehen, wie 
in solchem Falle die verschiedenen Suffixe 
aufzufassen sind, z. B. 

z-ti-tia-ixta, ti-tia-ixta-ka-s, der zu befehlen pflegt, 
der Befehlshaber 156, 83; 211, 3; von ixte 

i-ti-tl-nei-ta, der Festveranstalter 169, 5; von neite 
i-ti-ti-tdwa-ka, der anzufertigen versteht, der Hand- 

werker 168, 23 
i-ti-tita-toas-a-ka, g-ti-ta-toas-a-n, der zu schiel3en 

versteht, der Schiitze 190, 10; 190, 9. 

Uber poame, poamaka usw. meist in Ver- 
bindung mit hadtu siehe ? 30. Es ist nicht als 
Partizipium aufzufassen, obwohl es allein- 
stehend so aussieht. Vgl. poamdka-kime, mit 
einigen (Worten) 123, 7. 

? 77. NEGATION. 

Die Verneinung wird durch die Partikel 
ka, kai ausgedriickt, die vor dem Verbum 
und zuweilen nach dem Personal-Pronomen 
stehen. Sie unterscheiden sich nicht; vgl. 
jedoch tga-ki- und ka-tad, noch nicht, nicht 
mehr, in der Stellung (? 88). Ofters steht 
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wie bei Zweifel, Bedingung und Frage hai nach 
ihnen. Es findet sich dann auch kan hai.ka in 
der Bedeutung ,,nicht" wird auch fur ,,nein" 
angewandt, indem es mit dem Personal- 
pronomen, aber ohne Verbum, verbunden 
ist, das also erganzt werden muB. Doch wird 
ka auch in derselben Weise als Bejahung 
bzw. als Einleitung einer bejahenden Ant- 
wort gebraucht und bedeutet dann ,,freilich, 
gut, wohl". Eine Art Gegenstfick zu dieser 
dem urspriinglichen Sinn widersprechenden 
Bedeutung liegt auch in dem Satz: mein nu 
hikavita, ata nu makdi antipoaraka, diese 
(Wespen, Bienen, Skorpione, Giftschlan- 
gen usw.) hingen sich an sie (d. h. an die 
groBen Tiere), bis sie starben; wihrend es 
wortlich heiBt: und sie starben nicht. Wahr- 
scheinlich ist der Sinn: nicht sogleich = 
nach langem Kampfe, 288, 24. Die doppelte 
Negation kan-kdai bedeutet eine Bekraftigung 
(? 84). ka ist zu unterscheiden von dem einen 
Satz einleitenden k-a, darauf, und, dort, wo 
k nur des Wohlklangs wegen gesetzt ist, und 
ferner von ka, ein wenig, (Adjektiv) (? 30). 
makdci tikwa, ka mukitsux, sie aflen nicht, sie schlie- 

fen nicht 141, 1 
kan hai huiydnu tigata, sage das nicht 291, 10 
,,ttdCni pukaine?" - ,,kanu, tOtahamoix nu," ,,Was 

bringst du (eigentlich: er) fiir Lebensmittel ?" - 
,,nein (eigentlich: nicht ich (bringe)), ich habe 
(nur) Tortillas" 122, lf. 

,,nikdj tltax mumnuahentinaxt,aka?" ,,kapu", be- 
gegnete dir dort nicht etwas?" ,,nein" (eigent- 
lich: es ist nicht) 122, 7f. 

,,haini upe tardxra?" - ,,kanu hai," ,,wie bist du 
(von Hause) fortgegangen?" - ,,ganz gut" 
(eigentlich: freilich ich) 122, 5f. 

Durch die Negation wird zuweilen die 
Bedeutung des Verbums stark verandert. 
So heiBt muamuate nachdenken, sich vor- 
bereiten, versuchen, dagegen mit der Nega- 
tion ,,einem Schaden zufiigen". 

Seltener wird mu, nicht, gebraucht, das 
durch folgendes tau oder tautse bekriftigt 
werden kann. Merkwiirdigerweise driickt 
aber nicht nur mu tau mit folgender Negation 
kai eine starke Bejahung aus, sondern auch 
tau allein mit kai, obwohl mu tau ,,nicht" 
bedeutet (? 84). 

? 78. FRAGEPARTIKEL. 

Die Frage erkennt man daran, daB Frage- 
pronomina (? 29), Frage-Adverbia (? 29) 
oder die Partikel ni am Anfang des Satzes 
steht. Statt dessen kann auch nitsd, nikis 
(auch niki) oder zu besonderer Bekraftigung 
(,,wirklich") nikistdu(i) stehen. nit statt ni 
scheint ebenfalls eine Hervorhebung durch 
Umschreibung mit en, ,,ist", zu sein: ,,ist es 
der Fall, daB.. ?" Solche Umschreibungen 
mit en kommen ja auch sonst vor (? 79). Auch 
im indirekten Fragesatz wird ni usw. ver- 
wendet. Es findet sich auch als Suffix in 
manchen Frage-Pronomina und Adverbien 
(? 29). Durch diese Einleitung des Frage- 
satzes wird er von vornherein geniigend ge- 
kennzeichnet, eine Anderung der Wortfolge 
findet im Fragesatz nicht statt. 

ni pakdix tinuika? bist du nicht zornig gewesen ? 
122, 9 

nitsa aya'na taxiri? ist so etwas m6glich? 269, 2 
aisi wixydnu uteisere niki wikdi yuri urdtex, sieh 

unten nach, ob Mais darin ist 187, 59 
ts. hatdx uhaumeen, nikis wix kai hdtcx uheentirix, 

m6ge einer gehen, ob er nicht heraufsteigen 
kann 179, 98 

nikistdui ayana tihTwakarara? ist es wirklich sein 
(d. h. des Sonnengottes) Spiel (d. h. die von 
ihm angeordneten Zeremonien)? 19, 6. 

? 79. HERVORHEBUNG DES VERBUMS DURCH 
en (ene) UND Sa. 

Zuweilen wird das Verbum durch das un- 
personliche en, ene, es ist, daB... um- 
schrieben, wodurch jenes hervorgehoben und 
betont wird. Man kann es auf dieselbe Weise 
oder manchmal durch ,,immer" oder dgl. 
wiedergeben, weil en, ene, vorhanden sein, 
bleiben, bedeutet und demnach die Dauer 
ausdriickt. Auch eine bloBe Bekraftigung wie 
,,ja", in der Tat, ware daftir am Platze. Ge- 
wohnlich wird es vor das Hauptverbum 
gesetzt, teilweise auch zwischen dieses und 
das zugehorige Pers. Pron. Das Hauptverbum 
wird dadurch in keiner Weise verandert. en 
ist seinerseits ein vollstandiges unpersonliches 
Verbum mit Pra- und Suffixen. Aber auch 
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in der Fragepartikel niM in dem Sinne ,,ist es 
der Fall, daI3 ?" und in dem Frage-Pronomen 
hainit, ,,was mag es sein, daB" ist die Hervor- 

hebung durch en vorlanden. Vgl. ? 29. 

tintzi kai tixgine hirdmeenit.ge..., es wiirde nicht der 
Fall sein, dal3 sie (d. h. die giftigen Tiere) noch 
existierten, (wenn nicht. . ) d. h. sie wiirden nicht 
znehr existieren, wenn nicht.. 165, 19; eni- 
tge = ene-tke, von Jne und tge (== noch) 

tlayt puhneaka tdnamitmuaxre, moge es sein, daB sie 
h6re (unsere Worte) d. h. hore sie imxmer... 
7, 27 

ayd' nu ike'nea muhuwieme, so war es, dal3 er kam, 
d. h. in diesen Zustande (nalmlich: als oh er sich 
hdutete) kam er 284, 2 

yamu nu he'nakas tite'ine, diese waren es, die sie 
einluden, eigentlich: es war, daI3 sie diese ein- 
luden 288, 18 

piume'en pugneakaix, gehe, es sei, d. h. gehe immer 
fort 183, 14. 

Ebenso wird Ka, es ereignet sich, daB 
oder ,,wirklich, vielleicht" usw. gebraucht, 
aber ohne Suffix, 

ti4cd pu tetixiwaure.., (wir wissen nicht) oh es 
geschah, dafB wir bewirkten, (da13...) d. h. oh 
wir in der Tat bewirkten 262, 3 

tipcia ga pautmi warin, wenn du es wirklich tun 
wirst, so... 207, 6 

? 80. VERBINDUNG MIT DEM OBJEKT DURCH 
PARTIKEL. 

Eine Anzahl transitiver, seltener reflexiver 
und unpersonlicher Verben verbindet sich ob- 
wohi niclt stets, mit dem Objekt, durch die 
Pra- bzw. Postpositionen hemi(n), hetse(n), 
ki-me, wiihrend in andern Fiallen, wo wir 
Pr&positionen anwenden, soiche nicht vor- 
handen sind. Die Beziehungspartikel wird 
dem Possessiv-Pronomen nachgestelit (? 25), 
steht aber sonst bald vor, bald hinter dem 
zugehbrigen Worte und wirft im letzteren 
Falle auf dieses den Akzent (? 4). Manch- 
mal wird auch beides zugleich angewandt: 
der Accusativ des Pers. Pron. und die Post- 
position mit dem Poss. Pron., dann jedoch 
nur zur Hervorhebung der Person. Von 
diesen Partikeln cient hemi(n), bei, zwischen 
(Personen); undl&et8e(n), in, auf, neben, sonst 

meist zur Bildung von Orts-Adverbien; kime, 
mit (Mittel und Begleitung), wegen, zur 
Bildung von Adverbien des Mittels und 
Grundes (? 85, 86. 87). 

hure: 
siehe rure 

kane: 
ayen nen-kime saxkdj rautakeane, so wollt ihr 

(d. h. die GUtter) inir nicht wohl 130, 36 
tipdoa 8etihirautakeane inahemi, wenn ihr mir 

wohl wollt (so sei es) 130, 40 
kaspuix Mtix putauxktdne nuiwakan4-ime, nie- 
mand wagt es mit dem Geborenen (d. h. dem 

Morgenstern) 242, 84, reflexiv 

kimoari: 
mata hetse'n watdkimoari imuax, (er reicht ihnen 

den Agave-Aufgull) darnit sie sich an der 
Agave erfrischen 26, 66 

kipoa: 
mutdmi ratakilkipoa, sie enden darnit 237, 38 
tiataktklpoa ~ime, iruniuka, sie endet mit ihren 

Worten 237, 39 

kuve: 
naiimlkari nu-kime yena kive, fiir alle trage ich 

hier Sorge 218, 22; nu, na, ich 
kamu ndk'ive 'In,ahetse, fiir much (Hervorhebung) 

tragen sie keine Sorge 287, 2 
kapu ndkuive, er hat kein Mitleid mit mir 294, 15 
tatakuve ahemin, wir bitten dich 123, 4, reflexiv 

mifMre: 
nalpi huiydnu hemi temit&re, man wird mich 

kennen lernen 296, 77, unpersonlich 

miua: 
mati kime ti&m4'a, sie dachten ilber ihn nach 

191, 1 
kapad tahet8e timuaka, sinne nichts lYbles gegen 

uns 123, 1 

muamue: 
yanu hamoamifamuex, so beabsichtige ich es mit 

euch, so verlange ich es von euch 158, 101 

muart : 
ni pakac4 muxiydmuare ixa? weil3t du nicht Be- 

scheid fiber Wasser, d. h. wo Wasser ist? 
199, 19 

muareref: 
uyaumuargre iruyayt, sie kennt (die Angelegen- 

heit) ihres Sohnes 107, 137 
yfitahaut,dmuar,rr t&tewan, sie erinnert sich dort 

Tetewans 68, 37 
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tetautdmuargr~ xemin itate itahdtsin, wir denken 
an unsere Mutter und an unseren iilteren 
Bruder 79, 70. Vgl. dagegen tautdmuargre 
hapodn irutsdnaka, er erinnert sich (der 
Dinge) auf seiner Erde 1, 2 

muariste: 
pitri wautcamuariste ruxfttsikan, nun setzt er 

ihnen (die Angelegenheit) seines jiingeren 
Bruders auseinander 100, 115 

metuitamuarista wa-hemin ftakwate, sie werden es 
den Gdttern erkliaren 79, 71 

muate: 
tith'a' tiramuate itax-kime, lal3t uns nachdenken 

fiber das Feuer 178, 93 
satisix kai nehemi titirautxmuata, seid nicht bdse 

auf mich 133, 16, refl. 

nakamua: 
yiipu tAtdmakamua itinahdtsi hemi?n itinitex, hier 

hort, mein iilterer Bruder auf mneine Mutter 
215, 8; vielleicht auch nur drtlich zu ver- 
stehen: bei mneiner Mutter 

namuare: 
tikai amoahemi hauunamuaxre, sie (d. h. die 

Worte) sind euch nicht horbar 130, 38 

naxte, nexte, ni4te: 
tganax muikcix-kime hiirin muhamoahe'naxta, mo- 

gen sie euch mit viel Leben schmiicken 
133, 24f. 

haukanete haitire, er schmiickt mit Wolken 
(seinen Federstab) 247, 12 

hets8na mutiiinexte, darnit schmiickt sie sich dort 
257, 6, refl. 

mauteniusin naixmika wa-hemin, sie werden zu 
alien sprechen 74, 42. Da der Begriff des 
Gehens darin liegt (? 73), so ist hemin hier 
auch mehr 6rtlich (bei alien) aufzufassen 

poar'i: 
wadhetse rup6ari, sie beschuldigte sie (Plur.) 

168, 21 

ri: 
tikcii nehemi tirix, mir ist es nicht moglich 

264, 6; unpers. 

riri: 
inehemi kapu haj tiriri, mir ist es unmoglich 

130, 35, unpers. 

rure, hure: 
ayd murarurdka imuari, so verfuhren sie mit der 

Schildkrote 199, 15 

patik4j rrumrestsin ftahemi, du wirst uns nichts 
(ibles zufiigen 123, 3 

na puhaurestsin wahemin ?"takwate, gut wirkt er 
auf die Gdtter ein 240, 16 

tamoa huure hetsdn tiut,gamuri, sch6n ziert sie 
sich mit ihren Kleidern 257, 4; refl. 

Saa: 
wahemin petih'iBa, du wirst zu ihnen sprechen 

244, 29 

seve: 
tikcdi hEmoahemi ruse,ve, euch sind (unsere Worte) 

nicht notwendig, d. h. auf euch haben sie 
keine Wirkung 130, 38, unpers6nlich 

kapu hadmuhetse ruWeve, euch ist sie (d. h. die 
Maisjungfrau) nicht erwiirscht (oder nicht 
notwendig) 188, 79, unpers6nlich 

nehetse rugeve, mir ist er (d. h. der Mais) not- 
wendig, d. h. ich brauche ihn 184, 29, un- 
pers6nlich 

tatura: 
tipu tahemi tatura, es fehlt uns, wir haben 

Fehler 20, 11; statt hemin wird auch der 
Accusativ des Pron. Pers. gesetzt 

ka-tMe: 
hetscan heakdct,ie, gegen ihn stiel3 er (die Fackel) 

265, 1 

tMete: 
met?,t4ete riarin muikeri, sie legen ihm die Stirn- 

binde des Lebens ur 53, 50 
metirdiveugete rutasi-kime, sie hiillten es (d. h. das 

Opossum) in ihre Decken 181, 18 

t9ueve: 
t,Sakai tMewa t1ta hai tahamoadn tguevira, er m6ge 

nicht nochmals etwas von uns erwarten 
148, 4 

usa: 
mitri tirciu,ga kwcinari Wdciri, sie bemalen ihn 

mit weil3er Farbe 99, 83 
tiwciutrusaka pQuvin-kime, er bemalt sich mit 

hellroter Farbe 71, 16; refl. 

ka-ve: 
mu-hetsix hetsain tukaxvitse, auf dich vertrauen 

wir 218, 23; mu-het8ix, ist hier eine Einheit, 
das betonte dich, was dich anbetrifft; mu 
(Pers. Pron.) statt a; vgl. ? 24 

vi: 
hiraxvi iwai, er ergriff einen Fisch 286, 6 
tihixvi tete,-hetse, sie klammerte sich an einen 

Stein 196, 4 

ye,nf: 
akaucxyeine itatex kime ruyayt, es weint unsere 

Mutter iiber ihren Sohn 110, 224; refl. 
eigentlich: wegen ihres Sohnes (causales 
Adverb) 
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kuwt'n titiwa'uyeinaka, er beweint das VWhel 
261, 19; refl. 

hautuxyeine hemin itihute, er weint zu seiner 
Mutter, d. h. bittet sie weinend 255, 31; refl. 

Mhkayeine itihute, taxteke v&karn-hemin, er weint 
zu seiner Mutter, die in Taxteke wohnt 
256, 51 

tiwakayelne 'Itakwate, er weint zu den G6ttern 
256, 53 

ADVERBIA. 

? 81. ALLGEMEINES. 

Die Adjektiva unterscheiden sich von den 
Adverbien oft durch die Suffixe ka(n), ra, 
ri, vi(n) (? 16). Doch ist das Simplex nicht 
ohne weiteres von dem Adverb zu unter- 
scheiden. na, gut, schi5n ist Adverb, hiri, ri, 
gut ist beides, in der Verbindung mit en, 
sein, jedoch sind na und ri nur Adjektiva: 
na-en, r-en (aus ri-en). Dagegen hat na 
8exre, es erscheint gut, als Gauzes aufgefal3t 
adverbiale Bedeutung. 

muki.At8e tir tiutauxtete, einen sch6nen Hut setzte 
er sich aiuf 265, 2 

huhc'a nuni tiwatcituiriwa xlri tixuri~n-kime, liberall 
gebe ich das Leben hin mit gutemn Leben 
248, 63 

hiriti tEna ?aire, gut haben wir die Nacht verbracht 
262, 2 

naen tlmiweri hhd?i*moavi, er triigt sch6ne grau- 
farbene Federn 72, 58 

na tdtsaravin taxmitve'i, schdn gliinzende Federn 
trdigt er 72, 59 

na s8xre tihiraugitpuittcre, sie ordne es gut an 263, 18 
mea 8egre nni tuirdkukame, prachtvoll tri%gt er eine 

Halskette von Ktlte 215, 11 

Wir k6nnen unterseheiden Adverbien der 
Art und Weise, des Grades, des Zweifels und 
der GewiBlheit, der Ursache und des Zweckes, 
des Mittels, des Orts und der Zahl und Zeit. 
Einzelne dieser Gruppen werden auch durch 
das Substantivum olne und mit Suffixen 
und Pra- bzw. Postpositionen (hemi'n, hetse'n, 
kime) gebildet. 

? 82. ADvERBIA DER ART UND WEISE. 

aya, ayan, aydna, ayi'(n), ayen-en, ay'ni, so, auf 
diese Weise 

aye,-nau, derart, fiirwahr 
biinari, schdn, lieblich 
en-kime, derart, auf diese Weise 
hai, wie, relativisch und in indirekter Frage; h.ai 

ki(s), hain?", hainalacu, haninu', ha~itdtt, hai~inatzt8 
usw. anaut8e,s usw. wie, fragend, direkt und 
indirekt 

hacka, schleeht, libel 
haipt?a, libel, unangenehm 
hi*, gut (?); vgl. ri 
hiri, gut, schdn, auch Adjektiv 
moarenri.-kime, mit Miihe 286, 2 
nct, nadkus(tina), naru, na s8ere (eigentlich: es 

erscheint sch6n), natin, gut, schdn; 
ri, riri, gut, sch6n, glitig, sorgsam; ri ist auch 

Adjektiv 
ritien-ki'me, wohl, gut eigentlich mit Wohisein 

(ri-ti-en). na setirautarurciaie na ritieln-ime, 
sch6n bewegt ihr es (d. h. das Wasser) 126, 36; 
tetsd tu-rlti'n-ki'me, wir wollen gut (zu ergiinzen 
ist das Verbum tine, tanzen) tu, wir 33, 52 

.ait,iui, mit Mlihe 

.apui, gut, gliicklich (ausfiihren) 

.*aputkan-kime, wohlgeordnet (eigentlich: mit Gu- 
tem); tiakahivis hiri ti9icpufkan-ki'me, er wird 
es ihr gut und wohlgeordnet mitteilen 255, 36 

tamoa, gut, schbn; vgl. jedoch nu tamoa raru, er tat 
ihm den Gefallen 293, 49 

tesiwakan-kime, mit Miihe, von tesiwakan, was 
mlihevoll ist, tesiwa, mlihevoll sein 

vixtin, (ma) viqtin-ki'me, na-vixtikan, na-vixtikem, 
hiibsch, sch6n; vgl. tavixte, geben, schmlicken 

ya, yakUS, yana, yen, so, derart. 

? 83. ADvERBIA DES GRADES. 

haitse, axrai'tse, nehr, in grdl3erem MMa3e (ersteres 
auch zur Komparation gebraucht: haitSe vel', 
niiher 288, 21) 

heikan, heka(n), sehr, in hohem Maf3e, vollstiindig, 
ausfiihrlich (z. B. mitteilen) 

hiyakan, sehr, in hohem Mal3e 
kanika, so sehr, so viel 
kapoa, sehr, heftig (atmnen) 
kareika, so sehr 
hatsu, ein wenig; ti hdtsu hivesta, dann war er ein 

wenig erwachsen 150, 7. Auch Adjektiv 
ma, besonders, nachdriicklich 
rum,uati (J.), humuati (F.), lauter, ausschliel3lich 
.?awa, mit Possessiv-Priifix entsprechend dem 

Subjekt: vollstfindig; vgl. ? 25 
wapu(ix), zuweilen mit vorhergehendem ri, sehr, 

erheblich. 
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? 84. ADVERBIA DES ZWEIFELS UND DER 

GEWISSHEIT. 

en-kime, wirklich, in der Tat 
hai, haitina, irgend, etwa, vielleicht, immerhin; 

hai wird besonders als Zusatz bei der Negation, 
in zweiter Linie bei der Frage, Aufforderung, 
Bedingung und zum Ausdruck des Zweifels 
gebraucht 

haineuna, freilich, gewil, eigentlich: was (fragst 
du)? 

haini(ta), haini, hani(ta), ani, freilich; eigentlich: 
was (fragst du) ? ani nixtd ndnekdne, freilich 
wage ich es 293, 57 

hdtsi(u), vielleicht, kann sein, wer weiB. Antwort 
auf eine Frage 

he, heri (in F.), hewe, ja; allgemein als Zeichen der 
Zustimmung und rhetorisch, auch Antwort 
auf eine BegriiBung 

heikan-kime, hekan-kin? wirklich? bei Fragen 
ka, kan, nein, gut, wohl; vgl. ? 77 
kankdi, (auch durch andere Worte getrennt) 

sicherlich, zweifellos. Doppelte Negation. Vgl. 
? 77 

ku, kui, besonders zur Hervorhebung von Pers. 
Pron., Ortspartikeln und der Negation, meist 
als Suffix: in der Tat; pahu-kui mua natdn, 
gib du mir doch 184, 16; kanhai kui rure 
muaix, tue das ja nicht deiner Frau an 202, 6; 
mu-kui ye timoare, er arbeitet gar nicht 172, 27. 
Vgl. ? 65 

ku.se, seltener kuse', zur Bekraftigung: wohl, in der 
Tat, wahrlich, doch; z. B. kuse wix namuatai- 
wauri, ich habe dich doch gefragt 184, 35 

kusenas, vielleicht 
mu tau kai, wobei mutau auch zusammengesetzt 

sein kann (doppelte Negation): sicherlich, in 
der Tat, z. B. mu ayan tau kai putindtdmua, 
fiurwahr, sie hat mich dazu bestimmt 202, 6 

muitis, vielleicht, es mag sein, daB 
nau, neu, neutse, fiirwahr, in der Tat; yapu nau 

tinatahe, so fiirwahr sprach sie zu mir; pux 
neutse ku sdpuz, fiirwahr, es ist gut 60, 86. Es 
wird auch in demselben Sinne als Suffix bei 
Fragepronomina und Adverbien gebraucht, wo- 
durch zugleich die Frage gekennzeichnet wird. 
Vgl. ? 29. Es ist von nau, ich, mit dem Ausdruck 
des Willens durchaus zu unterscheiden (? 24) 

nausen, freilich (zur Zustimmung) 
puere (na), vielleicht, kann sein 
sen, sicherlich 
sa, in der Tat, wirklich, vielleicht; eigentlich ein 

Verbum; vgl. ? 79 
tau, tautse mit kai, in der Tat, sicherlich, z. B. 

mua tau pakd ninamua, du h6rst mich gut 
134, 9; vgl. oben unter mu tau. (tse) wird auch 
bei den Frage-Adverbien und Pronomina ge- 

braucht (? 29) und driickt dabei wohl zugleich 
ohne kal den Nachdruck aus 

trimoa, timoa, wirklich, in der Tat, beinahe; z. B. 
menutevi muye trimoa, sie hatten mich beinahe 
ergriffen 195, 8 

trina, tina, immerhin, meist Suffix; z. B. tsetina, 
sei es denn 86, 19 

tritina, titina, irgend, vielleicht, etwa, Reduplika- 
tion zu trina; z. B. ainatana tikdi titina sainara, 
dieser moge nicht etwa Schaden zufiigen 129, 21 

tsa, meist Suffix zur Bekraftigung: fiirwahr, in 
der Tat; z. B. i-tsa kaitsa mahdtsdtsdta tame, 
fiirwahr, es wird dort nicht mehr Leguane 
geben 270, 36 

tsau, zur Bekraftigung; natiirlich, z. B. nitscd wi 
tsau muasuwapen, ich will dir natiirlich die 
Stacheln ausziehen 292, 36 

tse meist Suffix zur Bekraftigung besonders bei 
Frage-Pronomina und Adverbien: sogar, in 
der Tat usw.; vgl. ? 29, z. B. matd-tsix aixna 
putihiiwau, dort auch fragte sie ihn sogar 
(selbst) 166, 4. 

? 85. ADVERBIA DER URSACHE UND DES 
ZWECKES. 

Die Ursache wird zuweilen durch das 
bloBe Nomen ausgedriickt, z. B. na rtrin 
watakwainara, herrlich an Leben schimmert 
er (der Gott Sautari) weiB, 96, 85. 

Gewohnlich werden aber die Pra- und 
Postpositionen des Ortes, besonders hetse(n), 
in, weniger hapodn, auf, und dann auch 
kime, mit (instrumental), gebraucht. Vgl. 
auch ? 80. 

ta ua-hetse ruri, in ihnen (d. h. den Regeng6ttern) 
haben wir das Leben 78, 61 

na puhisexre hetsdn tiutsamuri, sch6n erscheint sie 
(d. h. die Zikade) in ihren Kleidern 258, 20 

iirix sika hetsen meakan, ein Opferpfeil fur die 
Sonne, eigentlich: der zur Sonne geht 

gizrix kuinira-hapoa medkan, ein Opferpfeil fur eine 
Krankheit (d. h. fur die Heilung) 

nehetsen medkan, es ist mein Sohn oder: es ist ffir 
mich, eigentlich: was zu mir geht 

xis8reame-hapoa (medkan), ,,fiir das Erwachen" 
wird das Fest des Erwachens nach dem Haupt- 
zweck genannt und entsprechend auch die 
iibrigen Feste 

kime sarautakeanen, auf Grund (dieser Zeremonie) 
werdet ihr (d. h. die G6tter) es tun wollen 
126, 38, sagt man am SchluB des Gebetes 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


74 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS VOL. VII 

aixnu-kin putimuami, aus diesem Grunde oder auf 
Grund dieser Eigenschaft gab ich dir (Bohnen) 
zu essen, (sagt die Bohne) 203, 13 

ma-kline t8exre' sie (d. h. die Menschen) bestehen 
durch sie (d. h. die Mondgottin) 22, 17 

kapu aixna-kime hdtglti hipoame, wegen di eser (Bitte) 
nicht viele (Worte mache ich) 128, 1 

pa-kime hisz8rx, du (d. h. der Gott) bist zu diesem 
Zwecke da 235, 40 

aigxu-kin t?inuat8e, in diesem Punkte (d. h. was 
den Zweck der Weltsch6pfung anbetrifft) denke 
ich (Folgendes) 57, 7 

kan wiya'nu nakcii tlt6've pigkdri-klime, in der Tat 
stehe ich (hier) als Glckner, d. h. fiir die Ob- 
liegenheiten eines Gl6ckners 292, 42 

Von bestimmten Adverbien kann man 
hierhin rechnen: 

en-kine, zu diesem Zwecke, deshalb 
hainadu, haine'u, ancdu(t8), haini, haitdtt, haitat8Gei 

hatdtu, hatauts8 haint'(ts8), weshalb ? letzteres 
auch in indirekter Frage 

82ina, iniil3ig, zwecklos. 

? 86. ADVERBIA DES MITTELS. 

Die Pra- resp. Postposition des Mittels ist 
ebenfalls kzime, das in seiner Bedeutung ,,mit" 
jedoch z. T. an kausale, z. T. an begleitende 
Verkniipfung anklingt. Auch Adverbien mit 
der Pra- bzw. Postposition hetsen, in, und 
dem Suffix ta, obwohl eigentlich Ortlicher 
Bedeutung, kOnnen das Mittel bezeichnen. 
Gelegentlich geniigt dazu auch das blole 
Nomen. 

kinzn rutg4anaka, (sie bedecken den Mais) mit ihrer 
Erde 62, 32 

titeyu8iwa kwainari-kime, sie (d. h. die Kiirbisschale) 
ist mit wei 3er (Farbe) bernalt 67, 8; vgl. ? 80 
sub voce u4a 

aix nu-kin hamoarautamuargre, mit dieser (Opfer- 
gabe) erinnere ich mich eurer (d. h. der Gotter) 
128, 7. Hier ist das Opfer eigentlich das Mittel, 
durch das die G6tter des Betenden gedenken 
sollen 

rautamuargre kimen ruinuat8stra, er (d. h. der 
Morgenstern) erinnert sich daran mit seinen 
Gedanken 21, 2 

matl. nu mikt' uhiratcixtoa iruxaite klimdn rumiive, 
darauf versendeten sie ihre (Tabaks-)Wolken 
mittels ihrer Federstilbe 121, 23 

misri raetalkg kime'n runitinka, sie enden mit ihm 
mittels ihrer Worte, d. h. sie beenden ihre 
Worte an ihn 107, 21; vgl. ? 80 sub voce kipoa 

puas8exre nain-kime tirumuat8ira.., er (d. h. der 
Morgenstern) erseheint mit alien seinen Ge- 
danken, (seinen Federn, seinen Wolken und 
seinem Lebenswasser), d. h. mit alien Dingen, 
die sein Wesen und seine Macht ausdriicken 
72, 50; kine geht also iiber eine blolBe Be- 
gleitung hinaus und niihert sich dema Mittel 

ri pawaarure kimMn ,latmu6ine, bereite dich gut vor 
mit deiner Pfanne 109, 206. Es handelt sich 
um- die gdttliche Siie- und Maisrdstefrau, die in 
ihrer Pfanne den Maisgott t6tet. Die Pfanne ist 
also nebst dem Feuer das Mittel zur T6tung 

pirri rautdmuarrie het8e'n ruiniive, hets8en rumuat8ilra, 
sie (d. h. die Mondg6ttin) erinnert sich daran 
mittels ihres Federstabes und ihrer Gedanken 
102, 2; eigentlich: in ihrem Federstabe usw. 

yapuna tl8ain?imUnkaritan, so (sei es) in einem Wort 
(gesagt) 126, 28 

mnit4ti kai maxwinda tina kuitnari, sie m6chten nicht 
zur Violine tanzen 159, 104. 

? 87. ADVERBIA DES ORTES. 

Vielfach werden soiche Adverbien nicht 

gekennzeichnet, man sagt aiteme takwcate, er 

geht zu den GWitern, 33, 54. rutP, seine 
Hiitte, bedeutet meist in, nacl, von seiner 
Hiitte. Ebenso heiBt hate, der FluB und an dem 
Flusse. Dagegen sagt man tOi, die Htitte; 
net?i-ta*, in meiner Hiitte. 

Suffixe. 
Namen von Ortlicikeiten haben gew6hn- 

lich ein Ortssuffix, namlich ta oder t,?e 

(Hfittei), sodaBi sie eigentlich in erster Linie 
Adverbia sind, die aber zugleich als Nomina 

gebraucht werden. So heif3t se*, Sand; 8dta, 
auf dem Sande; der sandige Ort, die Sand- 
bank. Solche Ortsbezeichnungen bedlirfen 
dann naturlich keines andern Kenuzeichens, 
um ,,in, nach, von" auszudriicken. Doch 
finden sich manchmal kurze Ortspriifixe wie 
a, u, dort, aulBerdem noch. Seltener kommen 
statt ta und ts'e die Postpositionen hemi, 
hetse, in, an; hapoa, fiber, vor. 

Solche Orte, die z. T. mythische sind, 
geben die folgenden Beispiele: 
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haiti-n-ta, Ort der Wolken (haite) 
h4itsi-mu-ta, Oft der Tempisque-Bdume, sp. Cofra- 

dia (hait8i) 
imtii-tge, Ort der Saat (imueri) 
karu-td, karut-hetse, Ort der Gujawa-BBiurne, Name 

eines Rancho (kar'*) 
kiyan-ta, kiyan-tge, Ort der Biiune, (kiye') 
kcwdt8a-mu-ta, Ort der Raben, sp. Guasarmota, 

(kwatsa) 
mos8a-t4e, Ort des Peyote (?) Vgl. muta,?ci, Hirsch, 

103, 31 u. Anm. 4 
mudjpa-tUe, Ort der Agaven, sp. Los Magueyes 

(muac44a) 
mua'ya-n-ta, Ort der MaisAihren (mudijyari) 
nakci-hemi, Ort der Feigenkakteen, sp. Los Nopales 

(nakac) 
naki-ta, See von Santa Teresa (von nhke, vollenden(?) 

an ihn kniipft sich die Erziihlung der Sintflut) 
nuiwa-n-ta, nuiwa-n-t.e, Ort der Geburt (nuiwa, 

geboren werden) 
pini(n)-ta, pini(n)-tge, Ort des Unheils. (pini(n)) 
s8jeri-ta, sevin-ta, Ort des Bliitenstaubes der Mais- 

iihre. (sJveri) 
sU-t10e, .*u-t.ie, Ort der Eichen('I) (su) 
&iava-ta, Ort der Nelkenbiiume, ein Berg (,ave') 
tau-ta, Festplatz von San Francisco, angeblich 

Bezeichnung jedes Platzes mit vielen Steinen 
(tete-, Stein) 

teq-mn-ta, Ort der Mutter, iiul3erster Westen (J.) 
bzw. Siiden (F.) (tex) 

tika-n-tge, tikea-n-ta, Oft der Nacht, des Wassers 
(tikari, Nacht; tika, in der Nacht) 

toadkamu-ta, ein Berg (Toakamu, Sonnengott) 
t.evi -n-ta, tOevi-n-tge, ein Fels im Meere, Wohnort 

der Regeng6ttin T4,6vimoa (tggvi, Regeng6tter) 
tgua-tci, Dorf San Juan Peyotan (tkye', Erdboden, 

tgua'-ta, auf dern Erdboden) 
vlya-n-ta, Ort des Regens (viye, regnen, pers.) 
wadina-mu-ta, Dorf Guaynamota (wa4nu, ein Vogel?) 
Watsa-poa, ,,iiber den roten Lilien, ,,Gegend des 

Sonnenaufgangs (wat8a- hapoa) 

Andere Orthliclkeiten werden durcl das 
Suffix ke bezeichnet: 

rf&i(n)ke, Ort des Lebens (rftri, leben) 
taxte-ke, Oft des Randes, Gegend im iul3ersten 

Ostnordosten bzw. Westsiidwesten (u-ta xte, 
doft am Rande) 

yay-ke Mesa del Nayarit, Dorf und Hochebene 
(yat, Vater, als Sitz des Sonnengottes taycia, 
unser Vater(?)) 

Auch talcu-sete, die FrOsche, ist eine Ortlich- 
keit am FluB Jesus Maria ohne Ortssuffix 
und bedeutet zugleich in, nach, von ,,den 

F"riischen". Vgl. dagegen t?o4giarana-hapoa 
(sie ziehen) auf den (Berg) t?od,sarana, von 
tgoaj8ari, Tabakspfeife). 

Wir finden nun die Suffixe ta, seltener tg'e, 
nicht aber ice auch zur Bezeichnung allge- 
meiner, unbestimmter Ortlichkeiten, ohne 
daB3 ein Grundwort nachzuweisen ist, z. B. 

pakqita, Bergpaf3, Schlucht, auf dem Bergpal3 
utata, Norden, zur Linken; rud'tata, an seiner linken 

Seite 160, 119 
irita, Siiden, zur Rechten; ruirlta, an seiner rechten 

Seite 160, 119 
wawata, Westen, im W. 
imut.le, im Norden 
kwamet,06, Siiden, ir S. 

Anders verlilt es sich aber mit vihet8s, 
der Bergkamm, das eine Praposition er- 
fordert, ur in, nach usw. auszudrticken: 

umhiu watengn?nrak'e het8ain ihuv'ihetsf8, dort schauen 
sie (d. h. die G6tter) herab auf ihren Bergkamm, 
236, 7; vgl. ? 80 sub voce ve. 

Die Suffixe ta, selten ie, aber nicht t?e 
werden zur Bezeichnung von ,,in, nach, von 
einem Orte" gebraucht; wobei ta zuweilen 
an Stelle der letzten Silbe tritt: 

atii-tau, am Bache 177, 77 
ha-ta, im Wasser 
ru-Ika-ta, an seinem FuSe 160, 119 
moaka-ta-n, in seiner Hand 20, 18; n = an ist 

Possessiv-Suffix( ?), vgl. ? 25 
mutsita, im Gebirge; mutsika, das Gebirge; imut8ika- 

het8e, im Gebirge 86, 24 
mandndxrat a-tdi-ta, sie warfen ihn dort ins Feuer 

143, 2 
tupi-k6 karigai, in Kraute die Grille 220, 2 

Eine besondere Bewandtnis hat es mit 
ta8ta, in der Hohle; tastana, die Hbhle, 
hautaikama itastana-hetse, gegen die Hbhle(n- 
wand) hatte er die Fiisse (gestemmt) 290, 1. 

Ahnlich hate, der FluB, am Flusse; hateana, 
der FluB; `xateana-hets3e, am Fl., 150, 10. 

Manche Adverbien kommen als Nomina 
in den Texten nicht vor, obwohl das ein Zu- 
fall sein kann, z. B. 

aaix-ckitse, anriUfer, we t8ee = hetse, in, an, sein k6nnte 
(ai.,Vki?) 

r,gn?kai, an einem reinlichen, trockenen Orte 
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u-taxte, dort am Rande (des Feldes) 
vgl. u-saxte, dort am Santiago-Bach; saxte-heita, 

mitten im Santiago-Bache 76, 85f. 
watsiste, an einem trockenen Orte (watSi, trocken 

sein) 

SchlieBlich wird das Adverbium auch durch 
einen Satz mit dem Verbum ne, nine, sehen, 
ausgedriickt in der Bedeutung vor einem oder 
vor etwas, z. B. amu ratdxtoa titsuikan 
trd6ne, dort lassen sie ihn (den Tabak) vor 
dem Sanger (eigentlich ,,der Sanger sieht"). 
Vgl. ye tsi tene, dort das Haus sieht = vor 
dem Hause. yena taune, dort sehe ich es 
= vor mir usw. 

mawaiutawiteage iantaru ,,hataenteninei 
utsita", sie stellten Soldaten ,,vor der Tiir" 
auf, eigentlich ,,(das) im Hause (= die Tur) 
sieht" 155, 72. 

Auch sonst kann ein ganzer Satz ein 
Adverbium ausdriicken, z. B. ma-tiwduken, 
(dort liegt er) im Schatten, eigentlich: dort 
ist es schattig, 295, 55; mantaniiri, (laBft uns 
ihn) dort in die Tiiroffnung (stellen), eigent- 
lich ma-anta-na-yeiri, dort (wo) ein Zugang 
ist, 289, 3. 

Pra- und Postpositionen. 
Gewohnlich werden aber die adverbialen 

Bestimmungen des Ortes durch die Pra- und 

Postpositionen hapod(n), heita, hemi(n), 
hete, hetse(n), kuta, nerintse, tsaxta(n), warita 

ausgedrfickt, die auch als Suffix mit dem 
Possessiv-Pronomen stehen oder wa trotz 
des vorhandenen Beziehungswortes vor sich 
haben konnen. Als Postpositionen sind diese 
mit Ausnahme von nerintse und warita nach 
Nomina meist enklitisch, konnen aber auch 
zuweilen durch Verkurzung z. B. poa statt 
hapodn, tse statt hetsen zu Suffixen werden. 

hapodn, auf, fiber; tahapoi(n), iiber uns, 
d. h. im Himmel. hapocn rutsinaka, (unser 
Vater d. h. der Sonnengott, denkt) fiber 
seiner Erde; das ist eine andere Bezeichnung 
fiur ,,im Himmel", 27, 1. itsdnaka-hapoa, (ich 
will ein Loch) in der Erde (graben), 23, 25. 
hapodn ruitd, (sie erhebt sich) von ihrem 
Bette, 3, 2. pod-r-apoa (J.), sa-r-apoa (F.), 

iiber dem Osten d. h. fiber dem im Osten 
aufgebauten Altar; vgl. weiter unten hete(n). 
Vgl. vorher sub voce watsapoa. 

heita, in derMitte, bis zurMitte (als Adverb), 
inmitten von, gerade in (als Pra- oder Post- 
position). heitd tauta, mitten in Tauta, 
212, 5. heita itsapoareen, mitten in die Rippen 
desselben (flog der Pfeil) 41, 26. heita sarete, 
gerade unten im Osten 5, 17. iri-hapoa 
heita, mitten auf den Berg (steigen wir) 
40, 13. uwahe_ita takwdte, inmitten der Gotter 
229, 22. 

hemi(n), in, bei. hiyaura runana-hemi, sie 

ging zu ihrer Mutter 188, 70. wahemi nuiwa- 
kas, (er mischt sich) unter die Geborenen, 
24, 43. sa-r-emi, im auBersten Osten. 

hete(n), unterhalb von. tahete, unter uns, 
in der Unterwelt 133, 47. 

Man sagt aber auch: utahete tsdnaka-hapoa, 
unterhalb von uns auf der Erde d. h. bei 
uns.., 66, 14. tahete sarapoa, unter uns oben 
im Osten, d. h. bei uns..., 64, 29. wahete, 
unterhalb von ihnen, d. h. auf sie (richtet 
er seinen Federstab) 240, 14f. ma wahete 
haurasaka heten ikiye, sie (d. h. die Wolfe) 
lagerten sich unter ihnen unter dem Baume 
(auf dem sie sich befanden) 198, 11. sa-r-ete, 
unter dem Osten, d. h. vor dem im Osten 

aufgebauten Altar, vgl. oben hapoan. 
hetse(n), hetsd(n), in auf, neben; hetsen 

ipodri, auf dem Sitze 27, 7. yu'u hetsdn 
watawdteme, stellt euch dort neben ihr auf, 
261, 8. namu-tse (statt hetse), auf meinem 
Kopfe 186,50 an-teni-tsa, dort aus dem 
Munde (stromte der Rauch), 269, 30. 

kuta, hinter. namu rukuxta titatavix, schon 
wandern sie in einer Reihe hintereinander, 
eigentlich: sie machen schon hinter sich 
einen Faden 17,6. 

neri-n-tse, im Angesichte von, vor (neri, 
sehen, und hetse): kiwakari nerintse, (er 
tanzt) vor den Fiihrern des Tanzes 42, 60. 
ruitdcxna runerintse, er halt ihn (den Mais- 

gott) vor sich 99, 96. 
tsaxta(n), tsaxtaka, zwischen, in, aus. 

tsaxta rutsdnaka, (sie legen ihn d. h. den 
Mais) in ihre Erde 62, 32. tsaxtan itax, (sie 
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legt ihn) ins Feuer 110, 220. ikri-tsaxta, (sie 
kaam) aus dem Topfe heraus, 274, 8. uxiAtsi- 
moa-tsaxtaka, zwischen seinen jiingeren Brii- 
dern (steht er), 260, 3. 

warita, hinter jenseits: ruarita ha'rangri, er 
schaute sich ur, d. h. hinter sich, 194, 6. 
xiri warita, (er lief) hinter einen Berg, 
285, 5. warita irut?&naka, jenseits seiner 
Welt, d. h. im iuB3ersten Osten, 96, 2. 

Partikel 
Auch die Partikel, die einen Ortshinweis 

enthalten, haben zuweilen die angegebenen 
Suffixe ike, ta und die Postpositionen hemin, 
hete, (te), hetse, (tse), hapocan, (poa) teils als 
organische, teils als pleonastische Zutaten. 
Andere Suffixe z. B. lka(n), n, na, ni, zu- 
weilen ti, wa bezeichnen nicht den Ort. Auch 
die Partikel selbst werden mehrfach ge- 
hiuft angewandt, ohne daB immer eine Not- 
wendigkeit vorliegt. Andererseits gibt es 
aber auch soiche, die ohne eine andere Par- 
tikel gar niclt gebraucht werden k6nnen, 
n5imlich ki, unten; ti(vi), oben. 

a, a-ha, (a-xa), a-hi, a-hi-ya, dort, hier; hi ist 
dem-onstrativ, vielleicht auch nur Erweiterung 
von a durch i; vgl. mu-hi, vgl. ? 8 

a-ha, a-xa, a-xe, selten a-he, a-xai, da (bin ich), als 
GruB des Ankommenden mait entsprechender 
Anrede z. B. niydgu, m-lein Grol3vater usw. 
Alle zweiten Teile gehen auf ha, dort, zuriick 

a-kan, dort; a4-ka-tivi, dort oben 
a-ke', drauB3en; a-k-imoa, dort in der Ferne; k ist 

eingeschoben 
a-md(n), a-ma-na, a-me'-n, hier, dort 
a-mu, hier; a-mu-n-hetse, hier, dort 
a-n, a-na, dort; a-na-k-imoa, a-na-moa (statt imoa), 

a-n-imoa dort fern, abseits 
a-na-wa, a-n-ka-wa, dort 
a-n-ti, a-n-ti-md', a-n-tivi, dort oben 
a-n-t- (statt ti) -imoa, dort fern oben 
a-n-ti-n, dort 
a-poa-ke, draul3en; poa = pu (? 24) 
a-r-apoa, a-t-apoa (statt hapoa) dort oben 
a-t-ap6-imoa, dort hoch (= fern) oben (apo 

hapoa) 
a-tautse', wo, wohin? 
a-te (statt hete), dort unten 
a-t-imoa, a-t-imue, dort in der Feme 
a-u'(nz), a-u-nr-hetse, dort 

a-ya, a-yd-n, a-ya'-na, a-ye'(n), a-ye'-ni, hier, dort 
a-yii-n-amoa, a-yfi-n-imoa, dort in der Ferne a-y g, 

a-ye-n, a-yu-na, hier dort 
ha, ha-n, ha-na, ha-n-ye', ha-4', ha4ui-na, hier, dort; 

hdu, wo (relativisch) 
hai, wo (relativisch) 
ha-imoa, ha-ii-n-imoa, dort in der Ferne 
ha-ne'u, ha-ni, wo, wohin? 
ha-u-wd', ha-u-we', ha-wd, ha-we', dort; schliel3t sich 

meist enge an ein zugeh6riges Substantivura 
an: mitsitta haw'apuwari, (was streuen Imir in die 
Augen) die Cempoal-Bliiten dort im Gebirge ? 
259, 2 

heita, in der Mitte, siehe vorher 
hu, dort 
(h)u-9d, nach allen Seiten, iiberall; vgl. ru,?d 
hu-te, in der Luft, amr Hinmm-el, eigentlich dort oben; 

te = ti 
imoa, imue, in der Ferne, abseits, meist m-iit Orts- 

pralfixen gebraucht 
kix-me(n), abwiirts, unten; vgl. maki 
ma(n), hier, dort; mai-ta, ma-ka(n), ma-na-(ka), 

ma (n)-ka-wa, dort 
ma-hi, ma-na-ki, ma-n-hi, dort unten, abwairts 
ma-n-ti, dort oben 
me, dort; me (n) -te (statt hete), dort unten, abwLirts 
me-n-tivi, me(n)-t-apoa (statt hapoa) dort oben, 

flul3aufwdirts 
mu, (muix, mue'x), mu-hd, mu-hi, (vgl. a-hi), 

mu-n, dort 
mu-t-apoa, dort oben; mu-te, dort unten 
r-u-gd (ta), r-u-s4d-t-en, iiberall, nach alien Seiten; 

vgl. (h)ugd; vgl. iiber en ? 65 
sdgaike-ta(me), auf der andern Seite (z. B. bleiben), 

vgl. saike', anders beschaffen, gestaltet 
tavd-hetse, auf der andern Seite (des Flusses); vgl. 

utavad-hetse 
ti-te (vgl. hete 9), innen, unten 
u, u-hd', hier, dort; u-ha, u-md', un, u-na-wa, 

u-n-ka-wa, dort 
'd-ki-hetse, dort unten 
u-t-apoa (-hetse), dort oben 
u-ta-vd'-hetse, u-ta-ve'n-hetse, auf der andern Seite 

(des Ufers) 
u-te, t-u-v'-te-hetse 276, 26 (erstes te ist eingeschoben), 

dort unten, d. h. auf derm jenseitigen, niedrigeren 
Ufer) 

ya, ya-ka, ya-p'dx-me, (eigentlich ya-me) ya-na, 
ya-na-ku8, ya-n, hier, dort 

ya-ki, dort unten, abwgrts 
ye(n), hier, dort 
yil, yun, yii-na, yfi-p6a (statt pu) yii-pux-me 

(eigentlich yii-me) hier, dort 
yii-te (statt hete), dort unten, fluf3abwiirts 
yflt-tivi, dort oben, auch ,,im Osten" ima Gegensatz 

zum Westen 174, 59. 
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Zur VerstArkung dieser Partikel cient 
tAatct, tUatana, wo ta, ,,auch" bedeutet. 
Z. B. tOata ayana, ebendort, 86, 19; fiber tha 

vgl. ? 88. Die Anfiigung von ku, kui dagegen 
lebt nur die Ortspartikel lervor: ma-kux, 
mana' kuix, ya-kux, hier, dort. 

Als besondere Ausdriicke in Verbindung 
mit solchen Partikeln seien erwahnt: 

tsara-me, auch tsar-ete, in Norden; vgl. t8axram6a, 
Schaden anrichten, da der Norden die Gegend 
des Unheils ist 

tsare-me, von Norden nach Siiden (vor dem 'in 
Osten aufgestellten Altar tanzen) 

t0vi-me = t,vi-n-ta, der Ort des Regens; vgl. 
vorher. 

? 88. ADVERBIA D-ER ZEIT. 

Auch hier werden die Prii- und Post- 
positionen hapoain, hetse'n, kime und tsaxtan 
gebraucht. 
hapodan: 

hapoadn mnikan, auf das, was (vor sich) geht, hin, 
d. h. in Zukunft 262, 5 

hets6(n): 
an4ix .gikca-hetse, in 5 Tagen, am fiinften Tag 

143, 3; 178, 97; vgl. anaivika-het8e, fiinfmal, 
beim fiinften mal 184, 33; 187, 68 

heita *ika'-hetse, mitten am Tage 141, 2 

1Iukzme: 
wdpoa gikai-kime, nach zwei Tagen 176, 73 

tsaxxta: 
ardsei gikd-tsaxta, in 6 Tagen, am sechsten Tage 

278, 8 
itikdri-t8axta ituxkari-tsaxta, (sie sprachen) 

wiihrend der Nacht und am Tage 235, 49. 

Dagegen wird die Zeit, die etwas dauert, 
nicht besonders gekennzeichnet, z. B. (sie 
fasteten) 5 Tage: an?iix Maikc 143, 2. 

Gelegentlich kommen die genannten Post- 

positionen auch in den folgenden Adverbien 
vor. In ihnen sind ebenfalls einige der Orts- 
adverbien vertreten. Gesondert seien zunaichst 
diejenigen aufgefiihrt, die die Aufeinander- 
folge der Handlungen und Ereignisse an- 
deuten: darauf, nun. 

a, a-ya, aycan, kix, selten ki, ku, kui, ike', tippda, 
tix, ti. Davon sind die mit a zusammengesetzten 
Worte Ortsadverbien. Die iibrigen kommen 
stets mit andern Worten verbunden vor, z. B. 

tinil-kix tikwatira, darauf begann sie zu essen 177, 85 
tinil-ku uhdume, darauf ging er fort 201, 1 
ma-tlx flu mi-kud tixndtira, darauf begannen sie zu 

tanzen 169, 9 
tixFnui ik' redtdtgui, darauf gab er es ihm 170, 14 
a-ri, selten a-ra', ri, ra bedeuten dagegen meist 

,,schon, bereits", ri und ra werden meist dem 
Personalpronomen und pu, ri auch an tipoa, 
dann, angehaingt; puradn = purl an, schon dort 
27,6 

Andere sind: 
aralpoa, des Morgens 
axmi, vor langer Zeit 
ayeitsix-kime, sofort; eigentlich aye-i-tse-kime; 

vgl. iya; fiber tMe, siehe ? 84 
hakwa.i, vorrnals, friiher 
hana, einst, in alter Zeit, mit der Negation: niermals 
hncina-k-imoat, vor langer Zeit 
hatsda(n), wann (relativisch); vgl. unten hate 
hathi, lange 190,9 hatsdtaka, binnen kurzem, un- 

m-xittelbar danach 
hea, heyan, sogleich; kapu heyan! nicht sogleich! 

d. h. sachte, sachte! als Aul3erung auf eine vor- 
schnelle Bemerkung 

hi, jetzt, heute; z. B. aya'na wi-xix hiranmitix, so 
nimm sie jetzt fort 188, 79 

hu8snn-cime, ruasn-klme, ffir immer, ewig 
iya., iyakU2i8, iyeiMix-k~ime, eigentlich: iye-i-tse- 

kime, sogleich, schnell; vgl. heyan und ayeit8iX- 
cime. ka-n-iya, nicht sogleich = warte! 

kanadkan, makumui, sogleich 
muhd, in Zukunft (als Ortsadverb: hier, dort) 
ruixmoa, morgen, am nandern Tage, talglich 
tika, in der Nacht; vgl. tilkari-t8axta, wiihrend der 

Nacht 

tk,(n), tge, noch, mit der Negation: 
katgd,, tgakdci, kanit.e, nicht mehr, seltener: noch 
nicht. kamut? xa muhiyetauve, sie fanden 
kein Wasser mehr. t.?e wird auch zuweilen 
dem Verbum suffigiert, z. B. metiyuri munu' 
muaxun-t,?e, sie wfirden noch Mais haben, 
(wenn nicht..); 189, 86. t?a, t?e entspricht 
in alien diesen Fiillen dem gleichnamigen 
Verbum, das zur Einleitung des Jmperativs 
und Optativs und zum Ausdruck des Wollens 
gebraucht wird (vgl. ? 68. 70), indem auch 
hier meistens implicite ein Wunsci oder 
Wollen zum Ausdruck kommt. 

tgumoa(n), spat am Tage, am Abend. 

I I 
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Wahrend das oben erwahnte t?a, t?e den 
Verbalcharakter eingebiiBt hat, liegt die 
Zeit auch in der Anwendung von Verben aus- 
gedruckt. en, ene, sein, zur Hervorhebung 
eines Verbums (? 79), hat zuweilen den 
Begriff ,,immer". 

Auch hate, hattvi, hete, hettvi, rate, zogern, 
sich aufhalten, erweist sich meist als eine 

Zeitangabe, wenn, wie es gewohnlich der 
Fall ist, ein zweites Verbum dabei steht. 
Z. B. hdtevi ti rusdix t?e, er verweilte, er 
lebte allein (dann war die Hundin erwachsen) 
d. h. lange Zeit lebte er.. 201, 1. hdtsu hete, 
ata nu yihaur&rupi, er zogerte ein wenig, 
er lief auch aus; d. h. nach kurzer Zeit lief 
er.., 209, 4. nihirate naxmuitiieve, ich ver- 
weile, ich erwarte dich d. h. ich warte schon 
einige Zeit auf dich, 209, 3. 

SchlieBlich ist auch heya, sich in gerader 
Richtung irgendwohin bewegen, hierhin zu 
rechnen; vgl. heyan, sogleich z. B. wataheyaka 
watarara tahapod, er bewegte sich gerade- 
wegs fort (und) flog zum Himmel, d. h. er 
flog geradeswegs.., 194, 5. 

Vgl. auch watapoaraka, es tagte, d. h. bei 
Tagesanbruch, 155, 59. watapoaris mdka, es 
wurde Morgen (eigentlich es wird Morgen 
werden) d. h. bei Tagesanbruch, 154, 48. 

? 89. AUSRUF. 

Der gewohnlichste Ausruf ist a, ach! 
o weh! im Anfang einer Anrede, was Schmerz 
ausdrtickt oder auch die Aufmerksamkeit er- 
regen soll. Seltener sind in dem Sinne der Klage 
und des Schmerzes: alaka, haneu, watackui- 
wa. Alle werden auch in Gebeten gebraucht 
und stets in der direkten Rede. wata/kuiwa 
findet sich auch mitten im Satze, z. B. kanu 
hai yauvete, wataSkuiwa, niy6duxmoa ich ver- 
stehe euch leider nicht, meine Kinder! (sagt 
die Erdgottin zu den Menschen, als sie ihr 
einen Opferpfeil uberreichen) 37, 23. 

Vgl. auch aisi, aisineu, kasi, wohlan! bei 
Aufforderungen ? 68. 

KONJUNKTIONEN. 

? 90. VERBINDUNG VON NOMINA UNTER SICH 
UND VON GLEICHSTEHENDEN SATZEN. 

Sowohl aneinander gereihte Nomina als 
auch ganze Satze, die gleichwertigen Charak- 
ter haben, konnen ohne Verbindung neben- 
einander stehen. Z. B. matix nu titeine 
muirdbe moayetsi tsdmureitsi wdvetsi aratgu- 
itse haitse, darauf luden sie die Wolfe, Pumas, 
Jaguare, Koyote, Fiichse und Dachse ein, 
288, 18. sai Sikd pu hatsui rautakeane, sie (die 
Gottin) entschloB sich fur einen und (bzw. 
oder) wenige Tage (namlich als Lebenszeit 
der Menschen) 60, 102. Weniger findet man 
das bei Satzen, und zwar ist dann das erste 
Verbum meist eine Vorbereitung und eine 
Grundlage fur das Geschehen des zweiten 
und dann auch meist durch die Verbform des 
ersten als progressiv gekennzeichnet (vgl. 
? 73-75), z. B. kapd huiyanu tiataunira 
pardtakime huiydnu, verschone es nicht 
(progressives Fut.) und friB es 292, 37. aydpu 
atihireyika tixuatardra, so kreiste (der Adler) 
umher (und) flog, 194, 5. meyuin kureva 
maratsueve, dort stehen sie (und) erwarten 
(ihren Gesang) 61, 14. Dagegen: itsdmureika 
xiume hitakis'e, der Jaguar ging umher und 
briillte, 156, 74. 

In diesem Falle kommt selten auch eine 
Zusammenziehung zweier Satze vor, indem 
die Negation und das Objektspronomen in 
beiden gemeinsam sind: 

tikdi yina taxanaka kdniwa tsaxtan, sie 
ergreife uns hier nicht (und) ziehe (uns) nicht 
in (die Erde) herab, 221, 10. 

Viel haufiger dagegen ist das Fehlen jeder 
Verbindung in Satzen, die eine zeitliche 
Aufeinanderfolge ausdriicken, wo man also 
ein Zeitadverbium a, ayd, aydn, kix, iki, 
ku, kul, ti, tix erwartet (vgl. ? 85). Z. B. 
maxnii mix hierauxmuamue, maxnii kaxai- 
kdxu, maxnii ye vexli yenmiwiSe, sie riisteten 
sich zum Aufbruch, sie stiegen abwarts, sie 
kamen nahe usw. 58, 31. hiradndSi, hirandte, 
hiyautayex?e, hirdwdna, hirautdkwa, das Holz 
war verkohlt, sie legte (den Hirsch) herauf, 
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deckte ihn zu, setzte sich hin, er schmorte 
198, 9. 

Die aneinanderreihenden Konjunktionen 
sind: hamodn, und, das als Pra- und Post- 
position gebraucht wird und zugleich die 
Begleitung ausdriicken kann; (h)apodn), 
dazu, und, und ta(n), ta-na, und, auch; 
hapodn entspricht der gleichlautenden Pra- 
und Postposition, verliert aber diesen Charak- 
ter. ta ist am haufigsten und wird zuweilen 
zur Satzverbindung mit den andern Kon- 
junktionen zusammen gebraucht. Es ver- 
bindet sich dann auch oft mit Zeitadverbien. 
Besonders haufig findet sich in dieser Weise 
a-ta, und, darauf. Oft wird es in der Satz- 
verbindung dem Personalpronomen oder 
Demonstrativum angehangt. Zur Hervor- 
hebung dient tAa-ta, gleichfalls. Vgl. ? 87. 
Zuweilen ist ta nach unserem Sprachgebrauch 
iiberfluissig und nicht zu iibersetzen. 

hamodn: 
yapu mattx nu watduhe utuilu hamodn ipiuru, 

so sprachen zu einander das Schwein und 
der Esel 287, 3 

?Aantaru wdhamoan itsike, (man stellte) Soldaten 
mit Hunden (auf) 155, 72 

wahamoan he isuipi wautaven, in ihrer Gesell- 
schaft (d. h. auch) folgte ihnen ein Trut- 
hahn 287, 4 

pinin pu nahamodn watasdxre, das Unheil er- 
scheint mit mir (d. h. in meiner Begleitung) 
97, 42 

(h)apodn: 
setaantix ye muwaira muagdte apodye muitamoa, 

nehmet das Hirschfleisch mit und die 
Tamale 162, 6 

apon mtsdmureika xiume, auch der Jaguar ging 
156, 74 

ta: 
imistun siipi-hamoan, hapoan tuiu ata nu aixna 

upitru (es kamen herzu:) die Katze, der 
Truthahn, das Schwein und der Esel 288, 16 

hemin itexkame 'tahapoa 'itakwate, (der TausendfuB 
umgibt sich dort mit Wolken) bei unserer 
Mutter und dazu (bei) den G6ttern 256, 72. 

mata nu mistun wataheva, mata nu takwdre wataheva, 
matix nu hauke', und sie luden die Katze ein 
und sie luden den Hahn ein, dann brachen 
sie auf, d. h. sie luden die Katze und den 
Hahn ein, dann... 287, 4. 

apu nu heikayeika imistun atiufuna, ri-ta nu ta- 
kwdre tikasitsin, ri-ta nu puru ahaute've, hi-ta 
nu tuigu ahdkdyi nukamue, darauf ging die 
Katze umher (und) fauchte, und der Hahn 
scharrte, und der Esel stand aufrecht da, und 
das Schwein ging wiitend auf und ab 288, 9; 
hi und ri sind hier Demonstrativpronornina 
gewissermal3en als Ersatz des bestimmten 
Artikels. Vgl. ? 27. 

inana-ta niuri hiyauyqmoa.., und nun will ich 
gehen.. 249, 78. 

tipoa ye t.td ha miupe tahausex... tix-na-k-a-td 
tita hai mutimuaxentindxtSe, wenn du dort 
etwas siehst.. und dir darauf dort etwas be- 
gegnet (so achte nicht darauf) 164, 3; in 
na-k-a ist na als Suffix, k als Zwischen- 
konsonant, a als Ortsadverbium = dort auf- 
zufassen. 

Eine besondere, lediglich zur Fortsetzung 
eines hypothetischen Satzes gebrauchte Kon- 
junktion ist nari mit einer Negation: ,,und 
wenn nicht, (dann)". Hier ist ri bzw. ari, 
schon, nun; vgl. ? 88. Auch nusu, nasu* wird 
in solchem Falle, aber positiv, angewandt. 

tipoa ye panamoitin. . nari ye poamoitite. . 
wenn du mich besiegst (werde ich dich nicht 

fressen), und wenn du verlierst (werde ich 
dich fressen) 209, 1. 

..tipoaku titdsdxri, nari kuikda.., (er 
helfe uns) wenn er gnadig auf uns schauen 
mag, und wenn nicht (was wird er tun?) 
20, 17f. 

nusu muxdwa tahasuta. ., (im Verfolg eines 
Satzes mit tipoa, wenn:) und wenn dort 
Blumen bliihen (so nimm sie nicht) 164, 3. 

? 91. KONJUNKTIONEN NACH AUSDRtCKEN 
DES SAGENS, WISSENS USW.: ,,DASS". 

Konjunktionen sind in diesen Fallen nicht 
durchaus nOtig, werden aber meistens ge- 
braucht. 

uxautaisate, t?a ramuare, dpoari ari, be- 

nachrichtige ihn, er moge wissen, (daB) er 
nun sterben werde 195, 7. 

xixnu niku wautdiattesin, mahui kaj 
muamuixuan, jetzt werde ich ihnen sagen, 
(daB) sie dir nichts tun 177, 80. 
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Die Konjunktionen sind kime, nu, ta(n) 
und wi (hui). Von diesen wird besonders ta 

gebraucht, das gelegentlich auch zur Ein- 

leitung der direkten Rede steht, die auf ein 
Verbum des Sagens usw. folgt. Fur letzteren 
Fall wird besonders kime gesetzt, das um- 

gekehrt in einem abhangigen Satze selten 
vorkommt. Oft jedoch wird die direkte Rede 
ohne Konjunktion angewandt. nu und wi 

(hui), die sonst zur Bezeichnung der Er- 

zahlung bzw. der direkten Rede gebraucht 
werden (vgl. ? 67) finden sich dann nur selten. 

kime: 
rdtahe, ti-k'in puittme, er sprach zu ihm, 

daB er eintrete, d. h. er lud ihn ein ein- 
zutreten, 266, 4. 

rdseira, ti-kin heikan puwayeive, er sah, 
daB er sehr schnell gehen konnte, 195, 4. 

..ti-kime ye titd wiydnu muhdix waxuen, 
(sie sprachen zu einander:) ,,laBt uns irgend- 
wo hingehen", 287, 3. 

ti-kfn ariku watavdxra huiydnu iyauSu, 
(er trug ihm auf:) ,,geh und folge dem 

Opossum", 293, 49. 
Dagegen: ... ariku. .kapd huiydnu tiatau- 

nira, (er trug ihm auf:) ,,geh (und wo du es 

findest,) verschone es nicht", 292, 37. 
...umpi wi he titavira wix inamu, (sie 

sprach:) ,,ja, mein Schwiegersohn hat dort 
ein Saatfeld, 177, 86. 

nu: 
waux&apuftariri tax-nu hetsen ruri, sie 

(d. h. die Gottin) hat angeordnet, daB wir in 
ihr Leben haben, 6, 16. 

rautdmuarere, ti-nii wawuinakwoite, er er- 
innert sich daran, daB er ihnen Salz zu essen 

gebe 9, 11. 
pax-nu wix aitdanan, (dein Schwieger- 

sohn sagte:) ,,schlieBe dich ein..", 173, 38. 
Direkte Rede. 

ta: 
tautdmuargre, i-tan-ta hisexre, sie (d. h. die 

G6ttin) erinnert sich daran, daB wir vor- 
handen sind, 213, 14. 

mitgd mi huyaumuare, tan-tuti yawand- 
6 

tuiresin, mogen sie (d. h. die Regengotter) 
wissen, daB wir sie (die Maisgottin) ihnen dar- 

bringen werden, 261, 13. 
parataiAdte ianana, ta-xutx weheteriwa 

uvzreata, benachrichtige deine Mutter, daB 
sie auf dem Felde nachsehen mochte, 176, 75. 

pata nu wix uhdume, (sie sprach:) gehe 
(und hole..) 176, 76; hier ist also ta in 
direkter Rede gebraucht. Uber nu siehe oben. 

wi: (hut): 
rautamuarere, tixutix tutene, er erinnert sich 

daran, daB er tanze, 42, 58. 

? 92. KONJUNKTIONEN IN FINALSXTZEN: 
DAMIT. 

Auch hier begegnen wir den Konjunk- 
tionen ta und nu, von denen ta haufig ge- 
braucht wird, aber weit ofter steht gar keine 
Konjunktion. Zuweilen wird dafiir das Fu- 
turum gesetzt, das aber auch nach den Kon- 
junktionen nicht immer vorkommt, vgl. ? 70. 

..tian kai ayen metahakise, (ergreifet ihn), 
er moge nicht so zwitschern, d. h. damit er 
nicht... 

yanu hamutsueve, yanu wix tahamoatdiiate'- 
sin, ,,ich erwarte euch, ich werde euch sagen", 
d. h. um euch zu sagen, 170, 11. 

kanu puitankdne, makda kuvtn narure, ich 

wage es nicht, (damit) sie mir nichts Ubles 

zufiigen, 195, 10. 

nu: 
...ti-nu wix kai kitsix muataheika,,, (schlie- 

Be dich ein,) damit der Rauch dich nicht 
tote, 173, 38. 

tirdmuamue, ti-nii wauxkadte, sie bereitet 
sich vor, sich zu kammen (eigentlich: damit 
sie sich kamme), 105, 59. 

ta: 
rautdmuarere ixa, ta ikui wawira, er er- 

innert sich des Wassers, damit er sie (d. h. die 
Kinder) nun bade, 9, 13. 

aixpu waukdnaxtesin, mata hetsen ruri, 
diesen (AufguB) wird er ihnen geben, damit 
sie darin das Leben haben, 25, 63. 

I I 
8I NOS. I-2 GRAMMATIK DER CORA-SPRACHE 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


82 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS VOL. VII 

? 93. KONJUNKTIONEN VON FOLGE- UND 

KAUSALSATZEN. 

Ebenso kann nu ,,sodal" und ,,weil" be- 
deuten, wahrend ta(n) nur fur ,,weil" in den 
Texten vorkommt. Die gewohnliche kausale 
Konjunktion ist aber pampa. 
nu: 

yipe hs_exre tahete tetewan, pa-nui pura- 
muare ineniuka, ,,(ich gebe dir meine Worte 
herab). Du befindest dich hier in der Unter- 
welt, Tetewan, (Anrede), so daB du meine 
Worte weiBt", 135, 2. 

kapu ye, ya-nu ai ye ramuare itahas, 
,,(wenn uns dort irgend etwas zustoBen 
wird!) Antwort: ,,nein, da das hier unser 
alterer Bruder weiB", 120, 8. 

ta: 
ina xutix kai hamoix tutrisin, amax-ta wix 

mui itaite, ,,ich werde nicht (genug) Tortillas 
haben, da dort viele Leute sind", 175, 62. 

pampa: 
rdtawaka ititittwaka, pampa marctaix ititi- 

tdwaka, es fertigte sie der Handwerker an, 
weil sie es dem Handwerker auftrugen, 
168, 23. 

pampa ren titetJen, (er lud ihn ein einzu- 
treten), weil er eine gute Kleidung anhatte, 
266, 4. 

Gewohnlich wird aber die Kausalverbin- 
dung nur durch den Sinn ausgedriickt, z. B. 
apa wi tinahaumin, uni tahdmoaren nevlreata, 
,,bringe mir zu essen, ich werde dort auf 
meinem Felde arbeiten" (statt da ich arbeiten 
werde), 175, 60. 

? 94. KONJUNKTION ti IN VERGLEICHS- UND 
BEDINGUNGSSATZEN UND tipoa. 

Vielfach findet sich ti als bedeutungsloses 
Prafix von Adverbien, Nomina, Konjunk- 
tionen usw. oder Verben, ist aber Ofter No- 
mina, Adverbien und Pronomina suffigiert, 
um eine relativische Verbindung anzudeuten, 
? 13, ? 14, ? 38. Wir hatten ferner ti(x) in der 
Bedeutung ,,darauf" als Zeitadverbium ken- 

nen gelernt (? 88). Es kommt aber auch 
haufig zum AnschluB meist kurzer ver- 
gleichender Satze im Sinne von ,,gleichwie, 
entsprechend wie", manchmal mit kausalem 
Anklang (,,weil") vor. Meistwird hierti(x) an 
das Personal- bzw. Demonstrativ-Pronomen 
angehangt. 

sapuf nurdru, tix titatahe itatex, ich fihrte 
es wohl aus, wie es uns unsere Mutter sagte, 
159, 110. 

nausakai rukime puwduxrurixri, sa-tixti 
tirdyitix, furwahr ihr allein bringt es nicht 
zustande, wie ihr wiBt, 125, 23. 

ayana sai niunkari-kime neyen tiwauwau, 
pa-ttx pixkadi nain yanamuaxriramue, so 
bitte ich dich hier mit einem Worte, ent- 
sprechend wie (d. h. weil) du hier nicht alles 
h6ren willst, 130, 29. 

In Bedingungssatzen findet sich selten ti. 
tamoa pu huiydnu tankaka, tix hati unave; 

ti huiydnu hdkwaka, ameira huiydnu kiku, 
(man weiB es nun:) ,,es ist gut gesalzen, wenn 
irgend einer salzt; wenn er iBt, dann ist es 
wohlschmeckend, 285, 15. 

Die eigentliche Konjunktion ,,wenn" ist 
tipoa, was ein Homonym von tipoa, darauf, 
ist (? 88). Beispiele fur tipoa, wenn, sind 
bereits bei Gelegenheit der Verwendung des 
Futurums in Bedingungssatzen gegeben. Vgl. 
? 71. Die meisten Bedingungssatze werden 
aber ohne jede Konjunktion ausgestattet. 

pax huiydnu haxv'ra itgtso, unu muahau- 
wakanesin, du wirst den Kase ergreifen (d. h. 
wenn du .. ergriffen hast) werde ich dich 
herausziehen, 293, 59. 

nana tinkuve, sati sana tirawau, sextte 
yenseira... ,,ich bitte (namlich: euch Ver- 
storbene), wie ihr bitten wiirdet (eigentlich 
bittet), ihr werdet noch bestehen (d. h. wenn 
ihr noch weilen wiirdet [auf der Welt]), 132, 4. 

? 95. DIE DARSTELLUNG TEMPORALER NE- 
BENSATZE OHNE KONJUNKTION. 

Durch das progressive Futurum und die 
Progressivform auf ka werden zuweilen 
unsere temporalen Nebensatze mit gleich- 
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zeitigem und aufeinanderfolgendem Gesche- 
hen (wahrend, als) deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Vgl. ? 73. 75. Konjunktionen dafiir 
gibt es aber nicht. Man sollte meinen, daB 

wenigstens die fehlende Konjunktion ,,bis" 
irgend wie einen Ersatz gefunden hat, da 
man gen6tigt ist, sie in der Ubersetzung 
haufig anzuwenden. Das ist aber nicht der 
Fall. Nur progressive Formen kennzeichnen 
manchmal die Verbindung. 

yamux ye hauxu, tikaitge uhdume isa- 
kaimuna, so gingen sie (d. h. stets zum Fest), 
darauf kam Sakaimuna nicht mehr hin (d. h. 
bis er nicht mehr kam). 

manu mi wairetReve, manux mix husire 
zreabe, sie (d. h. die Bienen usw.) bissen sie, 
die Wolfe walzten sich (d. h. bis sie sich 
walzten), 288, 24. 

Zuweilen wird jedoch in diesem Sinne, 
aber nach unserem Empfinden unzweck- 
maBig die Negation angewandt. 

setrna, wi takdi watapoarite, ,,tanzet, wir 
horen nicht auf (d. h. bis wir aufhoren), 
169, 8. Vgl. auch das Beispiel ? 77. 

? 96. ABHXNGIGE SATZE MEIST MIT GLEICHEM 

SUBJEKT WIE DER HAUPTSATZ. 

Wir haben aus ? 42. 43 gesehen, daB ,,an- 
fangen", und ,,wollen" durch die Suffixe ra 
und mue, ku ausgedriickt werden. Das ein- 
zige, allerdings verkiimmerte Verbum, das 
sich so enge an ein anderes anschlielt, daB es 
bei gleichem Subjekt dieses mit ihm gemein- 
sam hat, und das Pronomen nur selten 
wiederholt, ist t?a, t?e, wollen. Indessen ist ja 
iiberhaupt die Wiederholung des Pronomens 
an verschiedenen Stellen vor dem Verbum 

haufig. Vgl. ? 24, 69. Sonst wird, wo wir 
im abhingigen Satze oft den Infinitiv usw. 
setzen, stets das Pronomen wiederholt und 
die beiden Verba werden ohne Verbindung 
nebeneinander gesetzt, soweit nicht bei einer 
Absicht nu oder ta eintreten konnen; vgl. ? 92. 

hirakix tiwauxmoire, er endete damit, das 
Feld zu jaten, d. h. war damit fertig, 176, 73. 

nirz rdkix zna waumoire, ,,ich bin schon 
6* 

mit dem Jaten fertig, eigentlich: ,,ich bin 
damit fertig, der ich jate", oder ,,ich, der 
Jatende" usw., indem aus dem Prafix i 
hervorgeht, daB der AnschluB nominal oder 
relativisch ist. Vgl. ? 13. 

kasi huiydnu watdmuatsix, pa huiydnu 
raxv'ra (Fut.) iwai, wohlan, versuche es, 
einen Fisch zu greifen, 286, 2. 

katEd nu hirautdmuarere, tuxiyauwakanen 
(Fut.), er dachte nicht mehr daran, ihn 
herauszuziehen, 293, 58. 

tapu tihautak&nen (Fut.), tikdi utaheite 
titdita.. (bittet unsere Mutter), daB sie uns 
nicht irgend etwas schicken wolle, 263, 11. 

putindtdmua initex, nixu? puhuzrix, ,,mich 
hat meine Mutter dazu bestimmt, es zu tun", 
203, 13. 

? 97. STELLUNG DER SATZTEILE. 

Die gewohnliche Aufeinanderfolge der 
Satzteile ist folgende: 1. kiirzeres Adverbium 
bzw. Konjunktion, Fragepartikel; 1 a. Er- 
zahlungspartikel oder Partikel der direkten 
Rede; l.b Negation; 2. Subjektsnomen oder 
-Pronomen; 3. Objektsnomen oder -Prono- 
men; 4. Verbum; 5. ausgefuihrtes Adverbium. 
Ist das Subjekt ein Pronomen, so kann es 
auch am Anfang stehen. 

tita (1) nu (la) -kix (1) amug muaixnata 
(2) muvii (3) wataix (4), darauf (1), sagt man 
( a), der Habicht (2) den Falken (3), forderte 
auf (4), 286, 9. 

ni (1) wiydnu (la) pa (2) -kdi (Ib) wave 
(3) kimua (4) ,,Willst (4) du (2) nicht (Ib) 
einen Koyote (3) verspeisen (4) ?" 295, 53. 

ma (2) -tix (1) nu (la) vike (3) uhauwe- 
wexts'aka (4), darauf (1) fallten (4) sie (2) 
einen Zacalosuchil-Baum (3) 155, 65. 

ka (Ib) -mu (2) nu (la) titd (3) u (1) -ha (3) 
-sexraven (4) tikari-tsaxta (5), sie (2), sagt 
man (la), sahen (4) nichts (Ib, 3) in der 
Nacht (5) 289, 2. 

Subjekt (2) und Objekt (3) konnen aber 
auch nach dem Verbum (4) stehen, und dann 
vertauschen sie gewohnlich ihre Stellung 
untereinander, wahrend Subjekt und Objekt 
im Pronomen als Verbalprafix wiederholt 
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werden kann, wie es auch im ersten Falle 
geschehen kann. 

ti (1) -ni (la) kayen (1) ti-wa (3) -he (4) 
truvauxsimoa (3), darauf (1), sagt man (la), 
sprach (4) er (2) so (1) zu seinen Alten (3). 

ma (2) -ti (1) hi-rau (3) -tdmuarere (4) 
mutimuakas (2), nun (1) erinnerten sich (4) 
seiner (3) die Denker (2) 195, 9. 

tix (1) -nu (la) ha (3) -antatix (4) kwasika 
(3) iyauku (2), darauf (1), sagt man (la), 
pfliickte (4) das Opossum (2) einen reifen 
Zapote (3) 291, 13. 

ayd (1) -pu (2) tihiruradoa (4) kalene (3) 
iwaira (3) aixna imuari (2), so (1) lieB (4) die 
Schildkr6te (2) ein kleines (3) (Stick) 
Fleisch (3) fallen (4), 198, 12. 

hi-ra (3) -ankurate (4) itete (3) imuari (2), 
die Schildkrote (2) nahm (4) den Stein (3) 
in Empfang (4) 197, 5. 

a (1) -mu (2) mix (2) kdndkan (1) tuirasdira 
(4) ikitsapdra (3), dort (1) sammelten (4) sie 

(2) sogleich (1) ihre (der Schildkrote) Schalen 

(3) 199, 23. 
Bei Hervorhebung steht das Nominal- wie 

das Pronominalobjekt auch voran: 
muadc (3) na (2) -ra (3) -tdmua (4), Hirsch 

(3) nenne (4) ich (2) ihn (3) 192, 9. 
aime (3) nund ux (2) u- (1) xietatoasin (4), diese 

(3) werde (4) ich (2) dort(1)lassen(4), 165, 13. 
Namentlich in den Gesangen kommt auch 

die Stellung des Nominalsubjekts vor dem 
Verbum und die des Nominalobjekts hinter 
ihm ofters vor: 

naixmi (2) timuakas (2) yui (1) -mu (2) 
ritdxxtoa (4) ztahdtsi (3), alle (2) Denker (2) 
lassen (4) hier (1) unseren alteren Bruder (3), 
82, 158. 

Das Adjektiv steht meist vor dem Sub- 
stantiv, ebenso der Genitiv vor dem zu 
bestimmenden Wort, obwohl sehr viele Aus- 
nahmen vorkommen. Uber die Stellung des 
Genitivs siehe ? 22. Es findet sich ebenso 
kalene iwaira, ein kleines (Stick) Fleisch, 
198, 12; tete iipuri, ein groBes Knauel 172, 32, 
wie imuaAa vatix, ein groBer Hirsch 189, 1 
oder zgdri vate, groBer Topf 274, 2. Dagegen 
stehen meistens Adjektiva mit dem Prafix ti 

nach dem Substantiv. Z. B. ya- (1) pui (2) 
-r(l ) tawduru?aka (3,4) u?ari- kme (5) tikwaizna 
titdumoa (5), nun (1) bemalte (4) er (2) sich (3) 
mit weiBer (und) gelber Farbe (5), 71, 16. 
Der Regel der Stellung des Objekts vor dem 
Verbum unterliegt es aber, wenn das Adjektiv 
als Attribut des im Verbum steckenden 
Nominalbegriffs davor steht. Vgl. ? 21. 

Eine besondere Eigentiimlichkeit bezuglich 
der Stellung der Partikel nu und wi ist, daB 
sie auch zwischen zusammengehorige Teile 
eines Wortes oder einer enklytischen Ver- 
bindung treten k6nnen. 

ayd (1) -pu (2) nu (la) tita (1) nu (la) 
-was (1) hi-ra (3) -taiwauri (4), darauf (1), 
sagt man (la), fragte (4) sie (2) ihn (3) 
nochmals (1) (tawas) 184, 20. titdni (1) wi 
(la) -kime (1) nai (2) -ti-n (3) -tapesin (4)? 
womit (1) (titdni-kime) werde (4) ich (2) 
mich (3) festbinden (4)? 205, 7 

Zwei Nominalobjekte als naheres (3a) und 
entfernteres Objekt (3b) konnen beliebig 
aufeinander folgen. 

ya (1) -pu (2) haukanete (4) haitire (3b) 
ixumuveri (3 a), hier (1) schmickt (4) er (2) mit 
Wolken (3b) seinen Federstab (3a), 247, 12. 

mu (2) -ri (1) mi (2) -ki (1) me (2) -titAeste 
(4) isautari (3b) rtrin atduri (3a), sie (2) 
hangen (4) nun (1) Sautari (3b) die Lebens- 
tasche (3a) um (4) 53, 49. 

Die Satze sind stets so geschlossen, daB 
sie hochst selten durch einen andern Satz 
unterbrochen werden. Nur Relativsatze k6n- 
nen zuweilen eine solche Unterbrechung 
herbeifiihren. 

metitevive, irabe matiteine, muaramoititSe, 
die groBen (Tiere) (eigentlich: sie sind groB 
d. h. die, die groB sind), die die W6lfe ein- 
geladen hatten, (eigentlich: die WOlfe luden 
ein) wurden besiegt, 289, 25. 

aisu tusex inetitetsen aix?u putiSeve, diese, 
(die) ihr seht, ich (der ich) Kleidung anhabe, 
diese habt ihr gem, d. h. die Kleidung, die 
ich anhabe, die ihr seht, habt ihr gem (statt 
meiner), 266, 6. 

Berlin, Museum fir V6lkerkunde, 1931. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. [1]
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84

	Issue Table of Contents
	International Journal of American Linguistics, Vol. 7, No. 1/2, Mar., 1932
	Volume Information
	Front Matter
	Grammatik der Cora-Sprache [pp.  1 - 84]
	The Yawelmani Dialect of Yokuts [pp.  85 - 89]
	Note on Some Recent Changes in the Kwakiutl Language [pp.  90 - 93]
	Miscellanea Algonquiana [p.  93]
	Review
	untitled [pp.  94 - 96]






