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V o r r e d e. 

Die gronlandische sprache gehort zu dem in Europa unter dem 

namen des karalitischen +) bekannten sprachstamm, dessen gebiet 

sich von Labrador, Gronland und Baffmsland langs der nordkiiste 

des nordamerikanischen festlandes bis zu den Aleuten erstreckt. 

Die vorliegende grammatik behandelt zuniichst die ostlichste mund

art dieses sprachstammes, namlich das gronlandische, von welchem 

aber das labradorische in grammatikalischer hinsicht so wenig ver-

schieden ist, dass sie in ihrem Isten u. 2ten theil (formenlehre und 

syntax) zugleich auch als labradorische grammatik gelten kann. 

Ueberhaupt mag der unterschied zwischen diesen und den west-

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

etwa aus der gegenseitigen entfernung schliessen mochte. Die Es

kimos in Labrador sind seit wenigstens 1000 jahren von den gron-

landern vollig getrennt, und doch sind die sprachen beider weni-

ger verschieden, als z. b, dånisch u. schwedisch, od. holliindisch 

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

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

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

gronlandischen buch vorlas und wiirden zweifelsohne noch weit 

*) besserwåre: karalisch, denn der name dieses volks ist in der einheit kardleK 
(ein karate). 

**) s. capt. J .  Ross's zweite entdeckungsreise, Cap. 41. sub dato 12. Juni. 
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mehr davon verstanden habon, wenn sie dasselbe von einem gron • 

lander gehort hatten, und vielleicht alles, wenn ein gronlånder iiber 

gegenstande des gemeinen lebens mit ihnen gesprochen hiitte. So 

sind auch von den in capt. Ross's reisebeschreibung vorkommen-

den ortsnamen (trotz der englischen orthographie und der wahr-

scheinlichen vemnstaltung mehrerer) die meisten als gut gronliin-

disch erkennbar, und da es andrerseits auch in Gronland vieie 

ortsnamen giebt, iiber deren Bedeutung jetzt keiner der eingebor-

nen mehr auskunft zu geben vermag, so liisst sich hieraus eben-

falls schliessen, dass der spraehliche unterschied zwischen hier und 

dort nicht gross sein mag. Von den in Gronland selbst bestehen-

den dialecten mag hier folgendes geniigen: Auf der westkiiste 

unterscheiden sich 2 hauptdialecte: der nordliche und siidliche; 

ersterer ist der hiirtere, und zugleich der reinste in der aussprache, 

besonders der vocale; der siidliche ist weicher, aber auch undeut-

licher. (Ein anderer unterschied ist der, dass die siidlander mehr 

grammatikalische, die nordliinder mehr logische fehler machen). 

Der ostgronlandische dialect hat in manchen theilen mehr ahnlich-

keit mit dem nordlichen als mit dem siidlichen dialect der west

kiiste. Die meiste verschiedenheit findet iiberall in lexicalischer 

hinsicht statt, doch auch hier ist der unterschied nicht grusser, als 

dass die schriftsprache (die lingua sancta) nur in åusserst wenigen 

fallen provincialismen aufzunehmen genothigt ist. 

Ueber das gronlandische sind in friiheren jahren zwei gram-

matiken im druck erschienen, namlich 1760 die jetzt nur als anti-

quitiit hie und da noch vorhandene von Paul Egede, und 1791 

die von Fabricius. Ausser diesen giebt es noch eine dritte von 

Konigseer, verfasst um 1760, die aber, wie auch eine dem La-

bradordialect angepasste abiinderung derselben, nie gedruckt wor-

den ist. Egedes grammatik war der bahnbrecher, nicht nur in 

dieser sprache, sondern in dieser art von sprachen iiberhaupt, da-
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her sie nicht nach gewohnlichem maassstab beurtheilt vverden darf. 

Von den beiden spatern stelit die Konigseer1 sche noch ganz anf 

europaischem (resp. lateinischem) standpunkt, wogegen Fabricius 

sich in manchen stiicken in einem fiir seine zeit allerdings bemer-

kenswerthen grade von der damals noch fast unbestrittenen auto-

ritiit des iateinischen als alleinigen sprachmusters frei gemacht 

hat. Mehr jedoch kann in dieser hinsieht jetzt envartet werden, 

wo man beides das eigenthumliche und das verwandte verschie-

dener sprachen zu unterscheiden besser gelernt hat, und sollte 

daher der wesentlichste unterschied zwischen jenen friiheren gram-

matiken und der gegenwartigen darin bestehen, dass der ausgangs-

punkt, statt bei jenen europaisch, bei dieser gronlandisch ist. In 

wie weit dies gelungen ist, muss der erfolg hier im lande zeigen. 

Mit dieser veranderung des ausgangspunktes hiingt dann auch 

die veranderung der schreibart, die den mit der bisherigen gron-

landischen literatur (dass ich mich so ausdrucke) bekannten bald 

auffallen wird, aufs engste zusammen. Ist es iiberhaupt ein arger 

fehler, wenn man verschiedene laute durch einerlei buchstaben, 

oder einerlei laute durch verschiedene buchstaben bezeichnet, so ist 

der fehler doppelt arg in einer so durchaus regehnassigen sprache, 

wie das gronlandische ist, wo durch eine nicht in der sprache 

selbst begriindete schreibart das von derselben zu entwerfende 

bild bis zum unkenntlichen entstellt werden kann, und demjeni-

gen, der bei erlernung der sprache anf solche (entstellende) hulfs-

mittel angewiesen ist, eine menge unnothiger schwierigkeiten be-

reilet wird. Uebrigens wird man sich leicht uberzeugen konnen, 

dass ich bemiiht gewesen hin, mich dem bestehenden so nahe an-

zuschliessen, als es sich mit festhaltung des grundprincip's aller 

schrift: je ein zeichen fiir einen laut — vertragen kann. 

Zum schluss will ich noch bemerken, dass diese grammatik 

(wie auch die friiheren) zuniichst fiir solche geschrieben ist, die 
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hier im lande ihren aufenthalt nehmen, und somit tiigliche gele-

genheit haben, die sprache ans dem munde des volks zn horen; — 

soli also nicht sowohl ein erschopfendes lehrbuch der sprache 

sein, als vielmehr nur ein hulfsmittel, klarheit in das gehorte zu 

bringen. 

Geschrieben in Neuherrnhul in Grenland, d. 25. Juni 1850. 

Samuel Kleinschmidf. 
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Einleitung. 

Erster abschnitt. Schrift und aussprache. 

1. Die laute und deren bezeichnung. 

§ •  

Die gronlåndische sprache hat folgende laute: 1) drei vocale: rt, 

i ,  u; s. §.2. — 2) vier harte consonanten: einen kehllaut, eiaen gaum-

laut, einen lippenlaut und einen zungenlaut, und zu jedem derselben 

einen weichen und einen nasalen (nasenlaut), wie folgt; 

kehllaute gaumlaute lippenlaute zungenlaute 

harte: k (ka) k (ke) p t 

•weiche: r g v s 
nasale: rng ng (eng) m n 

Von diesen sind die gauin-, lippen- und zungenlaute dieselben, die 

auch bei uns durch dieselben buchstaben bezeichnet werden, nur v 

was dem deutschen w entspricht, wird nicht mit hiilfe der zåhne, son-

dern allein durch die lippen gebildet; — K, welches sich von Jc im we-

sentlichen dadurch unterscheidet, dass es — als kehllaut — tiefer im 

munde gebildet wird, klingt nach einem langen oder scharfen oder be

tonten vocal fast wie rh, und vor oder nach i (e), mit welchem, als dem 

sclmachsten vocal, dieser stiirkste consonant sich am wenigsten vertriigt, 

und daher besonders vor i nur mit anstrengung ausgesprochen werden 

kann, glaubt man gleichzeitig mit demselben ein r zu horen; auch vor 

u, besonders am anfang eines worts, klingt es rauher als vor a; —- r 

ist unserm r zwar ahnlich, doch nicht gleich, da es nicht, wie jenes, 

ein zungenlaut, sondern ein kehllaut ist, —• namentlich hat es nicht den 

schnarrenden ton des unsrigen; — rng ist dem ng so ahnlich, dass ein 

Europaer es fast nur durch den tieferen laut des davor stehenden vo-

cals von jenem zu unterscheiden vermag — (dieser buchstabe kann iibri-

gens entbehrt werden, s. §.5. anm,). — Ferner giebt es 3) noch vier 

Meiche consonanten, namlich einen kehllaut: r, ahnlich einem tief in der 

kehle gesprochenen ch, wie es u. a. die Schweizer haben — (vielleicht 

ein zusammengezogenes rg, vgl. §.31. gcfc, u. §.63,8), — und drei zun

genlaute: ss (esch), l, ss entspricht dem deutschen sch, ist jedoch 

bedeutend weicher; nach vocalen oder v glaubt man zuweilen zu an-

Grbnl. Gramm, ^ 
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fang desselben ein (deutsches, d. i. zungen-) r zu horen; — l h. j sind 

unserm 1 u. j gleich. *) — Dann haben 4) die weiclien consonanten als 

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

schen zwei vocalen steben, wo der laut der vorhin bescliriebene ist; — 

geschwacht wird derselbe, wenn sie einen vocal vor, und einen con

sonanten nach sich liaben, in welchem fall man sie kaum bort; zugleicb 

nabert sicb der laut in etwas dem barten, wenn der folgende consonant 

ein barter ist, namentlicb klingen dann r, g u. v in den barteren dia-

lecten wie ein balbverschlucktes k, kod.p; — und gescbarft werden 

sie, wenn sie einen consonanten vor, und einen vocal nacb sicb baben: 

dann klingt g wie ch (in „icb, bucb"), v wie f (durcb die lippen gebil-

det), l wie ein zusammengezogenes dl (etwa wie wenn man statt ad-ler: 

a-dler sagt), s wie unser scbarfes s (sz), und ss beinabe wie scb; — 

aus r wird bier immer r. Fiir das so gescbarfte v ist bier iiberall f 

gescbrieben, und fiir das gescbarfte l: dl; bei den iibrigen ist der durcb 

die scbarfung bewirkte unterscbied nicbt so bedeutend, dass er einer 

besonderen bezeicbnung bediirfte. — Mit einem baucb — h — fangen 

einige zurufe an, sonst aber kommt ein solcber nicbt vor. 

*) Ausser diesen giebt es nocb einen kehllaut, tiefer als K , den man erforderlichen 
falls ci schreiben konnte. Es ist dieser aber fiir ein europaisches ohr schwer 
von K zu unterscheiden; selbst von den Gronlandern sebeinen beide nicbt mebr 
reebt unterscbieden zu werden. Darum, und well — etwa mit ausnabme von 
Kctu (tag) und muk (stirne), welcbes letztere wort den tieferen laut bat (also 
qauk) — wol kaum zwei worter sein mogen, die sicb nur in diesen beiden con
sonanten von einander unterscbeiden, und somit verwecbselung eines worts mit 
einem andern desbalb nicbt zu befiircbten stebt: so sind bier beide kebllaute 
(k und q) durch K bezeicbnet. — Ob etwa r zu q geboren sollte, wie r zu k? 

§• 2. 

Die vocale haben J) je zwei bauptabstufungen: einen hellen, hoben, 

und einen tiefen oder dunkeln laut. Der reine (normale) laut des a ist 

der tiefe, und der des i u. u der hobe, also ist die mogliche verånde-

rung beim a liebung, und beim i u. n senkung des lauts. Senkung, 

die also namentlicb das i u. u trifFt, findet statt, wenn entweder das 

wort mit einem vocal schliesst, oder ein fc-laut darauf folgt: in diesen 

beiden fallen ist im folgenden immer (ausser in der endung ai) e fiir 

i, und o fiir u gescbrieben, — auch vor VK, denn ein dazwiscben ste

llendes v hindert den einfluss des K nicbt; — der laut ist dann unserm 

tiefsten e und o (z. b. in „kern, horn") gleich. Ausserdem wird auch 

einige senkung bewirkt durcb ein vorstebendes K, und durch die deb-

nung (§.3), daber JÅ u. KU fast wie ke u. ko, und i u. u etwa wie ei 

(nicbt ai) und ou lauten. H eb ung (des a) wird bewirkt durcb einen 

nachfolgenden t- oder fc-laut, und ist am stårksten, wenn der vocal zu-
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gleich scliarf oder betont ist (§. 3. 9.), oder auch, wenn beides vor und 

nach demselben ein t- oder /c-laut steht: a klingt dann ziemlicli wie ii, 

oder, im fall es zugleich lang ist (å, «), M rie ein zusammengezogenes aii, 

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

iindert wenig, wenn etwa auf das a erst ein v folgt, dagegen aber wird 

durch ein vor dem vocal stellendes K  iiberall die wirkung des nachfol-

genden t- oder fc-lauts grosstentheils wieder aufgehoben. 

Ueberhaupt sind alle, auch die feineren abstufungen des vocallauts 
durch die uingebungen des vocals bedingt, und ergeben sich daher 
bei richtiger aussprache der consonanten von selbst. Wollte man z. b. 
in nugsagau (mitgebrachtes) das 1ste u. 2te o so rein haben, als das 
3te, so miisste man die beiden g wenigstens wie ch ausspreclien, und 
wenn man in nunat (lander) das a rein aussprache, so wiirde ein 
Gronlånder minart zu horen glauben. i und u vor einem fc-laut rein 
auszusprechen, granzt an unmoglichkeit. 

Ausserdem hat 2) das tf (und o) im siidgronl. dialect eine art umlaut, 

indem es nainlich in gewissen anhangseln regelmiissig in ein unreines 

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

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

det dasselbe statt. « zwisciien s und j klingt immer wie ii. 

§. 3. 

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

wie z. b. das a in folgenden vier deutschen wortern: daselbst (kurz u. 

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

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

gegenwartigen folgende 3, iiber die vocale gesetzte zeichen angewen-

det: - kurz u. scharf, - lang u. scharf, - lang u. stumpf. Lange vo

cale entstehen durch zusammenziehung aus zwei (oder mehreren) kurzen, 

und scharf wird ein vocal durch einen die sylbe schliessenden conso

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

und die doppelvocale — ai, ae, au, ao — immer lang; die obige be-

zeichnung trifft also nur scharfe vocale in offenen syllien, und lange, die 

nicht sichtlich doppelt sind. Erstere entstehen grosstentheils entweder 

durch wegfallen eines nachfolgenden wurzelconsonanten, oder auch da-

durcli, dass an einen stumpfen vocal ein anhang kommt, der einen schar-

fen vocal vor sich erfordert, dergleichen es einige giebt — (solchen ist 

hier immer das schårfungszeichen vorgesetzt, z. b. -nguan, §. 29); in 

einzelnen fallen wol auch durch andere ursachen. Uebrigens hat die 

scharfung des vocals einer offenen sylbe hier iiberall dieselbe wirkung, 

als bei uns, namlich dass man den folgenden consonanten wie doppelt 

bort, daher r, g und v, welche diese art verdojjpelung nicht vertragen, 

keinen scharfen vocal (in offener sylbe) vor sich haben konnen. 
^ * 
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Anm. 1. Bei zusammenziehung zweier vocale werden auch die dem 
einen oder beiden etwa zukomraenden zeichen zusammengezogen, also 
wird å aus aa, oder aa, oder åå (denn långer als lang kann der vo-
cal nicht werden); o aus ua, oder od, oder du aus au, oder aus 
au-, oder aus du- (bei doppelten vocalen koimnt das zeichen auf den 
ersten); d aus a- etc. etc. 

Anm. 2. In den doppelvocalen wird immer der zweite vocal sehr 
schwach ausgesprochen; am deutlichsten ist der doppellaut in ai, 
dagegen in ae und ao hort man fast durcligångie; nur den ersten 
(als «). & & 5  

§• 4. 

Die Europåer, von welchen die gronl. sprache in schrift gebracht 

ist, liaben sicli dazu von anfang an, wie auch bier gescbeben, der latei-

niscben scbriltzeicben bedient, aber nacb verscbiedenen grundsåtzen, und 

zum tbeil obne geniigende klarbeit iiber das eigentbumlicbe Mesen der 

spracbe zu baben. So kommt es, dass man bald einen laut auf zwei 

oder drei verscbiedene weisen gescbrieben, bald einen bucbstaben fiir 

zwei oder drei verscbiedene laute angewendet findet, nicbt nur in ver

scbiedenen biicbern, sondern oft in ein und demselben bucb. Es wird 

daber nicbt iiberfliissig sein, die bier angewendeten bucbstaben mit den-

jenigen zusammenzustellen, die je fiir denselben laut in den jetzt vor-

handenen biicbern vorkommen. 

a findet sicb a, æ, ae, e, i. 

e - - e, æ, ae. 

i - - i, e, æ, ae. 

0 - - 0, «. 

u u, 0. 

K  - - h, k\ hr. 

r - - r; und fiir V K : hk, hh\ 
f - - f, r, rh, ch. 

h h, g. 

9 g; und fiir gp, gt, gs etc.: hp, ht, hs etc. 
ng - ng. 

V p, b. 
v ~ - v, p, u. 

f (v nach cons.) h, f, v; und fiir vf, gf, rf: vg, gv, rchv, hb, rh. 
m m. 
t t; fiir ts zuweilen; z. 
s - - s, z. 
S S  - ss, s, rs, rss; (in Labr.: j, ts, ds). 
n - - n. 
l 1. 



§. 5. 6. Consonantverbindungen. 5 

Fiir (I{ (/nach cons.) findet sich l, dl; und fiir vdl und tdl: II. 

- j - - i-
Ueherdies ist regellose doppeltschreibung beides der consonanten und 

der vocale neben eben so regelloser anwendung der delmungs- und 

scharfungszeichen (-, -) ganz gewohnlich. 

2. Verbindung und veranderung der laute. 

§• 5. 

Das gronlandlsche organ liebt volle vocale, und einfache, aus einem 

consonanten und einem vocal bestehende sylben. Zusammengesetzte, 

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

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

entsteht, und halbe oder hulfsvocale, wie sie bei uns håufig sind, z. b. 

in b'reclien, g'leich, ad'ler etc., kommen luer gar nicht vor, sondern wo 

zwei consonanten beisammen stelien, da werden diese ganz zusammen-

gezogen, was dann bei den weichen die §. 1, 5 erwiilinte schwåcliung 

des ersten und scharfung des zweiten zur folge hat. Fiir die sylben-

theilung ist regel, dass ein einfacher, zwischen zwei vocalen stehender 

consonant olme ausnahme zum folgenden vocal gehort, eben so von zwei 

(oder drei) beisammenstehenden der letzte. Zwei consonanten am an-

fang einer sylbe oder auch am ende eines worts konnen nicht stattfin-

den. Ferner konnen von consonanten am anfang eines worts ausser 

den harten mir ni, n und s stelien, am ende der worter nur die harten, 

und am ende solcher sylben, die nicht endsylben sind, nur t, r, g, ng 

und v; s. §. 6. Ausnahmen hiervon finden sich nur in einigen schall-

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

KerltoK, wilde ente, und ss am anfang eines worts in ssit (mehrheit), 

griines oder nasses holz, was im feuer zischt. 

Die harten consonanten am ende der worter werden ofters gegen ihre 
verwandten nasenlaute vertauscht, wenn ein mit einem vocal anfan-
gendes wort olme pause drauf folgt, doch ist dies nicht durchgehende 
regel, sondern nur gewohnheit einzelner, besonders der weiber. In 
den wenigen fallen, wo es regelmiissig statt findet, ist hier dennoch 
nur der harte consonant geschrieben, aber das wort durch einen binde-
strich mit dem folgenden verbunden, z. b. uanoK-ipa (wie ist es ?), 
s. v. a. Kanorng ipa? Hierdurch wird die schreibung des mg iiber-
fliissig, denn dies ist der einzige fall, wo es allgemein vorkommt. 

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

1) allgemein: K_od  fc. l au lnac l l s t i  p.iaut nachst. Maut nachstehend. 
w-laut vorstehend: TK, —, rr; rp, rf, rm; rt, rs, rss, rdl, rn. 

fc-laut vorstehend: —, gk, gg; gp, gf, ngm; gt, gs, gss, g dl, ngn. 
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sene etc. etc. Immer ist dabei ein knrzer stumpfer vocal zweien con-

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

des vocals einem consonanten gleich zu setzen. Der etwanige anfangs-

consonant einer sylbe tragt zum gewiclit derselben nichts bei. 

§• 9. 
Neben diesem natiirlichen gewicht der sylben bestelit der ton des 

worts, namlich diejenige hebung der stimme, durch welche das wort als 

ein ganzes fur sich zusammengehalten und von andern getrennt wird. 

Dieser ist wieder zweierlei: liauptton, der, als der herrschende, das 

ganze wort zusammenlmlt, und gegenton, der in langeren wortern da-

durdi entsteht, dass die von der haupttonstelle zu entfernten sylben 

einen nalieren anhaltspunkt begeliren, der aber selbst Mieder in jenern 

seine stutze findet. Den liauptton hat jedes liingere wort auf einer der 

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

die beiden andern, dann auf dieser, sonst auf der drittletzten. Nur 

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

schwereren eingeschlossen sind, vertheilt sich der ton auf diese beiden 

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

wo die beiden sylben mi und KUOK ziemlich gleich stark betont sind. 

Der schwåchere gegenton ruht vorzugsweise auf der ersten (oder zwei-

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

unmittelbar daneben steht; — viersylbige worter haben dann durch zu-

sammenfallen des anfangstons mit dem liauptton letzteren auf der ersten 

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

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

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

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

I s ten ,  o ten ,  5 ten  und  le tz ten  — (den  haupt ton  ha t  d ie  d r i t t l e tz te :  K U ) ;  

dabei gilt als regel nur 1) dass iiberall die schwereren sylben den ton 

an sich ziehen, und 2) dass nie zwei neben einander stellende sylben 

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

einander folgen. Sylben, die mit t schliessen, worauf in der naclisten 

^ylbe s folgt, haben nie den ton, sobald die vorhergehende sylbe einen 
scharfen vocal hat. 

Zur veranschaulichung dieser regeln mogen folgende beispiele die-

nen, deren betonung je durch die daneben stehenden, eben so betonten 
deutschen Morter nachgebildet ist; 

nano (biir) .  .  ist betont wie: alles. 
vinmut (wahrlich) .  - - immerhin. 
tamarrmk (alle) .  - _ gedåchtniss. 
fiiHcjoniict (nachher) — — gøcichtøt# 



§. 9. 10. Wurzeln und stamme. 9  

amaroic ( w o l f )  . . . .  b e t .  w i e :  
merdlertut (kinder) .  .  .  -
tamdtnma (dieses) . . .  
pinivigpoK (ist besonders schon) 
KilangmitoK (der irn liiinmel ist) 
KardlortartoK (trompeter u. a.) 
KCKertaK (insel) . . . .  
KeKertarssuaK (grosse insel) -
KeKertarssuatsiaK (miissig gr. insel) -
soråismgitsumik (nnauihorlich) 
sordernavidngilanga . . -
i l a g i s a g a v t i g o  . . . .  

ist der wolf. 
daclit '  icli 's doch. 
da hast du es. 
ausgezeichnet. 
gedaclit Lab' ich. 
drangt micli nicht so. 
erwartung. 
du hast grosse noth. 
der mann brachte alle mit. 
gehorstårkungsversuch. 
ich hore noch lange nicht auf. 
denn wir werden mit ilim sein. 

In ausrufsweise gebrauchten wortern drångt sich der ton naclx dem ende 

des worts hin, was dann zuweilen die folge hat, dass der kurze vocal 

der endsylbe gedehnt wird, z. b. atowtsifciU (auf einmal!) fiir atautsikut; 

naggdmék (zum letzten mal!) fiir naggdmik. In Labrador ist dies beson

ders håufig, wie auch in einzelnen gegenden Gronlands bei fragen, z. b. 

tikipdt fiir tikipat (sind sie angekommen)? sinisavit fiir simsavit (willst 

du schlafen)? 

Zweiter abschnitt. Beslandtheile der sprache. 

§• io. 

Die allermeisten worter enthalten so wie sie in zusammenhångender 

rede vorkommen, zweierlei bestandtheile: den stamm, der die sache 

schlechthin bezeichnet, und einen beugungszusatz, der die art der 

beziehung zwischen diesem und einem andern wort ausdriickt — (so im 

deutschen z. b. krah-en, krali-e, krah-ete, ge-kråh-t; haus, haus-es, 

hiius-er, liiius-ern u. dgl.). Im gronl. werden alle beugungszusåtze an-

gehångt (nie vorgesetzt); dabei veriindert sich gewohnlich der stamm 

mehr oder weniger, und wird namentlich oft kiirzer, indem ein bil-

dungslaut wegfallt. Der bei dergleichen verkiirzung nie wegfallende 

theil des stammes ist die wurzel, an welche sich die eigentliche grund-

bedeutung kniipft; daher, wenn, was ofters vorkommt, mehreren stam

men eine gemeinschaftliclie urwurzel zum grunde liegt, so haben solche 

auch die in der wurzel liegende grundbedeutung mit einander gemein 

(z. b. im deutschen: krahen, krachen, krachzen, wo die gemeinschaft-

liche wurzel kra (krach) den abgebroclien liervorgestossenen ton bezeich

net). Sammtliche wurzeln bilden je nach ihrer grosseren oder gerin

geren vollkommenheit, d. h. je nachdem sie das, was sie bezeichnen, 

allgemeiner oder bestimmter ausdriicken, drei classen: 1) gefiihls-

wurzeln, die ein gefiihl oder eine empfindung olme niihere bestim-

mung des wahrgenoinmenen zu erkennen geben: diese sind olme wei-



-1- Einleitung. Zweiter abschnitt. §. 13. 

s tan ds worter, wie andererseits die redeworter zu besclireibung der 

håndlangen (d. li. des von oder an gegenstanden gescliehenden). Diese 

beiden wortarten — redet heile — machen den lebendigen und bild-

samen theil der spraclie aus; ilinen gegeniiber stehen als der todte, 

starre theil derselben die partikeln (d. h. theilclien), narnlich worter, 

die, obgleich wol grosstentheils von begrilFswurzeln abstammend, doch 

durch bestandigen gebrauch in immer wiederkehrenden, sich stets gleicben 

verhåltnissen starr und unbeugbar geworden (od. geblieben) sind, wah-

rend die gefiihlswurzeln als blosse ausrufe gleichsara eine sprache fiir 

sich — gefiihlssprache — bilden. 

Die weitere veranderung dieser redetheile ist zweierlei: beugung, 

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

beziehen, gegenseitig in verbindung gesetzt werden, — und fort bil

dun g oder um bi Id ung durch anhangsstamme. Beides findet sich am 

vollståndigsten bei den nennwortern und redewortern; bei den deute-

wortern ist die beugung unvollkommener, auch nehmen sie nur wenige, 

eigentlich fiir nennworter bestiramte anhangsstamme an; bei den parti

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

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

sogar einige ausrufe miissen sich in dieses anhangesystem fiigen. 

Demnach zerfållt die grammatik in drei haupttheile: der erste theil 
die formenlehre — zeigt, wie die verschiedenen beziehungsver-

haltnisse, in denen ein wort zu einem andern steht, durch verschie-
dene formen der worter (d. i. durch beugung) ausgedriickt werden; 
der zweite theil — die satzlehre (syntax) — lehrt die anwendung 
dieser formen in der verbindung der worter zu såtzen; und der dritte 
theil —die zusammensetzungslehre (synthese)— behandelt die 
anhangsstamme. 



Erster haupttheil. 

F o r m e n 1 e li r e. 

§. 14. 

Die beugung wird itn gronlandischen bewerkstelligt theils durcli 

anhiinge, tlieils dnrch lautwechsel innerlialb dieser anliange oder der 

worter selbst, und umfasst følgendes: 

Zuerst wird die zahl — einlieit, zweiheit oder mehrheit — des in 

rede stehenden gegenstandes durch die endung des M'orts ausgedriickt, 

z. 1). igdlo haus, igdluh (2) håuser, igdlut (mehrere) hauser; aggerpoK er 

(sie, es) kommt, aggerpuh sie (2) kommen, aggerput sie (mehrere) kom

men. Dann bei redewortern zugleich die person des in rede stehen

den gegenstandes. Dieser ist entweder der redende selbst: ich, wir 

beide, wir — die 1ste person; oder der angeredete: du, ihr beide, ihr 

— die 2te person; oder ein drittes etwas: er (sie, es), sie beide, sie — 

die 3te person. Z. b.: (3te p. s. o.); 2te p.: aggerputlt du kommst, ag-

gerputih ihr beide kommt, aggerpuse ihr kommt; 1ste p.: aggerpunga ich 

komme, aggerpxiguli wir beide kommen, aggerpugut wir kommen. 

Fiir die einheit wird immer die einheitsform, und fiir die mehrheit 
immer die mehrheitsform angewendet, wobei jedocli zu bemerken 
ist, dass einige gegenstiinde, die wir als einheit betrachten, im gronl. 
als mehrheit aufgefasst und bezeichnet werden, z. b. (umiaK ein boot; 
mehrheit:) umiat ein boot mit den leuten darin; migfit ein vogelpfeil, 
der ausser der eigentlichen spitze noch drei nebenspitzen hat (einheit 
mivih), u. a. m., besonders haben ortsnamen sehr haufig mehrheits
form; — aber die zweiheitsform wird meist nur gebraucht, wenn 
das benannte oder besagte ausdriicklich als zweiheit bezeichnet wer
den soli; wo sich dagegen die zweiheit von selbst versteht, •— wie 
z. b. bei den doppelten gliedmaassen des menschlichen oder thieri-
schen korpers — braucht man fast durchgiingig dafiir die mehrheits
form. So sagt man z. b. ganz gewohnlich: issai seine augen, siutai 
seine ohren, tale seine arme etc. — nicht issih, siutik, tatdlik, seine 
beiden augen etc. — obgleich ilirer nur zwei sind. Sogar bei dem 
zahlwort mardhik (zwei), was doch selbst eine zweiheitsform ist, wird 
aus demselben grunde nicht selten die mehrheit gebraucht, z. b. inuit 
mardhik zwei menschen. 

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

andern bezeichnet werden soli, so geschieht dies durch ein anhangsel, 



14 Formenlehre. §. 15. 16: 

welches die person und zahl beider gegenstiinde, des besitzers und 

des besitzes, des thåters und des tbatziels zugleicli andeutet. Solche 

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

ya od. ru mein's, od. icli es, unga er micli. So giebt es endungen fiir 

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

1ste u. 2te person, immer mit unterscheidung der einl)., zweili. u. melirh. 

beider personen; an nennwortern konnen jedoch nur solclfe vorkommen, 

in denen das object 3te p. ist, also fiir die 3te u. 3te, 2te u. 3te, u.lste 

u. 3te person. Um einen gegenstand als besitz eines andern zu bezeicli-

nen, werden sie dem nennwort angehangt, was den besitz benennt, z. b. 

igdlua sein liaus, igdlut dein haus, igdlntit deine håuser, igdluga mein 

haus; dagegen wenn ein gegenstand als tliatziel eines andern bezeich-

net werden soli, so kommen sie an das redewort, was die that besagt, 

z. b. takuvd er sieht es, tahivat du siehst es, takuvatit du siehst sie, 

tdkuvara icli sehe es, tahxivånga er sielit micli. (Der verbalstamm ist 

hier lako, und der ausbildungszusatz VOLK, dessen K wegfiillt.) Diese an-

hiingsel ist man gewohnt, suffixe zu nennen, und so miigen sie denn 

auch hier heissen, obgleich sie anderer natur sind, als die hebråischen 

suffixe, von denen sich diese benennung herschreibt. 

§. 16. 
Dann haben alle nennworter, und alle an nennwortern vorkommen-

den suffixe und zwar letztere in der einh., zweih. u. mehrheit, die 

nennworter selbst aber nur in der einheit — zM reierlei iibrigens gleich-

bedeutende formen: subjective und objective, deren gebrauch mit 

dem der sutfixe zusammenhangt. Namlich wenn zwei gegenstiinde als 

subject und object, d. h. entweder als thiiter und thatziel, oder als be-

sitzer und besitz durch ein suffix mit einander verbunden sind (gleich-

viel ob beide genannt sind oder nicht), so hat das wort, was das sub-

ject den thiiter oder besitzer — benennt, subjective form, und das, 

was das object das thatziel oder den besitz — benennt, objective 

form; die subjectiven formen der suffixe kommen dann in anwendung, 

wenn derselbe gegenstand einerseits object (besitz) und andrerseits selbst 

wieder subject (besitzer od. thiiter) ist, z. b. terianiaK tahwd, fuchs (ob-

jectiv) er sah ihn, d. h, er sah den fuchs; terianiap iakuvå, fuchs (sub-

jectiv) er sah ihn, d. h. der fuchs sah ihn; ar fer up sarpiata titniap sujttu 

agtorpa, wortlich: wallfisch (besitzer des thiiters, — Subjectiv), sein 

schwanz (thiiter, besitz des vorigen, — subjectives suffix: dta), boot (be

sitzer des thatziels, — Subjectiv), sein vordertheil (thatziel, besitz des 

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

der schwanz des wallfisches beriihrte des bootes vordertheil. Wo kein 



§. 16. 17. Bereich der formen. 15 

zugeboriges suffix ist, koimnen iiberall nur objective formen in an-

wendung. 

Da man unter der benennung „subject" gewolinlich im allgemeinen 
denjenigen gegenstand verstebt, von welcbem — auf die frage: wer'? — 
im satz die rede ist, gleicbviel ob derselbe ein object hat oder nicht, 
so ist liier ein- fur allemal zu bemerken, dass im gronl. ein subject 
ohne object undenkbar ist. Darum, und weil die benennung „sub
ject" hier ausserdem auch fiir den besitzer in anspruch genommen 
ist, so ist im folgenden iiberall, wo der (auf die frage: wer? stellende) 
gegenstand der rede im allgemeinen und ohne riicksicht auf ein et-
waniges object gemeint ist, dafiir die benennung „project" angewen-
det, Daraus, dass subjective form und suffix unzertrennlich zusam-
mengehoren, folgt unter andern, dass das project solcher redeworter, 
die kein suffix haben, objective form hat. 

§• 17. 

Demnachst werden die beziehungsverhaltnisse solcher gegenstands-

worter, die einem redewort untergeordnet sind, — (was wir durch prå-

positionen ausdriicken), durch eine angehangte endung angedeutet. Man 

u n t e r s c h e i d e t  d a b e i  z u e r s t  z w e i  h a u p t v e r h i i l t n i s s e :  o r t s v e r h a l t n i s s  

und art verbalt nis s, je nachdem ein solches wort die handlung ent-

weder in ortlicher hinsicht, oder in hinsicht auf die art und weise, wie 

sie geschieht, niiher bestimmt. Dann entsteht aus dem ortsverhaltniss mit 

d e m  n e b e n b e g r i f f  d e r  b e w e g u n g  e i n  a n d e r e s :  d a s  r i c b  t u n g s  v e r h a l t -

niss, was wieder dreierlei ist, je nachdem der benannte gegenstand 

a u s g a n g ,  w e g  o d e r  z i e l  d e r  b e w e g u n g  i s t :  a u s g a n g s  v e r h å l t n i s s ,  

weg verhaltn i ss und ziel verhåltniss. Fiir diese fiinf verbåltniss-

falle haben die nenn- und deuteworter beides in der einheit und mehr-

h e i t  ( u .  z w e i h e i t )  e b e n  s o  v i e l e ,  m i t t e l s t  a n g e h å n g t e r  e n d u n g e n  —  a p 

positionen — gebildete formen (beziehungsformen, casu s), die sicli 

fiirs erste am leichtesten an der frage unterscheiden lassen, auf welche 

jede derselben als antwort steht, wie folgt: 

wo? .  .  . ortsverh,. .  Localis; z. b. mmame am lande, od. auf dem 1. 

woher? .  ausgangsvh. Ablativ; - nunamit vom lande. 

wo durch? wegverh. .  . Vialis; - mmafcttl fiber land, zu 1., durchs 1. 

wohin? .  zielverh. .  .  Terminalis; nwnamttt zumlande, od. ans land. 

wie? womit? artverh. .  Modalis; - nxmamih mit land. 

Die erste auffassung dieser verhåltnisse ist rein sinnlich, d. h. sie 

finden zuerst und eigentlich statt bei kdrperlichen gegenstanden, wo man 

grade so, wie hier angegeben, fragen kann. Dann aber sind dieselben 

verhåltnisse auch auf åhnliche beziehungen geistiger gegenstånde iiber-

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

(Loc.) im winter, unuhit (Vial.) abends, — und das artverhaltniss auf 



18 Formenlehre. 

Die nun lolgende tabelle giebt eine iibersiclit der durcli angehångte 

eudungeu gebildeteu formen der deute-, nenn- und redeworter, die in 

den naclistelienden drei ersten abschnitten dieses theils naher entwik-
kelt sind. 

Zu merken ist: J) Die vor den suffixen der nennworter stehenden 

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

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

ren deutsche erklårung mit einem sternclien verselien ist, — z. b. bei 

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

worter im Conjunct. arne, amiuk, mane etc. etc. — sind die durcli c-suf-

fixe (§. 33) gebildeten. — 3) Die endungen fur die zweiheit — sowobl 

des subjects als objects, — die ungefahr die lialfte der ganzen zabl 

ausmacben, sind hier der vollstandigkeit wegen und weil sie doch zu-

weilen (namentlicli in biichern) vorkommen, alle mit aufgefiihrt, wer-

den aber in wirklichkeit nur selten und manche so gut als nie gebraucht, 

vgl. §. 14, anm. 



Tabellarische iibersicht 

der 

I )  e  u  g  u  n  g s a n h å n g  e .  

2 * 



1. E n (I u n £ 

S 

(einheit) objectiv. subjectiv. 

/sem 1  a 1  ata 
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me 
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A p 

(n-

P o s 

bedeutet 
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ne 
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r. 
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!§. 20. 21. Fonuenlehre. 21 

Erster abschnitt. 

Formen der deuteworter. 

1. Deutewurzeln. 

§• 20. 
Die uach §. 10. als solche anzusehenden deutewurzeln siud fol-

gende: 

1) ma hier (wo ich hin). 

2) tiiss *) da (wo du bist,  oder wovon man spricht). 

3) uv hier, da (woliin man zeigt). 4) ih (iu) dort, driiben. 

5) av nord (dg. rechtsj ^  ma | i  d a s  ge sich ,  de r  „ffenen  See zukelirt).  
6) Kuv siid (eig. links ) 

7) puv ost- oder landwiirts; auch oben. 

8) s«m west- oder seewiirts; auch unten. 

9) pik dort oben; auch ost- oder landwarts. 

10) kan hier unten; auch west- oder seewiirts. 

11) kig sud (wo die sonne geht). 12) kam drinnen oder draussen. 

An und fiir sich werden diese theils gar nicht, theils nur ausrufs-

weise gebraucht, in welchem fall sie durch ein angehangtes a aussprech-

bar gemacht "werden, s.  §.21; dagegen, was eigentlich gebraucht wird, 

sind die durch angehiingte appositionen gebildeten beziebungsformen 

(casus) derselben, deren sie 4 haben: Localis, Ablativ, \ ialis, Termi-

nalis. Diese werden bei allen auf gleiche weise gebildet, namlich der 

Loc. durch ane, der Abl. durch dnga, (in Labrador durch angat), der 

Vial. durch tina, und der Terra, durch tinga, z. b. 

Localis. mane luer. tdssane da. ikane dort. 

Ablativ, munga von bier. tdssdnga von da. ikdnga von dort. 

Vialis. måuna hier durch. idssuna da durch. ihina dort durch. 

Termin, maunga hielier. Idssiinga dahin. ikunga dorthin. 

Die einzigen hier vorkomraenden abweichungen sind der Vial. u. Tenn. 

von uv: uguna fiir uvuna, und unga fiir uvunga. 

*) vielleicht eigentlich taffss, zusammcngesetzt aus tak-ss; vgl. d. folgendc. 

§. 21. 
Allen diesen — tdss ausgenommen — wird ein die deutekralt ver-

stiirkendes la (td, tak) vorgesetzt, wenn der zu bezeichnende ort ent-

fernt ist,  oder schon die rede von ihra war, oder wenn iiberhaupt nur 

mehr nachdruck beabsichtigt wird; •— dieses ta (oder vielleicht nur t) 

scheint die eigentliche urwurzel von foss zu »ein. Es werden dann aus 
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den obigen der reihe nacli folgende: 1) tama, 3) tam, 4) faifc, 5) tav, 

6) tdmv, 7) tagpav, 8) tasam, 9) tagpik, 10) tahm, li) tåkig, 12) td-

Kam. Von diesen wird taxiv (tauva) nur als partikel gebraucht, s.  §.65, 

15; die iibngen haben dieselben formen wie jene: taihane, taihdnga, 

lalkuna, taikiinga, und so alle andern. Ausserdem werden diese zu-

sainmengesetzten nur tama und tauv nicht — oft auch mit ange-

biingtem a (§.20) ausrufsweise gebraucht, in der bedeutung: da.. .  

ist es oder er, z. b. tagpava da oben ists! ta'iha da! dort ist er! etc. 

V on den einfacben kommen nicbt leicbt andere so vor, als tass und uv 

(diese beiden aber ziemlich biiufig), letzteres mit verdoppeltem v: nvfa! 

bier (wobin icb zeige) ists! tdssa da ists! da ist er! aucb: das ist er 

(od. es); dazu kommt nocb ein von tama mit der endung von tdssa 

gebildetes: tamdssa da hier ist 's! od. das hier ist 's.  Die beiden letzte-

ren werden u. a. auch in satzen als deutendes verbindungsglied ge
braucht, s.  §. 100. 

§. 22. 
Ein fragendes deutewort — na od. nav — hat sich im gronl. nur 

in zwei ausrufen erhalten: nd wo ist 's? —(scheint entweder entstanden 

aus nava durch zusammenziehung, oder aus na mit dehnung des vocals 

durch den frageton) — und nangd lass sehen! wo hast du's? Im Labr.-

dialect hat es noch einen seinsollenden Abl. und Term., die aber beide 

ganz unregelmassig sind; nahit (Abl.) woher? und namut (Term.) wo

bin? Im grool. dienen dafiir iibrigens die verschiedenen formen des 
nemiMorts suh was, s. §. 25. 

2. Personliche deuteworter. 

§. 23. 

Aus den vorigen werden personliche, d. h. nicht auf eine richtung 

oder einen ort im allgemeinen, sondern auf eine dort befindliche person 

(od. sache) hinweisende deuteworter gebildet durch anhangung der sylbe 

««, die also ibrer bedeutung nach unserm er in der, jener. Mer etc. 

entspricht. Von iass gibt es ein solches nicht, und auch von låg kommt 

es wol kaum vor; also sind es folgende: mdna dieser, una (f. tivnal) 

dieser hier, ivna und inga (f.  ingna) jener — letzteres von iJc, ersteres 

von einer nebenform desselben: iv, avna, Kavna, pavna, savna (oder 

zusammengezogen: dna, ndna, pdna, sdna) der im norden, im siiden, 

etc.; pinga (f.  pingna) der hier oben (iiber uns); Jcdna der hier unter-

halb; Kavna oder udna der drinnen oder draussen. Auch diesen wird, 

um die deutekraft zu verstarken, ta oder tak vorgesetzt, wie §.21 ge-
zeigt ist.  



§. 24. 25. Deuteworter. 

§• 24. 

Diese personliclien deuteworter haben die zahl- und bezielumgs-

formen der nennworter, nur keine zweiiieitsforra, dagegen aber beide die 

einheits- und mehrheitsfonn doppelt,  namlich fiir die einheit einen Sub-

jectiv und Objectiv, wie die nennworter haben, fiir die inebrheit aber 

statt dessen einen Nominativ und Accusativ, als antwort auf die iragen. 

wer? (Nom.) und wen? (Acc.), wie bei uns. Der Subjectiv der einheit 

wird gebildet durch ssumu, der Acc. der inehrheit durch ko, und der 

Nom. der inehrheit durcli hua: diese endungen kommen, wie das den 

Objectiv der einheit bildende na, an die wurzel §. 20. Die anderen 

casus — Loc. Abl. Vial. Term. Modalis — werden dadurch gebildet, 

dass in der einheit ane, unga, utia, tmga und inga an das m des Sub-

jectivs, und in der inehrheit nane, ndnga^ hut, nunga und ninga an das 

u der endung ko oder hia kommen, z. b. 

einheit.  mehrheit.  

Objectiv ivna jener. Acc. ivho jene. 

Subjectiv ivssuma jener. Nom. ivkua jene. 

Localis ivssumane bei jenem. ivkunane bei jenen. 

Ablativ ivssumdnga von jenem. ivkunånga von jenen. 

\7ialis ivssumiina durch jenen. ivkukut durch jene. 

Terminal, ivssumunga zn jenem. ivkununga zu jenen. 

Modalis ivssummga mit jenem. ivkuninga mit jenen. 

Ausnahinen sind; nu'ina und Jcuna haben als Subjectiv gewohnlich 

mdtuma und kututna, und so auch mit appositionen: mdtiimane, matu-

tnmga etc. — (mdssuma, nmssuminga u. dgL bort man nicht leicht ån

ders als von weibern und kindern). »na hat titna (statt ussunia), davon 

umdnga, unmnga, timinga;  die mehrheit ist regelmiissig, ebenso das damit 

zusammengesetzte tauna: taussuma, taussumane etc. inga hat igssuma, 

igko, igkua, wie von ingna; ebenso plnga: pigssuma etc. 

§. 25. 
Mit der endung der personliclien deuteworter — na — werden von 

zwei nennwortern personliche fragewiirter gebildet, namlich sirna was ? 

von suk was, ein etwas, und kina wer? von einem sonst nicht vorkom-

menden stamm (ke oder kik). Beide haben aber als deuteworter nur 

diese eine form; alles iibrige wird durch die casus der stamme er-

setzt, von denen sie gebildet sind, die aber bei kina z. th. unregel-

måssig sind. Die von suk (suna) dienen dann auch zugleich statt derer 

des verlornen frageworts na §. 22. Die ganze beugung beider ist fol

dende; 
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einheit.  

Objectiv. suna was? 

Suljjectiv. s«/} Mas ? 

Localis. stime wo ? 

melirlieit.  

sut welche? 

sut welche? 

siine bei w. ? 

einheit.  

hlna wer? 

Ivla wer? 

melirlieit.  

Vihut welche'? 

}dkut welche'? 

Jcikune bei w."? 
Ablativ, siunit wolier? sxiuit von w. ? himit V O D  wein? Icihunlt von w.'? 

Vialis. suhut wodurch? -  - - _ _ _ 

J erjuin. sunnit wohin? siinut zu w. ? himut zu wem? hilcunut zu w.'? 

Modalis. sinnih womit? siinih mit w.'? himih mit wem? hihiinih mit w.'? 

Die end ung ]:ut in JciJiut, an welche dann weiter die appositionen ge-
hångt sind, ist ein anliangsstamrn, s.  §. J20, no. 33. 

Zweiter abschm'tt. 

Formen der nennworter. 

A. Im allgemeinen. 

1. Zahlformen. 

§. 26. 
In der stammform — dem Objectiv der einheit — endigen alle nenn

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

nige sammtlich (und zwar grosstentheils mit ein und demselben anhangs-

stamm, §.117) zusammengesetzt sind, nehmen behnfs der Ijeugung und 

fortbildung durchgangig einen hiilfsvocal an, namlich in einigen, geho-

rigen orts besonders bemerkten fallen a, sonst i; dabei wird zugleich 

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

auf tak oder sah. Die auf einen vocal ausgehenden worter haben alle 

eine neigung auf K ZU endigen, und verhalten sich auch in einigen fal

len wie auf K ausgehend (s. u. a. §, 36,6.), auch wird ihnen ziemlich 

liaufig, wo sie ohne weitere verbindung mit andern wortern nur zur na-

mensnennung eines gegenstandes dienen, ein K angehangt, was dann 

gleichsam eine art artikel — (ein, eine) — bildet, z. b. tugtoK ein renn-

thier, nunaic land od. ein land, pntoK ein locli, statt tugto, nxuia, puto. 

Der vocal der letzten sylbe — bei denen auf t  der angehiingte hiilfs

vocal — fiihrt im folgenden immer den namen: endvocal, und der 

etwa nach diesem stellende consonant; endconsonant. 

§• 27. 
Die iiljrigen einfachen zahlformen, namlich der Subjectiv der ein

heit,  die zweiheits- und mehrheitsform, werden im allgemeinen dadurch 

gebildet, dass fiir den Subjectiv p, fiir die zweilieit /••, und fiir die mehr-
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lieit t an den endvocal gehiingt wird. Der etwanige endconsonant fållt  

dabei olme weiteres weg, wenn er ein blosser ausbildungslaut ist; da

gegen wenn er entweder selbst wurzelhaft,  oder, wie es haufig der fall 

ist,  stellvertreter eines wurzelhaften cousonanten ist,  so kann er niclit 

wegfallen; andererseits aber wird auch vennehrung der sylbenzahl hier 

moglichst vermieden. Dieses bat dann bei vielen wortern versetzung 

des endvocals zur folge, so naml., dass derselbe ans ende des worts 

gesetzt wird, wodurcli die beiden letzten wurzelconsonanten, wenn sie 

nur durch den endvocal getrennt waren, nun neben einander zu stelien 

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

durch erweichung des einen, und nothigenfalls durch abermalige ver

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

Daher findet nur bei wenigen wortern, wo es durchaus nicht ånders geht, 

vennehrung der sylbenzahl statt dadurch, dass der endvocal nach dem 

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

bei einigen auf h, s. §.28) iiberall das anzusehen, was in den formen, 

wo lautversetzung stattfindet, — z, b. in der mehrheitsform —• vor dem 

endvocal steht, z. b. nnnal lander, Murzel nun; taisit teiche, wurzel tats 

(liir tast); er/nit gewasser, wurzel erm (fiir im/r). Hiernach zerfallen 

siimmtliche nennworter in 3 classen, wie folgt; 

§. 28. 
Erste classe: worter olme lautversetzung. 

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

haben kann, namlich; «, o/f, uh; e, ex, ih; o, OK ,  uh; t .  Von denen 

auf t s.  §.26; K als endconsonant fallt  hier iiberall weg; h dagegen, 

was, wo es als endconsonant vorkommt, iiberall wurzelliaft zu sein 

scheint, fallt  nur mit dem h der zweiheit in eins zusammen; vor p und 

t  dagegen bleibt es zuniichst als g stelien, da aber ein wort nicht auf 

zwei consonanten ausgehen kann, so wird aus gp tip, und aus gt it, 

(ganz wie bei uns baum aus bagm, hain aus hagn). Also z. b.: 

cinhcit,  Objectiv. einh., Subjectiv. zweiheit.  mehrlieit.  
(land) nnna nunap nunuh nunat. 
(berg) K U K  U K  Kuuap KUKah KaKat, 
(himmel) xilah Kihtup KiJah Kilait 

(wunde) ikc ihip ih ih ihit. 

(haut) u ni e/f umip umih amit. 
(baum) or pik orpinp orpih orpit. 
(bar) nano uanup nunuh nanut. 
(winter) uhioK uhinp uhinh uhiut. 
(menscli) in uh iniip inuh inuit. 
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eiaheit, Objectiv. einh., Subjectiv. zweiheit. mehrheit. 

(herz) umat umatip iimatik umatlt. 

(flinte) autdlait autdlaisip autdlaisih auldlaisit. 

Zu dieser classe gehoren alle auf einen vocal oder t  ausgehenden 
worter, auch die meisten auf li,  und von denen auf k die mit ge-
scldossener vorletzter sylbe, mit ansnalune derer auf new und einiger 
auf dleK, die zur Sten classe gehoren. Die auf K mit ofFener vorletz
ter sylbe gehoren grosstentheils den beiden anderu classen an. 

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

ab, namlich 1) die anhangeworter snguaK, SSUUK ,  Inan und d/c/f, d. h. 

alle worter, die eins von diesen am ende haben, bilden ihre zahiformen 

wie folgt: 
sng\iuK, ^ngtip, -nguak, -ngnit; inm, inaup, inak, inait. 

S S U U K , ssup, ssuak, ssuit; dleK, dliup, dlik, dlit. 

(Diese bildungen entsprechen nebenformen auf fc: -ngiik, ssul, mak, dlik.) 

Die gleiche Inldung hat auch das anhångewort aluaK in der mehrheits-

form: aluit, wahrend die beiden andern regelmåssig sind: Subjectiv alnap, 

zweih. aluuk. Dann haben 2) urstamme auf a / f ,  deren vorletzte syll)e 

m i t  r  s c h l i e s s t ,  e i n  ube r z å h l i ge s  i  i n  de r  mehrhe i t s fo rm ,  z .  b .  s o r K U K  

(fischbein), sorKait; utormK (a\i),iitorKait; mafMK (\ehm) marfait u.dgl.; 

desgleichen das anhiingewort tsiaK: tsiait; auch einige wenige andere, 

z. b. KigdloK (aas), Kigdluit.  Ganz unregelmassige formen, dergl. auch 

vorkommen, wie z. b. unaK (harpunschaft), Subjectiv unafrap, mehrhf. 

unarrat; poK (sack), mehrhf. puggut, u. a. m., haben ihren grund in 

zweierlei stammform, wie denn iiberhaupt stamme mit langem endvocal 

haufig zusammengezogen sind — (hier unaK aus unarraK, poK aus puggoK). 

§. 30. 

Zweite classe: w o r t e r  m i t  schwacher lautversetzung. 

Das eigenthumliche dieser classe besteht darin, dass der endconsonant 

durchgångig K  — stellvertreter eines wurzelhaften consonanten ist,  

wnd dass die wurzel entweder mit einem weichen consonanten — und 

zwar ss, (vor dem jedoch ein anderer ausgefallen scheint) — oder mit 

zwei consonanten eines organs — (2 kehllauten, 2 gaumlauten, 2 zun-

genlauten) — schliesst.  Nur in einer hier vorkoinmenden wurzelendung 

rK  .— ist der endconsonant selbst wurzelhaft,  und ebenfalls nur in 

eine r  _ — gehoren die beiden letzten wurzelconsonanten zwei ver-

schiedenen organen an. (TJebrigens haben die hcirteren dialecte hiei 

durchgångig g fiir v, z. b. tuluguK (rabe), ilgaK (dorsch), sulupangaK 

(rothbarsch), fiir tuluvuK, tivuK, sitlupauvaK, — M ras indessen, nach an

dern ahnlichen vertauschungen zu schliessen, nicht urspriinglich zu sejn 
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scheint, denn die sprache hat wol neigung v gegen g zu vertauscheu, 

aber nicht umgekehrt g gegen v.) Der endvocal ist versciiieden, nur bei 

den wurzeln auf ss ist er immer «. Die vorletzte sylhe ist liier immer 

offen. Durch die versetzung des endvocals kommt dann der durch den 

endconsonanten vertreten gewesene Miirzelconsonant in seiner eigent-

lichen gestalt zum vorschein, wodurch sich die jedesmalige endung ver-

andert wie folgt — (- bedeutet bier den endvocal): 

ans r - K ,  g - K ,  V - K ,  1 - K ,  S - K , j - K ,  

wird V K -, gh-, vlc-, tdl-, ts-, is-; und ans U K  mit vorstebendein 

vocal wird Sssa. An die so umgebildete endnng kommen dann die zei-

cben des Subjectivs, der zweiheit und mehrheit,  z. b. 

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

(sandkorn) siorau siorrcap siorKak siorKat. 

(berr) ndlagaK ndlagkap ndlugkuk ndlagkut. 

(rabe) tnluvaK tuluvkap tuluvkak tuluvkat. 

(base) ukaleK ukatdllp iikutdlik ukatdllt. 

(teicb) taseK tatsip tutsik tut sit. 

(bauptbaar) nujaic nutsap nutsak nutsut. 

(lieule) ujnaK ajussap ajussak ajussut. 

Zu dieser classe geboren fast alle worter, deren endsylbe die bier 
angezeigte bescbaffenbeit bat, namlicb die auf NIK, REN, VOK, gciK, van, 
IUK, ICK,  etc. mit davorstebendem vocal; nur einige der art geboren 
zur Isten od. 3ten classe. Von denen auf IUK u. naic geboren meb-
rere zur ]sten classe, und einige werden nacb art beider classen be-
bandelt,  z. b. das anbangewort HUK; mebrbeit liat oder Ussat. Aucb 
giebt es in dieser classe einzelne worter auf fc, die aber ganz wie auf 
K endigend bebandelt werden, z. b. ujarak (stein), mebrb. njarKat; 
Katlgah (riicken), Subjectiv Kutigkap. Ferner wird die endung arc — 
als UUK—in melireren wortern nacli art dieser classe bebandelt,  z. b, 
igulaK (fenster), igalåssup, igalassak, igalussat; — gevvobnlicb aber 
aucb zugleicb nacb art der Isten classe: iguldp, igalåt. Endlicb ge
boren aucb nocb in diese classe einige hinsicbtlicb ibrer bildung ganz 
vereinzelt stellende worter, z. b. KUJUK (mannsboot), Subjectiv Kuinup, 
mebrbeit Kainat (also wurzel w«in); kanajoK (ulke), mebrbeit kanusut 
(wurzel kantis), u. a. m. 

§. 31. 
Dritte classe: Morter mit star ker lautversetznng. 

Bei den  bierber geborigen wortern ist der endconsonant — K od. k — 

selbst wurzelliaft,  und die wurzel endigt entweder auf zwei consonanten 

zweier organe — (einen lippen- und einen kebllaut, einen zungen- und 

einen kebllaut etc.) — oder auf drei consonanten. Der endvocal, der 

bier immer i (e) ist,  wird bei den meisten aul zwei consonanten ausge-

benden wurzeln versetzt, und mit ibm aucb die beiden letzten wurzel-

consonanten, wenn der erste derselben weicb oder nasal ist; — dagegen 
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bei denen, die entweder auf zwei vollig unvertragliclie oder auf drei 

consonanten ausgeben, wird er nach dem (erweicliten) endconsonanten 

wiederholt. Hiernach zerfallen die worter dieser classe in zwei ah-

theilungen: die 1ste, mit ofFener vorietzter sylbe und versetzung des 

endvocals; die 2te, meist mit geschlossener vorietzter sylbe und wieder-

holung des endvocals. t ,  welches in einigen Mortern der Isten abtheil. 

als anfangsconsonant der letzten sylbe vorkommt, wird bei versetzung 

des endvocals zugleich gegen k oder h — wie der endconsonant ist, — 

vertauscht, und als solches erweicht. Aus g-K wird fr. Die endungen 

verandern sich also, wie folgt: 

1ste abtheilung: 

2te abtheilung: 

endconsonant K .  endconsonant k. 

stamm- wurzel stamm- wurzel
endung. endung. endung. endung. 

[ teic f  nc; ilk Y  gk. 

\peK, V K ;  pik, vk. 

\veK, rf; vik, !)f' 

OeK, rdl; Tik Y  gdl. 

ImeK, rm; mik, ngm. 

j neK, rn; nik, ngn. 

[gek, rf] — — 

C K ,  er; ik, ig oder ing. 

An die wurzelendung kommt dann zuerst fiir die mebrbeit i t ,  z. b.: 

einh. mehrh. einh. mehrh. 

(zM'inge) KateK, KarKit.  (zelt) tupeK, tOVKit.  

(Maliross) auveK, aorfit .  (gras) ivik, igjit .  

(harpunleine) alen, ardlit .  (Melle) malik, magdlit .  

(wasser) i  meK, ermit.  (barthaar) umik, ungmit.  

(zeigefinger) t ikeK, t ikerit .  (eule) ugpik, ugpigit .  

(gans) nerdleK, nerdlerit .  (griinze) klgdlik. kigdlingit .  

Uebrigens sind die meisten der Lierber gehorigen Morter von der art, 

dass sie immer ein suffix baben, und also die einfaclien zablformen der-

selben M enig oder gar nicht vorkommen: von solchen wird bier eine 

mebrbeitsform nur angenommen, um der daraus ersicbtliclien wurzel 

M'illen. Im Subjectiv der einbeit, MO ein solcher vorkommt, M'ird der 

endvocal in der regel gegen n vertauscht, z.  b. erneK (sohn), ernerup; 

nagtoralik (adler),  nagtoragdlup; nlgeu (siidwind), nefhip; — (dieses u 

hat den umlaut, §.2, not.); — und in der noch seltenern zweiiieitsform 

Mird entMeder der endvocal gegen a vertauscht, z. b. nagtora g dlali,  oder 

das h wird an den unversetzten — doch bei denen der 2ten abth. meist 

an den wiederholten — endvocal gehiingt, z. b. ugpigilc (s. o.). 
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Zu der Jsten abth. dieser classe gelioren die meisten worter der hier 
angefiihrten endungen, namlich die auf teK, t ik,  peK etc. mit davor-
stehendem stumpfem vocal; die in der 2ten abth. vorkommenden en-
dnngen —• men, ngne.K, rdlen, gdlih, vdlik, gldk, gpik, Sssik, - l ik,  -kex, 
-neu — finden sich z. th. auch in der Isten abth. dieser classe, und 
in der Jsten classe. Das genauere in dieser hinsicht bleibt dem wor-
terbuch iiberlassen, welchem es zukommt, bei jedem wort die classe 
anziigeben, welclier es angehort. 

§. 32. 

In dieser Sten classe finden einige dialectische verscliiedenheiten 

statt,  namentlich Merden im nordgronlandischen dialect bei den zur 

jsten abth. gehorigen wortern auf men, mik, IXCK ,  nik u. vik die beiden 

letzten wurzelconsonanten nicht verwechselt,  da dann das n in neK u. 

nik wegfallen muss, also z. b. sanik (staub), mehrh. sangil statt sangnit,  

i ivngit statt nngmit (s. o.); evrngit statt ermit (s. o.); orngit statt ornit 

(v. uneK achselhohle), ivgit  statt igfit  (s. o.) u. dgl.; und ebendaselbst 

wird bei denen auf vik und ven hin und wieder das versetzte v gegen 

g oder f vertauscht, z. b. iggit ,  aorrit ,  statt igfit ,  aorfit  (s. o.).  Im siid-

gronlandischen dialect werden nicht selten die worter dieser classe, be-

sonders die der Isten abth., nach art der ersten classe behandelt,  und 

melirheitsformen wie atit  (v. ateK, narae), tupit  (v. tupeii) ,  alit  (v. alex) 

ii .  dgl, gebildet, statt armt, tovKit,  ardlit .  Im Labradordialect ist dies 

bereits durchgehende regel geworden, daher dort diese ganze classe als 

solche bis auf Menige spuren verscbwunden ist.  

2. Suffixe. 

§. 33. 

Zuerst ist zu bemerken, dass es fiir die 3te (eigentl.3teu.3te) per

son zweierlei suffixe giebt, die wir nach den stammformen derselben 

a-suffixe und e-suffixe nennen wollen. Erstere sind die gewohn-

lichen; letztere werden angewendet in folgenden besonderen fallen: 

1) Wenn ein gegenstand zugleich als thatziel und besitz desselben sub-

jects dargestellt werden soli,  so erliiilt  derselbe ein objectives c-suffix, 

z. b.; arKe taivd er nannte seinen (eigenen) namen; — dagegen heisst 

arKa taivd: er nannte (eines andern) seinen namen. 2) Wenn von 3 

in rede stehenden gegenstanden, deren zwei einander thater und that

ziel sind, der 3te besitz des thiiters und besitzer des thatziels ist,  so 

erhalt dieser dritte gegenstand ein subjectives c-suffix, z. b.: igdltime 

Karma upitipd er zerstorte seines (eigenen) hauses mauer — (das haus 

ist hier besitz des zerstorers, und besitzer der mauer als seines bestand

theils, §.72,2); — dagegen: igdluata xarmd vpitipd er zerstorte (eines 

andern) seines bauses mauer. 
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Man kann sicli 's auch so nierken; Wenn man den satz so mnsetzt, 
tlass das thatsuhject — (der thiiter) — 1ste person wird, und es komint 
dann heraus: icli .  .  .  meinen (meine, mein) .  .  oder: icli . . .  mei-
nes (ineiner) — (wie in ohigen beispielen: ich nannte mei
nen namen; icli zerstorte mein es hauses maner), — so mnss ein 
«-snffix stehen, nnd zwar fiir , ,meinen (meine, mein)" ein objectives, 
und fiir , ,  meines (meiner)" ein subjectives. In allen andern fiillen 
stelien «-suffixe. 

§• 34. 

Die an nennwortern vorkommenden einfacben suffixe sind dann føl

gende :  

1) o-suffixe der Sten person: fiir die einbeit des objects, 

oljjectiv: a, uh, at, sein, ihrbeider, ilir; subjectiv: ata1; fiir die 

zweiheit des objects, objectiv: h, ih (hih, gik), seine 2, ihr

beider 2, ihre 2, subjectiv: hit; fiir die mehrh. des objects, 

objectiv: e, ih, it", seine, ihrbeider, ihre; subjectiv: isa. 

2) c-suffixe der Sten person, objectiv: e (ne), tih, sein (seine), 

ihr (ihre); subjectiv: nge, ngih3. 

S) suffixe der 2ten person: objectiv u. subjectiv: t, Uh, se, dein 

(deine), euerbeider, euer (eure). 

4) suffixe der Isten person: objectiv: gu (ru), vuh, vnt, mein 

(meine), unserbeider, unser (unsere); subjectiv: nga3, nuh, ta. 
1 Es gab hier friiher zu den 3 objectiven suffixen auch 3 subjective: at, anik, ala, 

die sich aber nur im Conjunctiv u. Subjunctiv der redeworter ganz erhalten ha-
ben, s. §. 54; at soli jedoch in einigen gegenden auch an nennwortern noch 
vorkommen. 

2 Der siidgronl. dialect hat hier beides fiir „seine" und „ihre" e, und der Labra-
dordial.  umgekehrt fiir beides i t .  

3 Wegen der suffixe nge, ngik, nga, die an nennwortern nie in dieser form, son-
dern immer als me, mik, ma vorkommen, s. §. 53, anm. 

§. 35. 

Bei denjenigen dieser suffixe, die keine besondere lorm fiir das 

subjectsverhaltniss, oder fiir die zweiheit und mehrheit des objects ha-

ben, bleiben die endlaute der einfachen zahlformen z. th. vor den suf

fixen stehen, namlich der endconsonant der einheit vor tih, sc, vuh und 

vnt, Moraus dann u. put wird*); — das p des Subjectivs vor den 

e-suffixen der Sten person, und vor den suffixen der 2ten u. 1 sten per

son (obgleich hier z. th. subjective formen bestehen); mit ng verschmilzt 

dieses p immer zu m; — das h der zweiheit iiberall,  auch — wo es doch 

nicht hingehort — in der mehrheit vor ih (ihrbeider); und das t  der 

mehrheit mit eingeschobenem i  vor t  (dein). Diese stehenbleibenden 

*) Im Labradordialect ist dies nicht der fall, wodurch also dort mit diesen suffixen 
einlieit und mehrheit einander gleich werden; im gronlåndischen dagegen nehmen 
auch die auf einen voeal ausgehenden worter hier einen endconsonanlen an («). 
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laute haben sich iiberall mit den eigentlichen suffixen nnzertrennlicli 

verbunclen, so, dass sie selbst da steliea bleiben, wo etwa das suffix 

nicbt an die entsprecbende zahlforin geliiingt wird. Wir liaben es da-

lier bier nicbt sowobl mit den urspriinglicben suffixen §. 34 zu thun, als 

vielmehr mit diesen erweiterten formen derselben, wie sie in der tabelle 

pag. 20 aufgefiihrt sind, fiir deren anhangung an die worter also regeln 

aufzustellen sind, 

§. 36. 

Die beiden classen der nennworter, in denen lautversetzung statt 

findet, verhalten sicb bei anhangung der suffixe einander entgegen-

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

2ten classe an den versetzten endvocal kommen, an den unversetzten, 

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

wurzel. Hiernach hildet zuerst die mehrzahl alier suffixe 2 hauptgrup-

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

suffixe also in 6 al)theilungen *), wie folgt: 

[Als beispiele dienen hier: aus der ersten classe: Vivfau diener, 
igdlohnus, pih ding, sache, ig dier fik kiste; aus der zweiten classe: 
ndlagaK herr, onauseK vort; aus der dritten classe 1ste abthei-
lung: ateK name, hamih stiefel; aus der dritten classe 2te ab-
theilung: erneK sohn, dssih abbild.] 

1ste alitiieilung: Die vocalisch anlautenden «-suffixe 

der Sten person —a, ah, at,  ata, e,  i t ,  isa — kommen in der Isten 

und 2ten classe an den unversetzten endvocal, und in der Sten classe 

an die wurzel. Z. b. (objectiv): hiv få sein diener, igdhia sein haus, 

igdlerfia seine kiste, nålagd sein herr, oKausiu sein wort, urKa sein 

name, langrnu sein stiefel, ernera sein sohn, dssinga sein abbild, hiv fat 

seine diener, igdlue seine hauser, igdlerfé seine kisten, oxansé seine 

wor t e ,  h a n g m e  s e ine  s t i e f e l n ,  e r n e r c  s e ine  sohne ,  h i v f d l  i h r  d i ene r ,  O K U H -

siat ihr wort, dssingut ihr abbild etc. (subjectiv): hivfdta sein diener, 

od. ihr diener, hivfaisa seine od. ihre diener, oitansisa seine od. ilire 

worte, ernerata sein od. ihr sohn etc. etc. 

Anm. 1. Bei den wortern der Sten classe geschieht die anhiin-
gung dieser suffixe immer gemiiss der bildung der mehrheitsform; also 
hat der nordgronl. dialect: havnga sein stiefel, havuge seine stiefeln 
etc.,  und wo eine mehrheitsform nach art der ersten classe gebildet 
wird, da hat man: atia sein name, hamia sein stiefel, hamé seine st.  
u, dgl. (s. §.S2). 

Anm. 2. Im Labrador-dialect haben diese suffixe immer ein ng 
vor sich: nga, nguh, ngat,  ngata, ngit  (§. S4, anm. 2), ngita — (t fiir 
s ist dort sehr haufig), — und kommen so iiberall an den endvocal: 

*) Dieselben nummern, welche diese sechs abtheiiungen liier fiihren, sind auch in 
der tabelle den suffixen vorgesetzf, die zu jeder derselben gehoren. 
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hiv fan gu sein diener, l ivfaugll und hivfaiugita seine od. ihre diener, 
OKausinga sein wort, erninga sein solin, at'mga sein name etc. 

2te abtheilung: Die subjectiven suffixe aller 3 perso

nen, und alle suffixe fiir die zweilieit und mehrheit des ob-

jects, mit ausnahme der vorigen (]),  kommen in der 2ten classe an 

den versetzten, in der Isten und Sten classe aber an den unversetzten 

endvocal; — manclie worter behalten jedoch in der einheit (des objects) 

den endconsonanten vor »te, mlh, ma und vit ,  woraus dann pil wird, 

namlich J) die anhiingeworter-ngnaK, ssiian, in au u. die/c §.29,1 (doch 

keineswegs immer od. iiberall); 2) die auf k ausgelienden worter, mit 

ausnahme der einsylbigen mit kurzem voeal, und 3) alle worter der Sten 

classe (auch nicbt immer). Die worter auf ifc, und gewohnlich aucli die 

auf e und e/c haben hier in der mehrheit sit  und sik statt t i t  und t ik,  

oft auch vsa statt vta. Also z. b. klvfama mein diener, od. meine d. 

(subjectiv), kivfakit  seine 2 od. ihre 2 diener (subjectiv), od. deine 2 d. 

(objectiv), kivfatit  deine d.,  kiv fav at unsre diener, igdluvta unser haus 

od. unsere hiiuser (subjectiv), pika (objectiv) u. p'wia (subjectiv) meine 

sachen, igdlerfisik ihre (eigenen) kisten, ndlagkama mein herr od. meine 

Iierren (subjectiv), ndlagkavtu unser herr od. unsere herren (subjectiv), 

ndlagkåka meine od. meine 2 herren, oimutsivta unser wort od. unsere 

wor t e  ( sub j ec t i v ) ,  o K a u t s i s e  eu re  wor t e ,  o i c a u t s l s i t  de ine  wor t e ,  O K U I I I -

sika meine worte, aterma mein name (subjectiv), atika (objectiv) und 

atima (subjectiv) meine namen, ernerplt  dein sohn (sul)jectiv), ernitik 

euerbeider sohne od, ihre (eigenen) soiine etc. etc. 

Anm. J. In der Sten classe kommen auch hier einige dialectisclie 
verschiedenheiten vor, namentlich versetzung des endvocals bei eini-
ge n  — (nicht bei allen, auch nicht immer bei denselben) suffixen, zu-
weilen mit vertauschung desselben gegen «, z. b. kangmåka meine stie-
feln, kangmutit  deine stiefeln, tugfisit  deine schultern {v.  tuvik, schulter), 
tuvika u. tngfinxa meine schultern u. dgl. Diese abweichungen finden 
sich nur im nordgronlandischen dialect —- (wo doch z. b. von kamik 
sonst kavng, nicht kangm als wurzel erscheint, s.  §. 32), und sind viel-
leicht iiberreste der urspriinglichen formen; wenigstens spricht dafiir 
das stehenbleiben des wurzelhaften endconsonanten. 

Anm. 2. Es kommt hin und wieder vor, dass die worter der 2ten 
classe hier nach art der Isten classe behandelt werden, d. h. dass 
die suffixe an den unversetzten endvocal kommen, z. b. ndlagavta 
unser herr, ndlagatit  deine herren; — doch ist dies weit seltener, 
als die gleiche behandlungsart der worter der ersten classe, s.  o.,  u. 
§• 32. 

Ste abtheilung: e oder ne, sein — (das einfache e-suffix). 

c kommt immer an die wurzel, und ne immer an den unversetzten end

vocal. Bei den meisten wortern kann nach belieben das eine od. an-

dere angewendet werden, nur die der ersten classe auf o, o/f, uh, ak 
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und ik, oder mit langem endvocal, und die der dritteu dasse 2ter abth. 

haben in der regel immer ne, Z. b. livfe od. hiv fane, iydlune, igdler-

fine, udlugJce od. nåJugane, onautse, urne od. aline, hangme (Jcavnge) od. 

hamiiie; nnliaK (eliefrau): nulé od. nuliane. ernei: liat mit diesem suf-

fix atisnabmsweise erne, und eine andere ausnalime ist nlarne von «ia-

KQK (kopf). 

4te abtheilung: t dein. Wird e!)enso angehangt, wie das t der 

melirheit, also: hiv fut, igdlut, igdlerfit, uålagkal, oKauisit, amt, lang-

tuil (lawngit), ernerit, ctssingll. 

5te abtheilung: ga od. ro, mein. Kommt immer an den un-

versetzten endvocal; gu liaben die worter, die auf einen vocal oder h 

ausgelien, und ru die auf te. Also: hivfara, igdluga, igdlerfiga, nula-

guru, OKausera, ateru, hamiga, erneru, åsslga. 

6te abtheilung: tlh, ihr; tih, euerbeider; se, e u er; p uh, 

u n s e r b e i d er; put, unser. Diese kommen immer an den endconso-

nanten, da dann die auf einen vocal ausgehenden worter K als solchen 

annehmen. Z. b. h'wfartlh, hiv fur se, igdlorse, igdlerfigse, igdlerfigpul, 

nålagurpv.t,  oKtmserse, atertih, ernerpuh etc. etc. 

§. 37. 

Ausser diesen allgemeinen regeln gelten noch besondere fiir einige 

Morter,  bei denen die anhangung der suffixe mit vocalwechsel verbun-

den ist.  Namlich 1) gewisse worter der ersten classe auf e, in denen 

dieses wahrscheinlich ans ih zusammengezogen, und daher hier als scharf 

— é — bezeichnet ist (s. §. 7, anm.), vertauschen vor den suffixen der 

jsten abtheil.  ihr end-e gegen a, also z. b. issé auge: isså sein auge, 

issai seine augen etc.; nlpé stimme: nipd seine st. ,  nipdt ihre st.  etc.; 

timé korper, timd sein k. etc. etc. Die iibrigen suffixe werden wie bei 

andern wortern auf  e angehangt ,  a lso:  iss iha meine augen,  t 'uniga mein 

korper od. leil),  iimivul unsre leiber, nipise eure stimmen etc. etc.,  nur 

die der 6ten abth. sollen zuweilen mit vorstehendem g statt r vorkom

men, z. b. iné platz, inigse ener platz, — also wie wenn das wort auf 

h endigte, was auch das urspriingliche sein mag. Einzelne worter ha-

ben auch wirklich noch beide endungen, z. b. tipih, mit suff. tivha (Steel. 

Jsteabth.), und tipé, mit suff. tipd, sein geruch. 2) Die worter auf l 

verhalten sich hier auf ahnliclie weise, indem sie namlich als hiilfsvocal 

vor den suffixen der Isten abth. a, sonst aber i haben; an dieses i (e) 

kommt dann weiter K vor den suffixen der 6ten abth. Also z. b. umat 

herz: umatd (objectiv) u. umatdta (subjectiv) sein herz, timatit (objectiv) 

u. umativit (subjectiv) dein herz, umatiga (ol)jectiv) u. umatima (sub

jectiv) mein herz, umuterse (objectiv) u. unxativse (subjectiv) euer herz, 

Gronl. Gramm. 3 
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umaterput (objectiv) u. i imativta (snbjectiv) unser Iierz; antdlail  flinte: 

autdlaisd seine flinte, autdhnsil  deine flinte, autdluiserse eure flinte etc. 

etc. Bei denen anf at und ut (aber niclit bei denen anf i t)  konnen in 

der einheit puJc, put n. pif (statt vil) ,  seltener vie,  mik u. ma ancli an 

das t  — d. h. an die wnrzel — gehiingt werden, woI)ei dieses wegfallt,  

nnd dadurch die verliartung des v in p venirsacht; z. b. ninaput unser 

herz, umapit dein herz (subjectiv); — auch t ik und se konnen diese in 

der einheit auf gleiche weise annelnnen, wobei ans t i  und ts ss wird, 

z. b. i /mttssik ihr (eigen) herz, umasse ener herz. Dies letztere ist je-

doch vielleiclit  niclit aligemein. Als einfaches e-suffix kininen sie so-

wohl e als ne haben; vor e wird dann immer das t  in n verwandelt,  

also z. b. umane od. umatlne sein (eig.) herz, antdlaise od. autdlaislne 

seine (eig.) flinte. 3) Die anhangeworter SSUUK,  ^nyuau u. aluaK (§.29,1) 

werfen vor den snffixen der Jsten abth. das a ab, was der bildnng ih-

rer zahlformen (s. das.) entspricht; also z.  h. pungvuK sackchen; pungua 

sein s.,  pmgue seine s.;  — nicht pmgud, piinguai.  

Die bisher abgehandelten formen der nennworter machen die bei-

den selbststandigen casus derselben ans, namlich den Objectiv n. 

Subjectiv der einheit,  zweiheit u. mehrheit mit und olme snffix. Die 

abhangigen casus — §• — werden bei nennwortern olme suffixe 

gebildet durch anhangung folgentler appositionen: 

der Localis der einheit durch me, der mehrheit durch ne. 

- Ablativ -  -  - mit,  -  -  -  nit .  

- Vialis -  - - -kut,  -  -  -  tlgut *).  

Die hauptregel fiir die anhangung derselben ist,  dass kut iiberall an den 

unversetzten, die iibrigen alle an den versetzten endvocal kommen, wo 

iiberhaupt versetzung desselben statt findet. Miervon weichen jedoch 

manche worter etwas ab, namlich J) alle worter, deren endconsonant 

vor den suffixen me, mik und ma stehen bleibt (§.36,2), behalten ilin 

auch hier vor m- und n-, doch, wie dort, nicht immer; — demnach 

wird also bei den wortern der 3ten classe nur vor i ' igut der endvocal 

immer versetzt. 2) Die worter auf at und ut konnen m- auch an die 

stelle des t ,  d. h. an a od. u nehmen, wie die mit p und m anfangen-

3. Appositionen. 

§. 38. 

T erminalis 

Modalis -

mut. 

mik, 

mit. 

nik. 

*) bestelit aus der ;ipp. gut, dom ( dor mclirh. und einom eingpschobenen i  
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den snffixe, s. §,37,2. AIso z. I). Iste classe: nunu land: uunamc 

am land, od. anf dom I.,  nunumut zum 1., od. ans 1., mindkut iiber 1., 

zu lande, nunane in den landern, nvnaUgiit dnrcli lander etc.; K U K O K  

herg: i iaKame, anf dem herg, Kunane anf den bergen, KaKitmul anf den 

berg etc.; savllc messer: savingmih niit einem messer, suviugnlh mit mes-

sern etc.; Jcitdleh das westllche (§.29,1), kil dier me am Mestliclion, kll-

dlernut zn den westlichen, hitdlitigut — (denn die in der melirheit ein 

iiberzahliges i liaben, belialten es anch hier, wo niclit der endconsonant 

stehen bleil)t) — dnrch die Mestlichen etc ;  2te classe: Kor O K  thai: 

KurKume im thai, KorKiine in den thiilern, Koriihut dnrchs thai, KorKuii-

gut dnrch thaier etc.; 3te classe: iliiveK grab: iluverme im grab, ilu-

vikut dnrch od. iiber das (od. ein) grab, iluvernut zu den grabern, od. 

in die griiber, ilorfitigut dnrch die graber etc. etc. — Die zweilieit nn-

terscheidet sich hier iiberall von der melirheit dadnrch, dass das k der-

selben (als goå .ng) vor der apposition steht, also: KorKungne, KurKug-

t 'igut, ilnvlngnxd etc. etc. 

Das anhangewort Islaie (s. §. 29, 2) dehnt den endvocal vor in- u. n-, 
z. i). ivssnutsiuK (moos): ivssmtsidmik mit moos; nimatsiait: nunat-
sldnut nach mmalsiait — (ortsname). 

§. 39. 
Die anhangung der appositionen an snffixe, d. h. an worter, die 

zngleich ein snffix halien miissen — (MO die appositionen der melirheit 

und kut angewendet werden), — zeigt die tabelle, in welcher die ans 

snffix und apposition bestehenden endnngen so aufgefiibrt stelien, wie 

sie nach §. 36 anzuhiingen sind; daber es hier nur weniger erklarnngen 

iiedarf. Znerst ist hanptregel, dass von den objectiven suffixen nur die 

der Jsten abth., sonst iiberall die subjectiven snffixe die appositionen 

annehmen — (vgl. jedoch nnten 3), — daher die 4 letzten abtheilnngen 

der snffixe hier gar niclit in anvvendnng kommen. Vor n- bleibt das 

end-fc der snffixe als g od. ng stehen, t  dagegen — in at, it — fallt 

weg, und scharft den vorstehenden vocal. Dann gelten noch einige be

sondere regeln, nainlich: 

J) In der einheit der 2ten person — dein, deine 2, deine — fallt 

das snffix ganz weg, und an dessen stelle komint zuerst ein fc-laut —g, 

ng — der aber bei wortern, deren endconsonant K ist,  vor «- ofters ge-

gen r vertauscht wird. In der 2ten classe, wo tlas suffix (vit) am ver-

setzten endvocal steht, komint vor n- entvveder t tg an den versetzten, 

od. r an den nnversetzten endvocal, und daran die apposition. Die nn-

terscheidung der zahl des objects fallt  soinit hier weg. Also z. b. k'w-

fungnut od. kivfurnul zn deinem diener od. deinen dienern, igdlinignut 

3 * 
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in tleui haus od. deine hauser, igdlerfingno in deiner kiste od. deinen 

kisten, nulagarne od. nalagl;angne bei deinem od. deinen herrn, atermh 

mit deinem od. deinen namen, igdlughut durch dein haus od. deine hau-

ser, nalaglcaghul durch deinen od. deine herrn, utigliut hei deinem od. 

deinen namen etc. 

2) In der einheit der Isten pers. — mein, meine 2, meine — fiillt 

das a des suffixes (ma) weg, zngleich mit dem etwa davor stehenden r 

od. ng (§.36,2); in der mehrheit wird das « des suffixes vta gegen t 

vertauscht*), und aus vnuh wird iiberall vtihj z. h. hiv favne bei meinein 

diener od. meinen dienern, ntdaghavnut zu meinem od. meinen herrn, 

at'wnih mit meinem od. meinen namen, utivhit bei meinem od. meinen 

namen, ndlagl'avtinc bei unserm od. unsern herrn, kivfavtinlt von un-

serm diener od, unsern dienern etc. etc. 

3) Zwischen die suffixe der Isten abth. — (ausgen. a) — und hui 

od. gut ist entweder ein i eingeschoben, — in der mehrheit (des ob-

jects) stiinde dann it  beides fiir „seine" und „iiire," wie im Labr.-dial.,  

s.  §.34, anm.2; — oder die apposition ist auch hier an das subjective 

suffix geliangf, mit vertauschung des « (in atu, isa) gegen i, wie dann 

auch fiir die einheit des subjects und objects — (durch sein) — uiigut 

statt agut vorkommt. Uebrigens sielit gul an den suffixen, die atif einen 

vocal ausgehen — me, vse, via (vil)  — sonst hul. 

*) Im siidgronl. dialect steht hier zuweilen u statt i ,  z.  b. ndlagkavtunut zu unserm 
herrn u. dgl. Ebenda wird auch in der einheit der Isten person ofters nuk statt 
nik an das suflix gehangt, z.  b. uajavnuk mit meinem kajak, statt icajavnik. 

§• 40. 

Zu diesen 5 appositionen giel)t es noch eine secliste, die aber kein 

eigenes beziehungsverhaltniss ausdriickt, sondern einen gegenstand mit 

dem Objectiv des satzes in gleiches verhaltniss setzt, namlich lul oder 

— nach i*) — sul, mit der bedeutung: wie, gleichwie. Diese wird 

iiberall  wie ni- od. n- angehangt, z.  I),  hivfutiil  wie ein diener, igdlu-

tul wie ein haus, i l iverlut wie ein grab, lonnitut wie ein flial,  kivfav-

tut wie mein diener, igdlugtut wie dein haus, igdlutul wie hauser etc. 

An suffixen kommt sie iibrigens nicht oft vor. Dagegen nelimen aucli 

die persiinliclien deuteworter diese apposition an, und zwar an uma u. 

Ico: taussnmatiit wie der, taiikutut wie die. 

*) Nur das statt a stehende i  im suffix „unser" (§. 39. 2) behålf tut: kirfavtitvt 
wie unser diener. 

§• 41. 

Ausser dem hier abgehandelten gebrauch der appositionen kommt 

auch ein uneigentlicher gebrauch derselben vor, namlich dass eine an 

die andere gehangt wird. So steht namentlicli sut am Localis, sowohl 
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der uennworter ^Is tier ileuteworter, z. b. nunumlsut wie i\ul dem lande, 

puvunisut wie oben u. dgl.; der Localis iivdlutne (von uvdloic tag), dei 

in der bedeutung „heute" zur partikel geworden ist, niimnt ausserdera 

aucli Jiut n. mit an; uvdluiuikHl heutiges tags, uvdlunutnil (im vergleicli) 

opapn hente; seltener nuit: nvdlumiumt bis aul den heutigen tag, 
t? & ' # -i 

und l)ei den deutewortern wird zuweilen im Vial. u. Abl. an die dente-

wortapposition die entsprechende nennwortapposition gehangt, z. b. nt«-

nahit und mdtumunulait (von ma liier), in der aiisschliesslichen bedeu-

lung: jetziger zeit, gegenwartig; ivhundnganit (im vergleicli) gegen jene, 

tussdnganlt gegen da, måtumånganil gegen diesen luer etc.  

Wie die stehenbleibenden endlaute der einfachen zablformen sicb mit 
den daran geliiingteH suifixen unzertrennlich verbunden haben, so 
scbeint anch hier HI in me, mit, mut, mik das erweichte p des Sub-
jectivs, n in tie, nil, nul 1 1 .  nik das erweiciite t der mehrheit, und k 
in kut stellvertreter des endconsonanten zu sein, welche laute sien 
dann init einer urspninglicheren, kiirzeren apposition unzertrennlich 
verbunden hatten. Diese nrsprnngiichen appositionen waren also: iiir 
<len Loc. n, Iiir de« Abl. it, iiir deu 1 enn. (u. \  ial.) wt, liir den 
Mod. ik, und der \  ialis vvare vom Term. als eine besondere bezie-
hungsibrm dadurch unterschieden, dass das zeichen desselben statt 
an die subjective, an die objective lonn des worts gehangt ist, 
wenn nicht etwa hier gut die urspriingliche apposition ist, worauf u.a. 
die form tigut zu deuten scheint. 

B. Ins besondere. 
(Es sind iiier gewisse classen der ncnmvorter zu erwalincn, bel welchcn die ge-

wohnliclie b^ugung auf cin£ melir oder weniger eigentluimliche weis« ange-

wendet ist.) 

1. Zahhvorter. 

§• 42. 

Hinsichtlich der zahlweise ist zuerst zu bemerken; Man zahlt im 

groulandischen nicht wie bei uns, bis 10, sondern nur bis 5, d. h. nur 

die eine hand zu ende; dann langt man mit denselben zahlwortern an 

der andern hand an, und darauf elien so erst am einen und dann am 

andern fuss. Sind alle tinger und zehen ausgeziihlt, so ist „em menscii 

zu ende," und man fangt dann am zweiten menschen an; wenn auch 

der zu ende ist, am dritten etc. Hiernath zerfallen die hier in anwen-

dung kommenden worter in eigentliche zahlworter, von J bis 5 (auch 

10), und theilworter, welche anzeigen, an welchem gliede, d. h, in 

welchem fiinfer man ziihlt. 
Die eigentlichen zahlworter sind dann iolgende; atuuscK i, tntii-

dloK 2, pingasoK (pingajov) 3, sisamciK 4, tatdlimaK 5; KuleK 10. Dies 

sind die stammformen; sobald man alier etwas wirklich damit z.tiilt,  
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steht immer fiir 2 die zweilieitsform, und fiir 3, 4, 5, 10 die mehrheits-

lorm, also: atauseic i ,  mardlulc 2, plngusul 3, sisumat 4, taldlimut 5; 

Kiilit JO. Die tlieilworter sind: ar fin ex an der andern hånd, aritancK 

ajn ersten fuss, arfersanen am andern fnss. Diese werden den vorigen 

unverandert vorgesefzt: arfineK-ataiisejc 6, urfineK-murdhih 7, urfincK-

pingasitt 8, arKaneK-pingasul 13 etc. etc. Fiir 6, 1J n. 16 ))rauclit man 

statt arfineK-atauseK etc. wenigstens ehenso haufig die melirheitsformen 

der durcli das anhangeMort Uh {§. 31) verUingerten tlieilworter: arfinig-

dlit,  urKanlgdlit,  arfarsanigdUt, eigentlich: die (einen) an der andern 

liand, d. i .  den 6ten haben, die den Ilten liaben, die den 16ten liaben. 

Als tlieilworter dienen auch noch: igdlmine an seinem andern (niim-
lich der liand oder des fusses, von igdlox das andere zweier zusam-
mengehorenden dinge), und isUjkane an den fiissen fvon isigaK fiiss), 

I),  igdluane mardluk an der andern (liand) 2, d. i.  7; isighana mar-
dluh 12 etc. Im nordgronl. dialect soli es auch noch ein theilwort 
geben fiir 21 (eins am andern menschen), namlich ungna, od. nngnis-
sut; — und ein ebenfalls nur als provincialismus vorkommendes zald-
wort ist mdit-iluut od. Kxdalluat der zelin (ilir) inneres, d. i .  9. 

§. 43. 

Neben den obigen stammformen der eigentliclien zahlworter heste-

hen liir 2, 3, 4, 5 n. 10 noch andere, an sich aber ungebraochliche auf 

fc; mardlulc, pingasuh, stsamuh, taldlmdk, Kutih, wie es scheint, mit der 

bedeutung: zweiter, dritter etc., deren melirheitsformen—mardluit, pin-

gasult,  sisamait, tatdlimait, imVmg'd (3te classe 2te abth.) — gebraucht 

werden, um die mehrfache mehrheit auszudriicken, naml. wenn die als 

einheiten gezahlten gegenstiinde selbst mehrheiten sind, und als solche 

bezeichnet werden sollen, z. b. ålåt sisamait 4 truppen seehunde, — 

eigentl.  vierte seehunde (nicht bios ein vierter). Von atauseK wird mit 

dieser bedeutung eine mehrheitsform nach art der 2ten classe gebildet, 

z. b. inuiait atautsit ein volk (inuialc ein mensch mit mehreren); und 

liir 6, 11 und 16 dienen hier die melirheitsformen der tlieilworter: ar-

fernlt od. arfinerit, arnarnit od. arxanerit, arfersarnit od. arfersanerit 

(3te cl.,  1ste od. 2te abth.). Erforderlichen falls konnen auch die ent-

sprechenden zweiheitsformen gebildet werden, z. b. ajagssautih utautsih 

eine (zweizinkige) gabel. 

§. 44. 
Mit dem suffix at (ihr) erhalten die zahlworter von 3 an und die 

tlieilworter die bedeutung unsrer ordnungszahlen; fiir atauseK und mar

dlulc braucht man hier sujugdleK der vorderste, erste, und aipan gefiihrte. 

Also: sujugdleK der 1ste, alpå sein (namlich des ersten) gefahrte, d. i.  

der 2te, pingajuat (der 2) ihr 3ter— (nicht plngajuah; vgl. §.14, anm.), 

sisamat (der 3) ihr 4ter, taldlimdl (der 4) ihr 5ter, ar fernat (der 5) ihr 

sa 
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6ter, arfineK-aipdl (der 6) ihr 7ter etc.,  miUngat (der 9) llir lOter, ur-

Karnat (der JO) ilir Ilter etc. etc. Es verstelit sidi, dass jedes behe-

bige suffix angeliiingt werden kann, wenn es notliig ist; es kommt aber 

der natur der saclie nach niclit leicht ein anderes vor, als (a oder) at,  

und dessen subjectsfonn cita. Der Mod. der zaldworter bedeutet; so 

vielraal, s.  §. 86, J; und der Vial.:  auf so vielmal, — wird jedoch ge-

wohnlich nocli weiter verlangert, s.  §.138, no. 4. 

§. 45. 

Die granze, bis zu welcher obige zaldworter an und fiir sich rei-

chen, ist ar fersaneK-tatdlhnut 20, wofur man, wie oben erwalint, auch 

sagt: inuli ndvdlugo (Infinitiv von ndvd er beendigt es) einen menschen 

zu ende, oder: inup uvatui ndvdlugit des menschen aussere gliedmaassen 

zu ende. Der 2te inensch beisst dann: inup alpagssd — (besteht aus 

uipuK, geffihrte, und dem anhangewort gssaK, seinsollender (§. 120), mit 

dem suffix «); — ebenso der 3te mensch: inup pingajugssd, der 4te 

int/p sisumagssd etc. Diese ausdriicke werden, sobald es fiber 20 gelit,  

im Localis den zahlwortern vorgesetzt, z. b. inup aipagssdne nmrdlnl 

am 2ten menschen 2, d. i.  22; imip aipagssdne milit  am 2ten menschen 

10, d. i.  30; inup pingajngssdne ariianeK-pingasut am 3ten menschen 13, 

d. i .  53; inup sisamagssdne arfersaneK-tatdlimat oder inup sisamagssa 

ndvdhigo 80 etc. etc. Auch sagt man z. b. inuit pingasnt ndvdlugit,  

alausetc inordlugo 3 menschen zu ende bis auf ems — (eigentlich: ems 

nicht erreichend), d. i.  59; u. dgl. 
Man sieht, dass dieses ganze ziihlsystem nur fiir die bedurfnisse des 
gemeinen lebens berechnet ist, fiir welche es dann auch vollkommen 
ausreicht. Uin grossere zahlen auszudrficken, feblt es der sprache 
zwar niclit ganz an mittein, — z. b. inuit KUIU tatdlma mh (Mod., 
S.86,1) Kiileriarlut (§. 128, no.66) ndvdlugit 10 menschen 5 mal 10 mal 
Lnommen zu ende, d. i.  10000; — aber in den allermeisten fallen 
erfordert dies eine selir lange, und daher scliwer iassliche uinsclirei-
buns:, daher man niclit unzweckmassig zu diesem behuf einige euro-
paische zaldworter zu hulfe genommen liat. Fiir das gewohnliche 
genugen „hundert" und „tausend," nach gronlandischer aussprache 
und schreibart: untrite*) und tusinte (vom dånischen: tusind); es ist 
al)er dabei zu beachten, dass diese nicht als wirkhclie zaldworter, 
sondern immer nur als theilworter betrachtet und bebande t wer en 
konnen, daher 100 und 1000 immer heissen mfissen; untritigdUt {die 
den JOOsten haben) und tusintigdlit (die den lOOOsten haben). Und 
so wie man, uin die zabl in redewortform auszudrficken, bei den ei 
gentlichen zahlwortern zwar sagt: pingasuput (§.126) es sind 3, st-
samduput es sind 4 etc., dagegen aber bei den theilwortern: ar fine 
Karput (§.124) sie haben den 6ten, ifir: es sind 6, ebenso muss 

*) Die dehnung des vocals scheint hier folge der iuireg<'lui. consonantcnverbindung 

ntr zu sein. 
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man atich hier sagen: xintriloKarput sie haben den lOOsten, fiir: es 
sind JOO; tusinteKarput sie Iiaben den lOOOsten, liir: es sind 1000. 
Die zahl der hnnderte und tausende wird dann angedentet durcli vor-
setzung der gewohnliclien zahhvorter im Modalis (nach §. 86,1), und 
was iiber ein volles hundert ist, wird nach der gewohnliclien weise 
zugesetzt, z. b. mardlungnlh tusmtigdllt, tatdlimdnili itntritigdlit, inuv-
dlo pingajugssdne unrancK-murdluk, wortlich; die 2mal den lOOOsten 
haben, die Smal den lOOsten haben, und am Sten menschen 12, d. i.  
2552. Et>enso: imip aipugssd ndvdlugo tusintigdlil 40000, mardlung
nlh untritilingnik tusintigdlit, inuvdlo pingajugssdne Kulinik tilsintig-
dlit, 200000 u. 50000, d. i.  250000 etc. Will man noch weiter gehen, 
so kann man aul dieselbe weise milit/ne (miliun'tgdlit, mlliuneKarput) 
dazu nehmen. 

2. Ortsworter. 

§ • 46. 

Unter dieser benennung verstehen wir gewisse nennworter, die einen 

ort oder raum mit bezug auf seine lage gegen einen andern gegenstand 

benennen, namlich zuerst folgeiule: 

ut (mit suffix: utd), das untere, der raum unter ihm. 

Kut, Kiilé (mit suff.; jculd), das obere, der raum iiljer ihm. 

sak, sdk (mit suff.: sd), die vordere (breite) seite; auch, was in der 
richtung der breite davor liegt. 

sujo (mit suff.; sujua), das vordere ende; auch, was in der richtung 
der lange davor liegt, 

luno (mit suff.: tunua), die hintere (breite) seite; auch, was in der rich
tung der breite dahinter liegt. 

kingo (mit suff.: kingiia), das hintere ende; auch, was in der richtung 
der liinge dahinter liegt. 

sdne (mit suff.: sdnia), das nel)ige, der raum neben ihm. 

ake (mit suff.: uk'iu), das gegeniiberliegende, entgegengesetzte. 

Huk (mit suff.: ilua), das innere, der innere raum. 

silal (mit suff.: s'ilatd), das aussere, der iiussere (umgebende) raum. 

nak, Kak (mit suff.: Ka), das auswendige, die oberflache. 

uvat (mit suff.: avald), das lerne, die aussersten theile. 

kil (mit suff.: klid), die see-(od. west-)gegend, das seewiirts gelegene. 

konge (m. suff.: kangia), die land-(od. ost-) gegend, das landw. gelegene. 

kujat (mit suff,: kujatd) ,  die siidgegend, das siidwarts gelegene (wie 
§.20, 6). 

avangnaK (mit suff.: uvangnd), die nordgegend, das nordwiirts gelegene 
(wie §, 20, 5). 

Von den hier vorkommenden doppelten formen — K i t t ,  K u l é \  K a k ,  
Kdk] sak,  sdk — ist zu bemerken, dass die sulfixe an die langeren 
— Kiilé,  Kak, sdk — gehangt, ableitungen dagegen ineist von den kiir-
zeren gemacht werden. 
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Alle diese worter haben das mit einander gemein, dass sie olme suf-

fix nur iin Terminalis vorkommen, wo sie unsern mit hin- oder -wiirts 

zusaminengesetzten adverbien entsprechen, wie folgt; umut alnvarts, liin-

unter; Ki'imut aufwarts, liinauf; (sangmut1  und) sujumut vorvvarts; (fu-

numut 1  und) Idugumut riickwarts; sånimut seitwarts; uhimut biniiber; 

ilungmxit hinein;2  sildmut hinaus; 2  Kangmut aussen hin, auf die ober-

fliiche; avånuit hinaus zu, in die ferne; kimut seewarts, nach westen; 

hangimut landwiirts, nach osten; huj umut siidwiirts; uvuugnamut nord-

warls. Mit suffixen dagegen kommen sie in allen verhaltnissen vor, 

am haufigsten mit suffix und apposition zugleich, und entsprechen danu 

unsern ortspriipositionen, z. 1), alcine in seinem unteren, d. h. unter ilun, 

ativtine unter uns, ativsine unter euch, atdnlt von drunter her, ativtigut 

unter uns hin, Kuldgul driiber hin, tunungne hinter dir, tunuvnut hinter 

mich, såniane neben iinn, aklano driiben, auf oder an dem ihm gegen-

iiberliegenden, lluune In ihm, iluvslne in euch, Uuanit voti (seinem) in-

nen heraus, uånut dranf, hitune westlich von ihm etc. etc. 
1  sangmut u. hinumut werden nicht leicht ånders gebraucht, als von den wolken, 

wenn sie westwårts {sangmut) od. ostwårts (tunumnt) ziehen. 
2 Bel drehender bewegung, sowohl des korpers, als anderer gegenstånde, — z. b. 

einer scbraube, thurklinke u. dgl.  — bedcutet i lungmitt: l inks herum, und silå-
mut: rechts herum. 

§. 47. 

Dann gelioren hieher noch folgende, die sich von den vorigen nur 

durch eine gei ingere beugungsfiihigkeit unterscheiden: 1) tungé richtung, 

gegend, seite, — kommt olme suff. gar nicht, mit sufF. aber in allen ver

haltnissen vor: KaKap tungane in der richtung des berges, nach dem 

berg zu; tungivtinut nach uns zu, sdmiup tungd die seite der linken 

(hand ) ,  d .  i .  d i e  l i nke  s e i t e ,  mutuma  tungd  d i e se  s e i t e  u .  dg l . ;  2 )  S U K U K  

d i e  so nnense i t e ,  aJ dngoK  d i e  s cha t t en se i t e ,  ugssox  d i e  vv indse i t e ,  O V K O K  

die schutzseite; diese 4 kommen vor mit suffixen der 3ten pers. in allen 

casus; sdicd. seine soiinenseite, uJdngua seine schattenseite etc.,  und die 

beiden letzten ausserdem im Termin, ohne sufF.: agssumnt gegen den 

wind, orKiimut vor dem vvind (hin). 3) saugmissorneK, mit suff. sung-

missornera seine dem strom (im wasser) zugevvendete seite, angivdlertax, 

mit sufF. angivdlertu seine vom strom abgewendete seite, — kommen 

weder mit andern suffixen, noch auch ohne suffix vor, wohl aber mit 

app. (am suifix). 4) ilerfuK die rechte (bequeme, gute) seite, inardluh 

die linke (unljequeme, falsche) seite od. gegend; — diese beiden wer

den meist nur vom kajak gebraucht, und zvvar im Term. ohne suffix, 

und mit suff. der Sten pers. («, dia) ohne u. mit appos., auch ergiinzt 

durch lunge: ilerfap tungd od. ilerfata tungd. 5) klgdlou die verkehrte 
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richtung; kommt vor in der stammform, — z. b. higdlorc supd er wen-

det sicli dem verkehrten zu^ — und im Term. und Vialis olme suffix: 

higdlormut nach der verkebrten seite, higdhikut durchs verkehrte, den 

verkehrten weg^ sonst wird es durcli tunge erganzt: lågdhi]) tnnga die 

verkelirte seite, Ugdlup tung (i nit  von der verkehrten &eite lier. 6) 

ein anderer ort; — kommt vor im Loc., Abl. ti .  Term. olme sulfix: 

as'me anderswo, us'mit anderswo lier, as'mut anderswo hin, — und mit 

suff. der Sten pers. und app.: uslune in od. an seinem anderswo, d. h. 

da wo er nicht ist,  anderswo ab er, etsimit von (seinem) anderswo her 

etc. 7) ute riickweg; kommt mir vor im Term. olme suff.:  ntimnt zu-

riick, heim (dahin, wo man hergekornmen ist).  8) tulce od. tuhik (3te 

cl.  2te abth,) langsrichttrng; hat den Term. olme suff.,  und den Abl. 

mit suff. a: luUmut der liinge nach, tukinganit von den enden her, in 

der richtung seiner liinge. 9} Mpsfe (3te el. 1ste abth.), kommt kaum ån

ders vor, als mit dem suff. u olme (?) app., indem es ubrigens durch 

lunge erganzt wird: uvlia od. uvlata tungd seine hergewandte seite. 

3. Pcrsonworter. 

§. 48. 
Es fmdet im gronlandischen keine andere bezeichnung der person 

statt,  als durdi suffixe, daher auch diejenigen worter, die in den ver-

hiiltnissmassig wenigen fallen, wo dergleichen erforderlich ist,  als pei-

sonworter zur schlechthinnigen bezeichnung der person dienen, erst durch 

die daran gehangten suffixe zu sokhen werden. So zuerst die eigent-

lichen personworter:  for die J ste pers.; einh. uvanga ich, zweih. 

uvaguk wir beide, mehrh. uvagut wir; fiir die 2te pers.: einh. ivdlit  

du, zweih. Uivlih ihr beide, mehrh. i l ivse ihr. (Fur die Ste pers. giebt 

es keins, da nothigenfalls die personlichen deuteworter ausreichen.) 

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

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

lautversetzung ans i l ivit  zusammengezogen zu sein — (im Labr.-dialect 

heisst es igfit ,  d. i.  i lvit ,  s. §.7), -  und nga, guk, gut sind hier viel-

leicht nur andere formen fur ma, vulc, vut,  mit wechsel des p- und fc-

lauts. Als stamme ergeben sich dann fiir  die 1ste pers. nva, fur die 

2te i le.  (Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese beiden stamme mit 

den deutewortern uv (hier) und ih (dort) wurzelverwandt sind, und nur 

den begriff derselben als ein selbstståndiges etwas aufgefasst ausdrucken; 

dann ware also die grundbedeutung von uvanga: meine hierheit,  und 

von ivdlit:  deine dortheit.) Eine besondere subjectsform haben diese 

worter nicht, daher sie also unter umstiinden auch die bedeutung: mem. 
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dein, unsei '  etc. (statt ich, du, wir etc.) haben koimen. Dagegen neh-

men sie alle appositionen an, nnd zwar ganz wie andere nennworter 

mit snflixe/i der Jsten n. 2teii person, nach der allgemeinen regel §. 39. 

Ihre ganze bengung ist also in der einheit und inelirl)eit folgende; 

Objectiv u. |  

Subjectiv j 

Localis 

Ablativ 

Vialis 

Terminalis 

Modalis 

einlicit. 

uvaiiga ich (midi). 

IvdUt du (dieh). 

uvavne bei mir. 

iliityne bei dir. 

nvaviiit  von mir. 

illngnit von dir. 

uvavJcut durch mich. 

illgkut durch dicli.  

nvavnut zu mir. 

ilincfmit zu dir. 

nvuvnik mit mir. 

Uitujnih mit dir. 

uvavtut Mie ich. 

iligtut wie du. 

melirheit. 

uvagul wir (uns). 

ilivse ihr (euch). 

uvavline bei uns. 

ilivslne bei euch. 

uvavtinil von uns. 

illvsin'd von euch. 

uvavtigul durch uns. 

ilivsigiit durch euch. 

uvuvlinut zu uns. 

ilivslniit zu euch. 

uvavtinih mit uns. 

ilivsinih mit euch. 

uvuvt'dut wie wir. 

ilivslsut wie ihr. 

In der zweiheit stelit  dann vllngn- fiir vlin- und vsin- (der melirheit),  

und vtilml fur vtigut und vslgut, s. die tabelle. 

Im siidgronl. dialect werden die appositionen in der melirheit (und 
zweih.) von uvanga sehr allgemein auf eine unregelmassige weise an-
gehangt, namlich wie an einen stamm tivugo: uvugmtine, nvaguvlinit 
etc.; — wahrscheinlich, weil man sicli der bestandtheile der form 
nvagut nicht mehr bewusst ist.  

§• 49. 

Obigen beiden stammen gleichen einige andere darin, dass sie mit 

den suffixen: mein, dein etc. die bedeutung: ich, du etc. erhalten, un-

terscheiden sich aber von ihnen u. a. dadurch, dass ein und derselbe 

stamm fiir alle drei personen gebraucht wird, und dass die bedeutung 

des stammes selbst die hauptsache bleibt, daher man sie uneigent-

liche personworter nennen komite. Dahin gehoren J) kisc allein-

heit,  tamm gesammtheit u. ilmngaK ganzheit,  welche durcli angehangte 

suffixe folgende formen und bedeutung erhalten: 

ihinigat ihn ganz 

ilulngartue er ganz 

ihiingarjnl du od. 
dich ganz 

iluingurmu ich od. 
mich gacizr. 

Acc. kislat ihn alleiu 

Nom. kisimc er allein 

klsivll du od. 
dich allein 

kishnu ich od. 
mich alleiu 

lamål ihn ganz 

lamurme er ganz 

tumurpit du od. 
dich ganz 

tumarmu ich od. 
mich eanz 
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Acc. hisisu sie allein tamalsa sie alle ilmitgaisu sie ganz 

Nom. hisimili sie allein tamarmih sie alle iluingarmih sie ganz 

kisivse ilir od. tumavse ihr od. iluingavse ilir od. 
ench allein ench alle eudi ganz 

hlslvta (ysu) wir od, tamavta wir od. iluinguvta wir od. 
mis allein uns alle uns ganz. 

(eigentlicli:  seine alleinheit,  deine alleiiilieit3  meine alleinheit,  seine 
ganzheit etc.) 

Hier sind also iiberall die subjectiven suflixe angehangt {ut ist die 

iiltere form fiir uta, s. §. 34, amn. 1), — und iiir die 3te pers. bilden die 

tt-suffixe einen Acc., und die e-suffixe einen Noin., was ilirer anwen-

dung am Conjunctiv und Subjunctiv der redeworter entspriclit (s. §. 54). 

Ausser den entsprechenden sulfixen iiir die zweiiieit z. b. hisivnuk 

wir beide aliem — iieluiien diese stamme keine anderen suifixe an, als 

die oben angefiihrten. Appositionen kommen bei tamaK in der einlieit 

der 3ten pers. niclit vor, und fiir die mehrheit der 3ten pers. werdeu 

isie an tamat (mehrheit olme suffix) gehangt, also: tamane bei allen, 

iiberall, tamunit von allen, tamatigut allenthalben, tamanut zu allen, ta-

manik mit allen. Dagegen stehen sie zuweilen am sullix der zweiheit: 

gik, z. b. tamagingne iiberall — (vielleicht s, v. a. hier u. dort,  oder 

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

sie an die suffixe nach allgemeiner regel (§. 39), eben so bei kise und 

iluingaK, wo sie jedoch nur selten in anwendung kommen. Der blosse 

s tam in dieser worter kommt nie vor. Ferner gehoren hierher: 2) no-

linginaK allerlei,  irgend was. Dieses ist olme suff. als gewohnliches 

nennwort in haufigem gebrauch, erluilt aber durch anhangung der sub-

jectiven suffixe die bedeutung eines personworts: jeder, wie folgt: »a • 

lu^maisa (Acc.) jeden von ilinen, nulinginarmik (Nova.) jeder von ihnen, 

nalinginavse jeder (od. jeden) von euch, nalinginavta jeder (od. jeden) 

von uns. Mit andern sulfixen kommt es nicht vor. 3) ingme, zweih. 

u.mehrh. ingmik, selbst. me (mik) ist hier das subjective e-suffix, also 

der stamm ik. Dieses kommt nicht leicht ånders vor, als mit appositio

nen; ingmine bei sich selbst, ingmikut durch sich selbst, oder fiir sich 

selbst (getrennt allein), ingminit von sich selbst, ingminul zu sich selbst; 

mehrli.  ingmingne etc.; — gewohnlicher dient jedoch die einh. auch fiir 

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

wendbar zu machen, wird es zuweilen kurzw reg als blosser stamm be-

handelt, und ihm noch ein suffix u. appos. angehangt, z. b. ingnnvtmit 

von oder aus uns selbst; sonst aber wird es ersetzt durch em anderes 

wort, namlich 4) nangmineK, selbst, eigen. Dieses wird entweder 

den eigentlichen personwortern und personlichen deutewortern unveran-
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dcrt nacligesetzt, z. I), nvauya nangm'meK ich sfll)st,  i l ivse nangmineK 

ihr selbst, iunhiia nangmineK diese selbst etc. — (auch dem vorigen: 

iugniinih nangmineK (er) sich selhst, oder mit sich selbst); — oder es 

iiimint die suffixe u. appositionen derselben an, und stelit dann allein, 

z. I),  nangminivtinit  ans vins selbst, ans unsenn elgenen. Endiicli wer-

den 5) mit der endung von tamctK und ihungaK — maK, ngan — von 

einigen redewortern (od. eigentl.  verbalstammen) ahnliche personworter 

gel)ildet, z. b. hatingarmih sie in (gesammelten) liaufen, mit einander, 

von latiput (mehrh.) sie sainmeln sicli;  docli sind solclie z. th. niclit 

allgemein gehriiucblich. Anch i l inngaic ist selbst anf diese weise gebil-

det, von ihtipoK es ist ganz, nnvermindert. 

4. Deule\N'orter mit suffixen. 

§. 50. 

Eine eigentluimliche anwendiing der nennwortbengnng bestelit darin, 

dass den appositionen der denteworter vvie nennwortern snffixe und ap

positionen angeliangt werden, nnd zwar immer so, dass die vor und 

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

Mvune (Loc.) hier, daran dns sullix a (sein), nnd daran wieder das Lo-

caliszeichen ne,,  wird: ifuttnume in seinem hier; ebenso: t ivunga von bier, 

uvdngåml von seinem Lier (ans); uguna hier, an dieser stelle, ugunav-

hut an meinem hier (mich an dieser stelle); mdiimnngu mit diesem hier, 

mdtumingaminlli  mit seinem dieses hier; mdhminga mit diesen, mdhn-

ningarnili  mit deinen diesen n. dgl Von den personlichen deutewiir-

tern konnen anch die einfachen zahlformen so behandelt werden, z. h. 

mdna dieses, mdna sein dieses, mako diese, mahie seine diese. 

Es Hegt in der natnr der sache, dass dergieichen bildungen hanpt-
siichlicli nnr in miindiicher erza!ilnng ihre anwendnng finden, wo die 
begleitenden geberden olt eben so viel nnd inehr ansdriicken, als die 
gebrauchten worte. Uebrigens werden die denteworter anch bei an-
nahme einiger anliangeworter el)en so behandelt.  



46 Formenlchre. Dritler ubschnilt. A. 

Drilter abschnitt. 

Formen der redewoiter. 

A. I ni a 11 g e m e i n e n. 

1. Modusbildung. 

§• 51. 

Die beugung der redeworter ist,  obgleich einerseits mannigfaclier, 

als die der nennworter, doch aucb andrerseits weit einfaclier dårum, 

weil liier die wurzel gar nicht in betracht kommt, denn die etwanige 

veranderung des stammes bescliriinkt sich darauf, dass der letzte laut 

desselben mit der daran gelmngten endung verselimilzt oder nach §. 6 

veriindert wird. Zwar werden ofters von stammen auf k und k, heson-

ders solclien, die aucb als nennworter im gebranch sind (§, 12), rede

worter gebildet mit gånzlicher ahwerfung des endconsonanten; dann 

verbalt sicli aber aucb der stamm ganz wie auf einen vocal ausgebend. 

Das, was ausser den anzubiingenden personzeichen und suffixen eigent-

licb veriindert wird, ist der a u s bildungszu satz §.12, durcli dessen 

veranderung die verscliiedenen modus gebildet werden. Fiir zwei der-

selben — den Optativ und Infinitiv — bestebt der ausbildungszusatz aus 

dem biossen moduszeicben (§.52); in den iibrigen dagegen stebt vor 

diesem nocb ein besonderer laut, der character, der wieder zweier-

lei ist:  ein h au pt cb ara cter, fiir die selbststandigen modus (Indic. 

Interr.),  und ein bindecbaracter, fiir die abhangigen, bei gegensei-

tiger verbindung der redeworter in anwendung kommenden modus (Con-

junct.,  Subjunct.,  Particip). Der bauptcbaracter ist v,  woraus nacb 

consonanten p wird — (t als endconsonant des stammes fiillt  weg, und 

aus /f und h werden r und g nacb §.6),— und die stamme auf é, de-

ren es aucli bier giebt, vertausclien dieses mit sammt dem v gegen «. 

Der bindecbaracter ist g, welcbes aber immer mit dem etwanigen 

endconsonanten des stammes in einen laut verselimilzt, namlieli aus Kg 

wird r,  aus hg M rird -fc, und aus tg aucb -/;,  oder (im Conjunct. zuwei-

len) Hiernacb zerfallen die redeworter in 5 classen, und die en

dung des stammes (die sicb aus der bier beigefiigten normalform §.52, 

anm. 1. erkennen lasst) veriindert sicb in jeder derselben, wie folgt — 

(- bedeutet luer einen stumpfen endvocal: o, e oder o); 
endung der 1 endung des stammes 
normalform. j olme zusatz. mit d. hauptchar. mit d. bindechar. 

1ste classe; (rpo/r, rpd) tf, rp, r. 

2te classe: (gpon, gpa) fc, gp, ~k-
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t cndung der 4 e n d u n g des stam m e s 
Jnormalform.) olme zusatz. mil d. hauptdiar, mil d, liiiulccliar. 

3te classe; (~poK, -pd) t ,  

4te classe: (uo;f, vd) — -v, -g. 

5te classe: (OOK ,  d [gd, rå, KO]) é,  o, ig. 

[An eine dieser 3 grundformen — stamm, hauptcharakter, binde-

cliarakter — kommen die in der tabelle stelienden endungen, wie dort 

l)ei iedem modus bemerkt ist.  Z. I). 

Stamm aton (branchen), m. d. bpteb. atorp, ni. d. bdcli. at or: 

Ind ic .  atorpoK es \A i rd  gebraucht; Interr. atorpa wird  es gebr.? Conjunct. 

atormat weil es g. wird; Subjunct. atorpat wenn es g. wird; Opt. atordlc 

es werde g.; Infin. atordlugo es branchen; Vblpart. atord (ihn) dass er es b. 

Stamm ndlak (gehorchen), m. d. hptch. ndlagp, m. d. bdch. ndlulc: 

Ind. ndlagpd er gehorcht ihm; Interr. ndlagpluk geh. du ihm? Conj. nd~ 

lahangma weil dn mir geh.; Subjunct. ndlagputit wenn er dir g.; Opt. 

ndlagdliuk er geh. ihm! Inf. ndlagdlugo ihm geh.; Vblp. nuldka dasser 

ihm geh. 

Stamm ti  kit (ankommen), m. d. hptch. tikip, m. d. bdch. tihih: 

fnd. tiJdpunga ich bin angek.; Interr. tildpise seid ihr angtk.? Conjunct. 

tih'tkuvta als wirankamen; Subjunct. tikikunik wenn sie ankommen; Opt. 

tikitdlata mochten M'ir ank.! Inf. tlkitdhinga (ich) ankommend. 

Stamm usa (lieben), m. d. hptch. asuv, m. d. bdch. asug: 

Ind. usuvdtit er liebt dicii; Int. usavinga 1. du rnich? Conjunct. uscotg-

maglt weil er sie 1.; Subjunct. asaguvsigih wenn ihr sie 1.; Opt. asashik 

liebt ihn! Inf. asavdlugit (§.52) sie lieben; Vblp. usag'ika dass ich sie liebe. 

Stamm pigi (besitzen), in. d. hptch. pigd, m. d. bdch. plgig: 

Ind. plgdra ich besitze es; Interr. pigdisiuk besitzt ihr es'? Conjunct. ])l-

gingmassnk weil sie es l)es.; Subjunct. plglgngko wenn du es besitzest; 

Opt. plgdk (§.56, not.) besitze es! Inf. pigulugo es iiesitzen etc. etc. 

Da dieses bei allen bejahenden *) redewortern anf glejche weise ge-

schieht, so dass es — ausgen. fiir den Imperativ (s §.53 u. §.56, nt.) — 

keiner weiteren regel bedarf, so ist in den folgenden §§. nur beabsich-

tigt, die beschaffenheit jener endungen zu erlautern, und auf einige ei-

senthumlichkeiten derselben aufmerksam zu machen.) 
o J 

*) die verneinenden weichen etwas ab, s. §.61. 

§. 52. 

Zuerst kommt dann an eine der obigen grundformen das modus-

zeichen. Dabei ist zu bemerken: 1) dass der Indicat. zwei modus-

zeichen hat:  eins f i ir  personzeichen und eins fiir  suffixe, — die also 

einen Indic.  1 u.  2 bilden; — und 2) dass es zwei als redewortformen 
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in anwendung koraniende Participien giebt: ein Verbalparticip, was 

nacli art der iibrigen modus durcli ein moduszeichen gebildet ist,  aber 

nur mit snffixen vorkornmt, daher es sololien redewortern fehlt,  die kein 

suffix haben konnen — (nur dieses ist in der tab. aufgefiilirt); — und 

ein Nom ina 1 p articip, was durcli einen anhangsstamm — Ion, er-

weiclit SOK u. ssou — gel)ildet, und daher ein eigentliches nennwort ist,  

obgleicb es wie eine redeform personzeichen (aber niclit suffixe) annimmt. 

Letzteres kommt Jiier nur in sofern in betracht, als es l^ei redewortern, 

die kein suffix annehmen, die stelle des ersteren vertritt ,  und dalier die-

selbe syntactische anwendung bat (§.76 IF.); sonst tindet es, wie aucb 

zwei andere, von dersellien wurzel (t) gebildete participien — ein acti-

ves und ein passives, — die aber nur als nennworter dienen, seine 

stelle unter den iibrigen anlifingewortern. Unter der gemeinschaftliclien 

benennung „Particip" ist im folgenden iibefall nur das Verbal- und 

Nominalparticip verstanden. — Die anhiingung der moduszeichen ge-

scliieht, wie folgt: 

Jm In die. 1 kommt orc] 
f 1  wird in der 3ten pers. geg. a ver-

-  Indic. 2 - a/o an den liptchar. tauscht. 

-  Interrog. - e l j  5  wird in der j  sten pers. geg. laic ver-
O^tativ -  le^\ tauscht, und in der 2ten p. fållt  es 

J . i an den stamm. ganz weg. 
n nitiv - lo } 3 in  dgj- 4ten  U -  5ten  classe 

-  Conjunct. ~ ah\ an den hauptcharakter. 

-  Subjunct. -  uiÅ an den bdchar. 4  wird vor den suffixen derlstenabth. 
( (§-36) als é geg. a vertauscht. 

-  Vrbalpart.  -  ifc ) 

[Von diesen rhhren die anfiinge der in der tabelle stehenden endungen 

her; im Indic. (1) u und (2) a, im Interr. « und i ,  im Optat. le ( l i)  

und la,  im Conjunct. «, im Subjunct. i i  — (wegen m und p s. §. 54), 

im Yerbalpart.  i  und a.] 

\ 'on den so entstehenden formen — (z. b. des stammes at o/f (s.  o.): 

atorpoK, atbrpaK, atorpe, atordle,  atordlo, utoruh, atorith, atorih) — 

sind nur der Indic. 1 und der Optat. olme weiteres anwendbar (§.53); 

alle iibrigen miissen erst noch ein personzeichen oder suffix (oder bei-

des) erhalten, ehe sie gebraucht werden konnen. 

Anm. 1. Man sieht aus dem obigen, dass die stamme der 2ten u. 
3ten classe mit dem iiindecharakter gleiche endungen haben, ebenso 
die der 4ten und 5ten classe; mit dem hauptcharakter dagegen nn-
tersclieiden sich alle classen von einander, daher man aus jeder be-
liebigen endung des Indic.,  Interr. od. Opt. (1 ste od. 3te pers.),  auch 
des Jnfin.,  tlie endung des stammes, und somit die classe, welcher das 
wort angehort, erkennen kann. In worterbiichern und sonst, wo ein 
redewort so angegeben werden soli,  dass man wissen kann, wie es 
zu beugen ist,  nimmt man dazu als normalform die einheit der 
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3ten pers. des Indicativs •— (entweder olme suffix, oder mit dem ein-
fachen a-suffix, je nachdem die natur des redeworts ist, §.59) — 
welche aucli, als die einfacliste sowolil in bildung als hedeutung, dazu 
am geeignetsten ist. Die 5te classe zeichnet sich in dieser normal-
form mit dem einfachen a-suffix dadurch vor den andern aus, dass 
der vor å stellende consonant nie v oder p, sondern k, r od. g ist. 

Anm. 2. In einigen dialecten verlieren die auf e ausgehenden stamme 
der 4ten classe den hauptcharakter vor o und a, d. h. im Indic. und 
in der Sten pers. des Interrog., — z. h. pioff er thut, pi« er hat es, 
jriara ich habe es,  pidtigut er meint uns, statt pivoK, pivå, pivara, 
pivdtigut etc.; — wahrscheinlich in folge einer Lin und wieder aucli 
hei stammen auf u und o vorkommenden vertauschung desselben ge-
gen g — (z. b. sunagoK f.  sanavon er arbeitet,  mmgugoK f.  minguvoK 
es ist zu ende, pigou f. pivoic er thut), — welches dann weiter zwi-
schen i-o oder i-a leicht ganz abgeworfen wird. Vertauschung des 
hauptcharakters gegen den entsprechenden fc- oder /c-laut findet im 
nordlichen theil von Labrador auch bei den 3 ersten classen statt, 
z. b. tihikoK f. tihipoK er ist angekommen. Und im Interrog. soli diese 
Vertauschung iiberhaupt dem Labr.-dialect eigen sein. 

Anm. 3. Das Verbalparticip fehlt im Labr.-dial. ganz; eben so die 
5te classe als solche, d. h. die stamme auf é haben dort als haupt
charakter v, wie alle andern auf einen vocal ausgehenden stamme, 
und gehoren somit zur 4ten classe; also z. b.: gronland. pigd (stamm 
pigé, s.  o.),  labr. ptyit;« er besitzt es; gronl.  plguhigo, labr. pigivdlugo 
es besitzen etc.; — und auch von den hier zur 3ten classe gehorenden 
kommen einige dort in die 4te classe dadurch, dass zwischen das end-f 
des stammes und den charakter oder das moduszeichen ein i einge-
sclioben ist, z. b. gronl. OKuupd (stamm onaut), labr. oKuuilvd er ver-
kiindigt ihm; gronl. oKaungniago, labr. OKautingmago weil er ihm ver-
kiindigt etc. 

2. Personzeichen. 
(mit der bedeutung: er ,  s ieb. ,  s ie;  du,  ihrb. ,  ihr;  ich,  wirb. ,  wir . )  

§. 53. 
Im Indic. 1 und im Optativ ist das moduszeichen zugleich auch 

personzeichen, niiinlich iiir die einheit der 3ten person; davon wird die 

zweibeit und mehrheit gebildet nach art der Jsten classe der nennwor-

ter; OK ,  uh, ut) le,  UJ;, l i t .  Die 4te classe hat hier im Indic. -p statt v, 

z. b. napivoK es ist zerbrochen, napipuli,  napiput sie sind zerbrochen. 

(Im Labr.-dial. ist dies nicht der fall.) Die zeichen der 2ten und Isten 

pers. — im Ind. t i t ,  til; ,  se; nga, guk, gut am vocal des moduszeichens; 

im Opt. i t ,  itl ic,  i tse am stamm; nga, nulc, ta am vocal des moduszei

c h e n s  m i t  a  f i i r  e ,  —  v o n  w e l c h e n  d i e  d e s  I n d i c .  a u c h  i m  N o m i n a l -

particip an den end vocal desselben (o) gehiingt werden, haben eine 

unverkennbare ahnlichkeit, und in der Isten pers. des Opt. sogar vol-

lige gleichheit mit den suffixen der nennworter §. 34. In der 2ten pers. 

des Optat. —dem Imperativ— wo die personzeichen unmittelbar an 

Gronl. Gramm. 4 



50 Formenlehre. Dritler absclmilt. A. §. 53. 54 

den stamm kommen, wird dessen endconsonant, wenn er k oder h ist,  

zu r u, g erweicht, und die 4te classe Jiat liiiufig zwisclien dem stamm 

und der endung ein eingescliobenes g, Im Interrogativ 3te pers. 

bestelit das personzeiclien fiir die einheit in vertauschung des e gegen 

a, von welchem dann die zweiheit und mehrlieit nach art der jsten cl. 

der nennworter gebildet ist*). In der 2ten pers. sind die personzeiclien 

— t, tik, se — die nennwortsuffixe der 2ten pers.,- s.  §.34. Fiir die 

1ste pers. gab es ehemals auch besondere personzeiclien — ilt  ich, is« 

wirb. oder wir, — die noch im nordgronl. dialekt vorkommen solien; 

sonst aber wird die 1ste pers. des Indicativs auch fragweise gebraucht. 

Im Infinitiv dienen als personzeiclien iiberall die suffixe der nenn

worter, und zwar fiir die 3te pers. die objectiven e-suffixe: ne, tih; 

fiir die 2te pers.: tit ,  tik, se; und fiir die 1ste pers. die subjectiven suf

fixe §.34: nga, nuk, ta. 

Hier, wo die subjectiven suffixe der Isten pers. olme zusatz erschei-
nen (im Opt. u. Inf.),  zeigt es sich, dass die form ma (s. §.34) aus 
nga und dem p des subjectivs, d. li .  aus vnga entstanden ist.  Daraus 
lasst sich weiter scliliessen, dass auch die subjectiven e-suffixe Die 
und mik dieselbe entsteliung haben. 

*) Auch hier hat die 4te classe -p statt v, also z. h. napiva ist es zerbrochen? 
napipat  sind sie zerbrochen? 

§. 54. 
Im Conjunctiv und Subjunctiv findet manches eigenthumliclie statt:  

Zuerst dienen hier als personzeiclien iiberall die subjectiven nennwort

suffixe (s. §. 34, anm. 1), und zwar in der 3ten pers. beides a- und e-

suffixe, woraus zweierlei formen fiir die 3te pers. entstehen, die wir 

nach ihrem ursprung a-form und e-form nennen wollen+).  Dann 

sind diese suffixe iiberall wie an einen Subjectiv des moduszeichens ge-

hångt, daher niclit nur die endungen fiir die e-form der 3ten person 

und fiir die 2te u. Jste pers. die gestalt der erweiterten subjectiven 

nennwortsuffixe §.35 haben: me, mik (wofiir im Subjunct. ne, nik); vlt,  

vtik, vse; ma, vnuk, vta; — sondern auch in der a-form der 3ten pers. 

erscheint das p des Subjectivs, und zwar hier unmittelbar neben dem 

charakter, also mit abwerfung des vocals des moduszeichens. Damit 

fallt  das sonst unterscheidende dieser beiden modus weg; statt dessen 

ist aber jenes p im Conjunct. zu m erweicht. Also steht z. b. nålungmal 

(weil er gehorcht, Cjnct.) fiir ndldkapat, und ndlagpat (wenn er geli. ,  

Sbjnct.) fiir ndldkupat. 

*) Die a-form — mat, pat etc. — wird gebraucht, wenn das project des Conjnct. 
oder Subjnct. ein anderes ist,  als das desjenigen redeworts, worauf er sich be-
zieht; die e-form — arne,  une etc. — dagegen, wenn beide redeworter ein pro
ject haben. 
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3. Suffixe. 

§. 55. 
a) suffixe der Sten pers., mit der bedeutg.: ... ihn, ... siebeide, ... sie. 

Der Iiidic. 2, das Verbalparticip mid die Jstepers. des Op-

tativs li aben hier die objectiven nennwortsuffixe, die wie bei 

nennwortern der Jsten classe an das inoduszeichen geliångt werden,— 

im Optativ afti IUK (statt le), und im Verbalpart.  wird ih vor den suffi-

xen der Jsten abth. als é gegen a vertauscht (nach §. 37,1). lin Ver

balpart.  bilden die (im Indic. nicbt vorkominenden) e-snffixe der 3ten p. 

eine e-fonn, die sicli von der des Cjnct. u. Sbjnct. ausserlich dadurch 

unterscheidet, dass die hier in ilirer eigentlichen bedeutnng stehenden 

suffixe dort personzeichen sind, iibrigens aber dieselbe anwendung hat, 

§. 54, anm. Die 5te classe hat im Indic. mit dem snffix „er sieb." ge-

wohnlich pah am stamin, statt uk am hauptcharakter, also z. b. j)igipak 

(er besitzt sieb.) fiir pig ah, — wahrscheinlich wegen der sonst leichten 

verwechselung mit „sieb. ilin" — und im Opt. steht sehr hiiufig go statt 

ra (ich ihn). Dann giebt es — fiir den fall wechselseitiger behandlung 

(§.77) — im Cjnct.,  Sljjnct. u. Vrblpart.  z u s amm enges e tzte 

e-suffixe (in der tabelle durch ein sternchen bezeichnet: ihn*, sie*). 

Namlich es werden die gewohnlichen e-suffixe—ne, tih—an die suf

fixe der Sten, 2ten u. Isten pers. gehangt, und zwar nach der fiir die 

anhangung der appositionen — (z. b. ne und tut) — an die suffixe der 

ne.nnworter geltenden regel §. 39, also in der 3ten pers. wie an die 

objectiven, und in der 2ten u. Isten pers. wie an die subjectiven suffixe, 

obgleiclr erstere im Cjnct. u. Sbjnct, und letztere im Vblpart. iibrigens 

nicht existiren. Auch die umanderung der suffixe der 2ten u. jsten p. 

ist hier ganz dieselbe, s.  §.39,1.2. Ans tigtih, titih und sitih wird 

durch zusammenziehung tih. 

Im Labr.-dial. sind die zusammengesetzten e-suffixe verschwunden; 
nur ugne wird — merkwiiidiger weise — lur gho (du ilin) gebraucht, 
welclies letztere dagegen fehlt.  

§. 56. 
Im iibrigen werden die suffixe der 3ten pers. ersetzt durch drei 

andere endungen — (jede mit einheits-, zweiheits- u. mehrheitsform) — 

die ai)er niclit,  wie jene, „er ihn, du ihn etc." bedeuten, sondern nur: 

ihn, siebeide, sie; daher sie auch — ausser im Inf.,  wo sie eben 

nur dieses bedeuten sollen — nicht an die inoduszeichen, sondern an 

die personzeichen (oder deren stellvertreter) gehangt werden, woraus 

dann erst die bedeutung: er ihn, du ihn etc, entsteht. Es sind fol-

gende: 

4 * 
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1) uh, g Ih, git (gih);  2) go, gik, git (gih); 3) ho, hik, kit (kik). 

Die rnehrheitsformen auf t  — git,  hit — sind fur die einheit des sub-

jects (er, du, icli) ;  die auf h — gih, hih — fiir die zweih. u. mehrheit 

desselben (sieb., sie; ilirb.,  ihr; wirb., wir). Fiir die mehrlj.  des sub-

jects und zweih. des objects — sie sieb., ihr sieb. etc. — soli in allen 

3 endungen hih vorkommen, ahnlich den appositionen an den suffixen 

der nennworter im entsprechenden fall (vtingn-, vtihut). Im allgemei-

nen sind diese endungen ebenfalls, wie ne und tik in den zusammen-

gesetzten e-suffixen (§.55), nach art der nennwortappositionen ange-

hiingt, namlich im Cjnct. u. Sbjnct. an die daselbst als personzeichen 

dienenden nennwortsuffixe nach §. 39, und im Interr. u. Opt. auf ahn-

liche weise an die personzeichen. Dass die endung fiir „sieb. sie" im 

Cjnct.,  Sbjnct. u. Interr. atikik ist,  wo sie doch nach analogie der nenn

worter akikik sein sollte — (wie ak mit der appos. kut: aklkut), — 

scheint eine vertauschung, um die durch 3 auf einander folgende k ent-

stehende harte zu mildern. Aus diesem eingetauschten t  wird nach i  

durch erweichung s (im Opt. u. der 2ten pers. des Int.),  und aus dem 

t  der mehrheit wird ss vor tik. ~ko (sieb. ihn) ist aus tiko zusammen-

gezogen; eben so soli auch -kik fiir tihih u. sihih vorkommen. Die 3te 

pers. des Interrog. kommt iibrigens nur selten mit diesen suffixen vor, 

da auch hier haufig der Indic. statt dessen fragweise gebraucht wird. 

Im Imperativ, wo diese endungen z. th. unmittelbar an den stamm 

kommen — (nur in s'mh, sigih, sihih steht noch ein verstiimmeltes per

sonzeichen davor), — wird der endconsonant des stammes vor uh im

mer erweicht, namlich aus K wird r, aus h g, und aus t  ss, und in der 

Sten classe wird der endvocal (e) mit uh in Hh zusammengezogen, also 

z. b. atoruh branche es, nåluguh gehorche ihm, Kaissuh gieb's her! (v. 

Kaipd), pigtih besitze es. Dass vor ho, hih, hit der endconsonant ganz 

wegfallt,  folgt aus §. 6. 

§. 57. 
b) suffixe der 2ten u. 1 sten pers., mit der bedeutung: dich, euchb., euch; micli, 

unsb., uns. 

Als suffixe der 2ten pers. dienen in der Sten pers. des sub-

jects: tit ,  tlh, se; in der Jsten pers.: hit (git),  Uh, se; und als suffixe 

der Isten pers.: im Infin. nga, mih, ta, sonst iiberall: nga (ma), guh, 

gut, also wieder die suffixe der nennworter mit geringer veranderung. 

Auch diese sind — ausser im Inf.,  wo sie unmittelbar an das modus-

zeichen kommen *), — iiberall so angehångt, wie die appositionen an 

die suffixe der nennworter (nga, ma, tit ,  tih, se wie n~; hit,  git,  guk, 

gut wie kut od. gut). Im Cjnct. u. Sbjnct.,  wo die personzeichen den 
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uennwortsuffixen gleich sind, geht dies olme weiteres an; dagegen sind 

im Indic.,  Interrog., Optativ (u. Vblpart.) die personzeichen iiberall erst 

gegen die erforderlichen (objectiven od. subjectiven) nennwortsuffixe ver-

tanscht; nur in der 2ten pers. des Interrog. scheinen obige endungen 

an die wirklichen personzeiclien gehiingt zn sein, — oder aucb ist das 

vom subjectiven suffix herriihrende v in folge des fragetons weggefallen, 

ahnlich wie im Imperativ, wo die hier und in den iibrigen formen des-

selben stattfindende nocii stiirkere verkiirzung — indem auch das mo-

duszeichen ganz fehlt — der hast oder heftigkeit des ausdrucks beim 

befehlen entspricht. **) Die vertauschung der endung vkit (ich dich) 

gegen git, wie sie im Optativ statt findet, kommt auch im Indic. vor. 

*) Der Inf. hat, wie auch die tabelle zeigt, mit diesen suffixen dieselben endungen, 
wie in der 2len u. Isten pers. obne suffix; also heisst z. b. nålagdlunga sowohl: 
i c li gehorchend (oder gehorchen), als auch: mir gehorchend. 

**) Auch die verhårtung der endungen gik u. git (du sieb., sie) in kik u. kil scheint 
denselben grund zu haben; daher sie bei dem haufig zur milderung des Impera
tivs gebrauchten anhangsstamm (g)e nicht statt lindet, s. §. 131, anm. 13. 

4. Abweichende formen. 

§. 58. 

Es sind hier noch einige formen zu erwåhnen, die, weii sie mehr 

oder weniger vereinzelt dastehen, in der tabelle weggelassen sind. 

1) Der Infin. kommt zwar gewohnlich nicht mit andern, als den dort 

aufgefiihrten suffixen vor, doch kann er, wenn die deutlichkeit des aus

drucks es erfordert,  an deren statt in der Jsten u. 2ten pers. die endun

gen des Cjnct. u. Sbjnct. annehmen, namlich das, was nach dem vocal 

des moduszeicliens steht: vsiuk, vtigo etc.; es gesclueht dies aber sel-

ten ånders, als in der mehrh. des subjects (ihr, wir), und auch da noch 

nicht oft,  da der zusammenhang immer zur geniige zeigt, wer als sub-

ject gemeint ist.  2) Der Optativ liat in der Isten pers. fur lannh und 

lata zwei kiirzere, wahrscheinlich ans jenen zusammengezogene endun

gen, namlich Juh und ta, oder nach i: so, welche als suffixe go, gik 

und ko, kik annehmen, so: luko, oder noch weiter zusammengezogen 

~ko wirb. ihn, lukik wirb. sie od. sieb., ligo wir ihn, tigik wir sie od. 

sieb., — und gebraucht werden, wenn man jemand auffordert,  mitzu-

inachen, z. b. autdlarta lasst uns weggehen! anisa lasst uns hinausgehen! 

avigdluko od. aviko lasst uns (beide) das theilen! 3) Eine vereinzelte 

endung besteht fiir die einheit der 2ten pers. des Optativs olme suffix 

(du), namlich na, an den stamm gehiingt, mit dem ausdruck des ermali-

nens od. zuredens, z. b. iserna komm doch herein! 4) Noch eine an-

dere form, die mit Optativbedeutung in der Isten pers. vorkommt, ist 
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nannga (ich), naugiik (wirb.), nctKgiit (wir); und mit suflf.:  nara (ich 

ilin), naka (icli sie), ncigit (ich dicli),  nårput (wir ilin) etc. an den stainm 

gehangt, mit dem ausdruck eines instandigen begehrens, oder eines 

besdieidenen wunsehes, dessen erfuilung man kaum erwartet, z. b. si-

ningnaunga schliefe ich doch! pigindra mochte ich es docli besitzen! 

Vielleiclit  sind diese endungen iiberbleibsel des In die. eines iibrigens 

verloren gegangenen anhangsstammes né (5te cl.,  also mit den modus-

zeichen des Indic.: naoK und HUK) mit der bedeutung: er mochte gern 

vgl. aucli §. j20, no.34. 5) Eine nach art der zusammengesetzten 

e-sulfixe gel)ildete endung, naml. aine, an den bindecharakter gebangt, 

koramt liaufig vor in der bedeutung: wenn man ilin (seltener mir: 

man . . .  ihn ,  od.; wenn man .  .  .),  z. b. agtoralne wenn man ilin be-

riihrt,  pigigaine wenn man es besitzt (od.: man besitzt es). Der form 

nacli gehort diese endung zurn Verbalparticip. — 6) Mit der bedeu

tung: so of't  . . . ,  jedesmal wenn . . . ,  besteht eine abanderung des Con-

junctivs, naml. dng an den bindecliar. gehangt, und daran die endungen 

des Conj. vom a an, z. b. ugtorångangma so oi't  du midi beriihrst,  ti-

hikångata jedesmal wenn sie ankommen, nasugångama so oft ich miide 

bin (v% uasuvoK). Ganz dieselbe bedeutung hat iibrigens aucli der Conj. 

des anhangsstammes {t)aré (s. §.130, anm. 6), aus welchem diese form 

wol zusammengezogen sein komite. 

B. Ins besondere. 

1. Transitive und intransitive redeworter. 

§. 59. 

Bei der anwendung der liier abgehandelten formen giebt sicli eine 

wesentliche verschiedenheit der redeworter kund. Einige sind von na

tur transitiv (iibergehend), d. li.  sie besagen eine auf irgend einen 

gegenstand gericlitete that des projects, daher der begrifF eines thaters 

und tliatziels unzertrennlich mit ilinen verbunden ist: diese miissen, so-

bald thater und thatziel zwei verschiedene gegenstande sind, durchaus 

ein suffix haben; ist dagegen thater und thatziel eins und dasselbe, so 

treten an die stelle der suffixe die gewolinlichen personzeichen, die aber 

daun die bedeutung reflexiver (nickzielender) suffixe haben: er sich, du 

dich, ich mich etc. (statt er, du, ich), z. b. toKupå er tiidtet ilin, avigpd 

er zertheilt es; olme sutf.:  tomipoK er todtet sich, aviypoK er zertheilt 

sich. Andere sind von natur intransitiv (nicht iibergehend), d. h. sie 

besagen einen auf sich bescliriinkten zustand des projects, olme dass 

dabei an den urheber dieses zustandes gedachtwird: solche haben nur 
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personzeiclien, z. b. pisugpoic er geht (lierum), sinigpoK er schlåft.  Diese 

heiden arten der redeworter gehen aber vielfach in einander iiber, denn 

walirend einerseits viele transitive redeworter dadurcli,  dass sie olme 

suffix, d. li .  nur mit personzeiclien gebraucht werden, neben der reflexi-

ven auch bios passive bedeutung erlialten, z. b. toicupoK er ist todt, 

getodtet, uvigpoK es ist zertlieilt  worden — (von wem, ist nicbt weiter 

beriicksichtigt) *): •— so werden andrerseits manche von natur intransi

tive redeworter auch mit suffixen gebraucht, indem namlich ein zur hand-

lung in naher beziehung stehender gegenstand (namentlich oft der ort 

derselben) als thatziel betrachtet wird, z. b. pisugpd er geht auf ihm 

(dem land, eis u. dgl.); — und einige sind gradezu beides transitiv und 

intransitiv, z. b. sanavoK er arbeitet,  sunavå er bearbeitet es. Die ur-

spriingliche natur eines redeworts zeigt sich immer am deutlichsten im 

Nominalparticip desselben; bei transitiven redewortern hat es immer re-

flexive od. deutlich passive bedeutung, z. b. tomtoK der sich todtet, od. 

der getodtet worden ist,  bei intransitiven dagegen fallt jeder gedanke 

an ein ol)ject weg: pisugtoK welcher geht, sanosson welcher arbeitet,  ein 

arbeiter. 

*) In åhnlicher weise sagen wir: es macht sich gut, fiir: es ist gut (geworden, 
d. h. gemacht worden). 

§. 60. 
Einige umgestaltungen der transitiven redeworter, die ubrigens an 

ihrem ort bei den anhangewortern abgehandelt werden, sind hier vor-

laufig dårum zu erwiihnen, weil sie durch gewisse syntactische eigen-

thiimlichkeiten, die hauptsachlich ihren grund darin haben, dass das 

transitive stammwort neben der (tr.  od. intrtvn.) beschaffenheit des an-

hanges seiue eigene natur behauptet, sich vor andern redewortern aus-

zeichnen. Es sind folgende :  
1) doppelttransitive redeworter: trtvs. stammwort u. trtvr. anhang 

(§.137). Zu diesen gehoren 2 subjecte — namlich das des stammworts 
und das des anhangs — mit gemeinschaitlichem (haupt-) object: das sub-
ject des anhangs ist das 1ste od. hauptsubject, und steht also, wenn es 
benannt ist,  im Subjectiv; das 2te subject — das des stammworts 
steht, da es zugleich auch mittelbares object des anhangs (ohject der 
gedanken) ist,  nach §.84,2 im Terminalis, und das sulfix am redewort 
gilt dem gemeinschaftlichen object beider subjecte, z. b. p'me inunguut 
takorKiivai er (hauptsubj.) heisst seine sachen (hauptobj.) von den leu-
ten (2tes subj.) gesehen werden; oder: er befiehlt seine sachen den 
leuten zuin selien; d. h. er will,  dass die leute seine sachen sehen; — 
(stammwort takuvå er sieht ihn, anhang ritnva er heisst ihn .  .  .).  

2) halbtransitive redeworter: trtvs. stammwort u. intrtvr. anhang, 
der die bedeutung des stammworts nicht weiter verandert, als dass er 
es der suffixe entledigt (§. 132), z. b. ilårpd er macht ihm nach, ilarlvoh 
er macht mit (wie die andern) ;  ioKupa er todtet ihn, tOKiitsivoK er todtet; 

. 'If  ntwA 
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usuvd er liebt ihn, asungnigpoK er liebt, ist liebhabend. Bei diesen steht 
der tluiter im Objectiv nach §. 16, und das tliatziel un Modalis, s.  §.85,2. 

3) unpersonliche redeworter, gebiidet durcli das (iiilrtve) anhange-
wort narpoK (§.133). Diese haben das eigentlminliche, dass, wenn das 
staimnwort trtv ist — (denn derselbe anhang koinmt in derselben bedeu-
tung auch an intrtve stamme), — die personzeichen niclit dem subject, 
sondern wie suffixe dem object gelten; das stillscliweigend zu verste-
hende subject ist dann immer: man,— vorzugsweise: ich (der redende), 
wenn niclit entweder ein anderer gegenstand als subject genannt ist,  
oder das personzeichen die 1ste pers. als object angiebt, z. b. talunar-
poK man (ich) sah ihn, takunarputit man sah dich, takunarpxise man sah 
euch, tahunarpunga man sah mich etc. — (stammwort i  aktiv å er sielit  
ihn). Soli ein bestimmtes project angegeben werden, so geschieht dies 
durch einen Terminalis (nach §. 84, 2) ,  z. b. tamdnut tahunarpoK alle 
haben es gesehen; misingnångilaK man merkt es niclit (s. §. 61): ilingnut 
mislngnånglluK du merkst es nicht. [Eigentlich ist dies schon eine art 
passiver ionn, denn das wesen der passiven redeworter besteht darin, 
dass das natiirliche ol)ject zum project gemacht, und das natiirliche sub
ject zunåchst ausser acht gelassen ist; der unterschied ist hier nur der, 
dass, wenn die umstande nicht auf anderes denten, die erste person 
stillscliweigend als subject mit einbegrifFen ist.] 4) passive redewor
ter, gebiidet auf zweierlei weise, je durch zwei umbildende (§. 107) an-
hangeworter, namlich entweder durch nen und KarpoK (§.125,1), oder 
durch das passive particip und KVOK (§.127,1); z. b. von unaturpd er 
priigelt ihn: unatarneicarpoK er hat die folgen des gepriigelt werdens 
(blaue llecke, wunden etc.),  d. h. er ist gepriigelt worden; von ergsigd 
er fiirchtet sich vor ihm: ergsigissauvoK er ist (od. war) ein gefiirchteter, 
d. h. er wird (od. wurde) gefurchtet. I3ei den meisten redewortern kon-
nen beide arten beliebig angewendet werden. 

2. Verneinende redeworter. 

§. 61. 

Die verneinung der handlung wird im gronlandischen ausgedriickt 

durch einen anhangsstamm: -ngit,  mit der bedeutnng: nicht, der an den 

endvocal des bejahenden stammes gehiingt wird. Dieser verneinungs-

stamm weicht in der formbildung mehrfach von den bejahenden stam

men ab. Erstlich hat er mit dem hauptc ha rakter l an der stelle 

des t ,  und als moduszeichen im In die. nur CLK (nicht OK), also ist die 

ganze endung liir die einheit der Sten p. des Indic. olme suff.:  -ngi laK 

er .  .  .  nicht. Weiter wird hiervon die zweiheit und mehrheit nach art 

der zwei ten classe der nennworter gebiidet: -ngitdlah, -ngitdlat. Fiir 

die 2te und 1ste pers. kommen dann t i t ,  t ik ,  se; nga,  gnk,  gut  an den 

voeal des moduszeichens (a), wie bei den bejahenden redewortern, also 

z. b. nulungilctK er gehorcht nicht, ndldngildlat sie gehorchen nicht, nd-

Jdngilatit du geh. nicht, ndldngilanga ich geh, nicht etc. Der Int. ist 

olme suiF. dem Ind. gleich, nur dass in der einheit der Sten pers. das 

K weglallt:  ndldngilu gehorcht er nicht? Die suffixe kommen beides im 
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Indic. und Interr. so, wie sie in der tabelle stehen, an den hauptchar.,  

d. h. an f,  also: ndldngild er geh. ilim nicht, ndldngildt i t  er geli.  dir 

nicht, od.: geli.  er dir nicht? ndldngilarma du geh. mir nicht, ndldngl-

Uuk geh. du ihm nicht? etc. etc. Daneben kommt aber auch ein nacli 

art der bejahenden redeworter gebildeter Interr. vor, nainlich mit p als 

hauptcharakter, doch meist nur in der 2ten pers. ohne suffix, und im

mer mit dem ausdruck einer leisen missbilligung, z. b. ndldngipi t  ge-

horchst du nicht? (das solitest du doch). Der Optat. kommt fast nie-

mals vor — (nur um einen gegebenen befehl zu widerrufen, soli er 

bisweilen gebraucht werden), — s onde ru wird gewohnlich auf andere 

weise ersetzt, s.  §. 7J,2 und §.131, no. 119. Der Infin. fehlt ganz; 

statt dessen wird, um einen verneinenden luf. zu bilden, na (od. nah) 

an den stamm des bejahenden redeworts gehangt, und daran die en-

dungen, wie sie dort an lu kommen, also: ndlangnago ihm nicht ge-

horchen, ndlangnanga mir nicht gehorchen, od.: ich nicht gehorchend 

etc. etc. In der 4ten u. 5ten classe wird hier der endvocal des stammes 

scharf, z. b. asdnugo ihn nicht liebend, piginago es nicht besitzend *). 

Eine andere bildung des verneinenden Infin. besteht in einem an den 

bindecharacter des bejahenden redeworts gehangten a, was dann die 

endungen des Inf. annimmt, kommt aber nicht leicht ånders vor, als in 

der Sten u. 2ten pers. ohne suffix, am haufigsten bei stammen auf K ,  

z.  b. (v. oKarpoK er sagt:) oKurane er nichts sagend, oKarat i t  du nichts 

sagend; —aber auch: oKtirnane,  oKarnati t .  Der b in d e ch ar ak te r ist 

-/; ,  wie bei andern stammen auf t ,  nur im Conjunct. steht dafiir immer 

-n (ausser in der a-form der Sten pers.); die daran zu hangenden per-

sonzeichen und suffixe sind regelmassig. Also z. b. Cjnct.:  ndldnging-

mat  weil er nicht geh., ndldnginavho weil ich ihm nicht gehorchte; 

Sbjnct.:  ndldng'vgpassuk wenn sie ihm nicht geh., ndldngikungma wenn 

du mir nicht geh.; Verbalpart.:  nåldngikd dass er ihm nicht geh. etc. 

*) Dieser verneinende Infin. wird ofters auch olme personzeichen gebraucht: meist 
als Imperativ (nach §. 71,2), z. b. nålangnak! nicht gehorchen! zuweilen aber 
auch in untergeordnetom verhaltniss (nach §. 88), z. b. ivdlit iniinak pisimavoK 
du nicht leben ist's geschehen, statt; inutinalit dich nicht leben lassend, d. h. 
ehe du lebtest, oder ehe du geboren warst, — was jedoch åusserst gebrochene 
rede ist. 
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Vierter abschnitt. 

P a r t i k e 1 n. 

§. 62. 
Hielier gehoren von den starr gewordenen oder gebliebenen wor-

tern (§. J3) diejenigen, welche als satzbestandtheile in verbindung init 

andern wortern — nainentlich redewortern — gebrancht werden, theils 

uin einige verbindungs- n, beziehungsverlialtnisse auszudriicken, wo die 

im vorigen abgehandelten formen niclit ausreicben, tlieils auch fiir ge-

wisse nnselbststandige begrifFe; — ferner einige formen gewohnlicher 

nenn - u. deuteworter, die (z. tli .  neben ihrem regelmassigen gebrauch) 

als partikeln angewendet werden. Dagegen sind alle worter, die niclit 

nur an sicb unveranderlich sind, sondern auch nicht mit andern wor

tern in verbindung gesetzt werden konnen, zu den au s ruf en (inter-

jectionen) zu reclineu, sie mogen mm urspriingliche ausrufe (§. 10), oder 

erst durch den gebrauch zu solchen gewordene worter sein. Zu dem 

eigentliiimlichen wesen der partikeln gebort auch noch das, dass sie an 

und fiir sich eigentlich nichts besagen, sondern erst durch das wort, 

dem sie beigefiigt werden, sinn und bedeutung erhalten; hierdurch un-

terscheiden sie sich wesentlich von den ausrufen, die an und fiir sicb 

sclion einen zwar unvollkommenen, aber doch in sicb abgeschlossenen 

ausdruck eines gedankens oder gefiibls geben. Zwar werden viele (freie) 

partikeln auch ausrufsweise gebraucht, und nicht nur diese, sondern auch 

eine me-nge beugbarer worter in allerhand formen (s. u. a. §.70); al)er 

eiu solches wort bezieht sich dann immer auf eiiie im beisein des an-

geredeten eben stattfindende begebenheit,  deren beschreibung als iiber-

fliissig unterbleibt, eben so, wie besprochene gegenstande niclit genannt 

(u. doch besprochen) werden, wenn der angeredete olinehin schon weiss, 

M'ovon man spricht. Umgekehrt werden dann auch einige eigentliche 

ausrufe — zwar nicht in wirkliclier verbindung, denn einer solchen sind 

sie nicht, fåhig, aber im zusammenhang mit andern wortern gebraucht, 

und liilden also in sofern einen iibergang zu den eigentlichen partikeln. 

Alle hieher gehorigen worter zerfallen zuerst in zwei abtheilungen: an-

ha ngs p ar t ikel n, die dem wort, welchem sie gelten, angehangt  wer

den, und freie partikeln, die nicht angehangt werden. 

§. 63. 
Die an li angsp ar tikeln (mit beigefugten beispielen ihrer anwen-

dung) sind folgende; 1) lo und: nna der, nnalo und der; tiduvuK rabe, 

tuluvardlo und ein rabe; ornigdhigo zu ilim gehen, ornigdhigido und zu 
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ihm gehen; — 2) le aber: mdho diese, måkule aber iliese; pitsut die 

armen, pitsutdle aljer die armen — (dieses ist hin und wieder dnrch 

hisidne •—§.65,20 — fast verdrångt); — 3) taoie, nach i  saoK, seltener 

tsaoK auch, ebenfalls: ivdlit  du, ivdlit tuoK du aucli; uvanga icli,  

uvangataoK ich auch; tahnngllara icli håbe es nicht gesehen, taJn'inglla-

rataoK ich habe es auch nicht gesehen; — 4) lunit oder, oder auch, 

sogar; wiederholt: entweder .  .  oder . . .  (mit einem verneinen-

den redewort: weder . . . ,  noch .  .  .):  Kavane in siiden, navanilunit 

oder in siiden; miiko naluvai diese kennt er nicht, maknlunit naluvai 

sogar diese kennt er nicht; sorusanerjmnga ob ich etwa aufhoren soli,  

sordsanerpimgalunit oder sollte ich etwa auf horen? ivdlit  dlunit xivanga-

lunil entweder du oder ich: — 5) mé gewiss, freilich, alierdings: 

ujorpoK es taugt nichts, ajorpormé es taugt allerdings nichts; t i l i iput sie 

sind gekommen, i ' ikipumé freilich sind sie gekommen; hlnu wer? hinamé 

ja wer nur? — (eig.: gewiss ein „wer," d. i.  ein nicht bekannter). —• 

Diese 5 sind ilirer natur nach eigentliche partikeln; die 3 folgenden da

gegen sind angehangte ausrufe, und kommen daher in der regel nur an 

solche wcirter, die nicht mit andern in verbindung stehen. — 6) IOK 

wenn doch! s. §.66,3 -— 7) lusCw, an mehrheitsformen zuweilen lu-

stlt ,  wie, gleichwie, als ob's das ware: Kissuk holz, KissugdliisoK wie 

wenn's holz wiire (ist 's); pavdnga von oben, puvdugalusoK wie von oben 

(scheint 's zu kommen); ujat'Kul steine, ujarKuldlnsnt wie steine (sind 

diese); — 8) gou (an vocalen), ngoK (an h, t ,  p),  oder ROK (an «•), 

sagt er, sagt man, auch befehlend: sage! z. b. sumnnga nach we-

sten, samungugoK nach westen, sagt er; ujormat weil 's schlecht ist,  

ajormdngoK weil 's schlecht ist,  sagt er; OK arp OK er sagt, OKarporoK er 

sagte, sagt man, d. h. er soli gesagt haben (dass etc.); unalo und der, 

i inulugoK und der, sagter, (soli auch, od. hat auch . . .);  Jahup (Subj.),  

JakuvngoK Jakob, sagt er, (that es, od. gehort es); sdsavit was willst 

du? susavlngoK was willst du, sagt er, d. h. er fragt, was du willst; 

ulimdumik mit einem heil,  ulimdummgoK! sage, mit einem beil (soli je-

inand kommen); t iherdrput sie besuchen, t ikerdrplingoK! sag',  es kommt 

besuch! KUHOK wie? nunofoK wie sagte er? oder: was sagten sie? — 

Also mit ausnahme dieses letzten (goK),  was sich je nach dem laut, an 

den es gehangt wird, veriindert, geschieht die anhiingung iiberall nach 

§.6. 1, 4 und 8 haben den umlaut, §.2, not. 

Welchen ursprung diese iiaben, ist wol schwer mit gewissheit zu be-
stimmen — (nur IUSOK enthiilt  offenbar dieselben bestandtheile, ak 
sårdlo §. 66,2, aber in umgekehrter ordnung: IO-SOK, SOK-IO), — eben 
so, ob sie urspriingliche anhange, oder zu einer zeit selbststandige 
worter gewesen sind; doch scheint ein umstand, der namlich, dass 
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sie die tonstelle des worts, woran sie geliangt werden, nicht verriicken, 
darauf hinzudeuten, dass sie eigentlich getrennte Morter sind, die nur 
mit dem vorigen immer olme unterbrechung zusaminengesprociien wer
den. Deutlicher ist die (neiinwort-)abstammung bei einigen der lol-
genden. 

§. 64. 

Unter den freien partikeln stelien einige zeitpartikeln den 

nennwortern noch selir nahe, indem sie sich von diesen nur durch eine 

geringere beugungs- und fortbildungsfahigkeit unterscheiden, was aber 

z, th. natiirliche folge ihrer bedeutung ist.  Es sind folgende: 

a) fiir vergangene zeit; Kunga wann? uvatslaK lieute, igpagssuK 

gestern, igpagssdne vorgestern, itnune neulicli,  — kommt selten vor, 

haufiger mit vorgesetztem ta (§.21); tahnane daraals, ivsuK vor melire-

ren (8—14)tagen, itsaK vor jah ren; I)) fiir zukiinftige zeit: Hungago 

oder KUKngo wann? uvatsiuro (ist nicht allgemein gebråuchiicli) und 

uvatsiagame lieute, uKago morgen— (in Labr.: kunftigs jahr), (iKagtnign 

ubermorgen, imdniUgame und ivsaligmne iiber einige zeit,  in melireren 

tagen, itsaligume iiber viele jabre. Man sielit hier, dass die fiir ver-

gangene zeit die stammworter, und die fiir zukiinftige zeit durch an-

hiinge — go (ro), game — von jenen abgeleitet sind; eben so nehmen 

erstere auch einige andere an nennwortern gebrauchliche anhange an. 

Von beugung ist nur wenig iibrig geblieben. Die fiir vergangene zeit 

haben noch einen Ablativ, — und zwar uvatsiuK als einlieit (mit), die 

iibrigen aber als mehrheit (nit),  und die auf UK mit beibehaltung des 

endconsonanten (wie die anhangeworter ssnau und inan, s. §. 38, 1), — 

meist in der bedeutung: gegen die zeit (vergleichsweise) z, b. igpagssar-

nit ajungiluK gegen gestern ist er gut, oder: er ist besser als gestern; 

i tsarnit higtOKUKaoH gegen friihere jahre hat es sehr rennthiere, d. h. es 

giebt jetzt mehr rennthiere, als in friiheren jaliren. Von jeunga kommt 

ein solcher Ablativ kaum vor, dagegen hat der stamm von KUKiigo — 

KUKO — den Vialis der mehrheit: KUKUtlgnt,  in der bedeutung: zuwei-

len, mitunter; und die endung game oder Ugame derer fiir zukiinftige 

zeit ist vielleicht ein Localis (?—s. die anm.). Mit derselben endung 

— ligame—werden auch von einigen zeitnamen åhnliche partikeln (iiir 

zukiinftige zeit) gebildet, z. b. unuligame heut abend, auf den abend, 

von nnuh abend, aussallgame kommenden sommer, von aussan sommer 

u. a.;  — ebenso mit der endung go oder ro, wo diese allgemein ist: 

unugo, anssaro u. dgl. 
1  Hin und wieder betrachtet man die endung game (Ugame) als einen 

Conjunctiv: als es .  .  , wurde — (was sie jedoch nicht zu sein scheint, 
s.  §. 54, anm.), — und braucht sie fiir vergangene zeit,  dagegen ei
nen entsprechenden Subjunctiv — gune — fiir zuk. zeit.  
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§. 65. 

Die min zuerst folgenclen scheinen meist urspriingliche nennworter 

zu sein, oder von solclien abzustammen: J) agsut  se lir,  — aus eini-

gen ableitungen ergiebt sich als stamm agsoK,  wovon also dieses die 

melirlieitsform wiire; — 2) ingma (gewohnliclier ist mgmdnguaK) ein 

wenig, — komint zuweilen auch im Modalis vor; ingmamih; — 3) dma 

wieder, noch einmal; — 4) htsa endlicli;  — 5) aitsai t  jetzt(eben) 

erst (gescbah es, od. soli es geschelien); — 6) SOK warmn? und mit 

mé (§.63,5): sormé warmn docli,  — eigentlich wol nur: was? was 

doch? denn es ist eine urabildung des nennworts suk Mas, ein etwas; — 

7) KanoK wie? — 8) ima (im«, imdjc) ,  verlangert imdna oder imånak 

so, auf die art (wie du jetzt horen wirst),  und mit vorgesetztem la  

(§.21): taima,  taimdnah so, also (wie du nun gehort hast od. weisst); 

— imånak und taimdnak liaben auch eine melirlieitsform: irndnat ,  ta i -

mdnat ,  mit der bedeutung: so viele,- — 9) agålål  s og ar. — Regel-

massige formen gewohnliclier nennworter sind: JO) sujorna — (sujuneK,  

was voran ist,  mit dem suff. «; ist abgeleitet von sujo,  §.46) — in der 

besonderen bedeutung: voriges jahr; davon wieder sujorndk — (das 

vorige mit dem suff. ak (ihrbdr.),  also eigentlich: dieses und des vorigen 

(jahres) voriges) — vor 2 jahren; •— 11) kingorna — (eben so ge-

bildet von klngo §.46)—nachher; — 12) uipdgut  — (Vial. von aipaK,  

gefåhrte, mit suff. a) — kiinftigesjahr; — 13) ardJdgut  — (eben 

so von ardlaK, einer von mehreren) — vor zeiten, vor me lirer en 

jahren; — 14) taimditoK — (Nominalpart.  von taimdipoK es ist so, 

also eigentlich: was so ist) — den noch; und der Modal, desselben: 

taimditum'ik — (eig.: auf die art) — demnach, folglich, dårum. 

Ueberall konnen diese auch in ihrer eigentlichen bedeutung gebraucht 

werden: sujorna was vor ihm ist,  kingorna was nach ihm ist,  aipdgut  

durch seinen gefahrten etc. — Von deutew rurzeln kommen folgende: 

15) tanva (§.21) da, alsdann; — 16) mdna — (fiir manna,  Vial. v. 

ma) — jetzt; — 17) tdssdnga — (Abl. v. tdss)  — gewohnlich verliin-

gert durch das anhangewort inajc: tdssdngainaK plotzlich, in einem 

augenblick; — 18) tdssatauva so eben, vor einem weilchen; — 19) tds-

si tgo gleich, liald, iiber ein weilchen. — Auch von einigen verbalstiim-

men werden durch das anhangewort inaK partikeln gebildet, s.  §. 120, 

no. 17. Alle diese sind, wie auch die zeitpartikeln §.64, ihrer natur 

nach umstandsworter (adverbien), die nur zur niiheren bestimmung 

der handlung an sich dienen, olme dass irgend ein anderes wort von 

ihnen abhangig ist,  daher sie unbeschadet der vollstiindigkeit des satzes 

auch wegbleiben konnen; von ihnen unterscheiden sich als bindepar-
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tikeln 20) hislåne — (Loc. von hlse ,  §.49,1 mit dem suffix at (ilir),  

also eigentlich: in ihrer alleinheit) — allein, aber, sondern; und 

21) mdssa (von ma §.20) denn, namlich. 

§. 66. 
Die 3 folgenden sind verhåltnissworter (conjunctionen, docli in 

etwas anderem sinn als unsere conjunctionen), und liaben als solche ein-

fluss auf die i 'onn des (rede-)worts, zu dem sie gehoren: 

1) n u u k  und uvnlt  obgleich, zwar. Diese beiden miissen, wenn 

der ausdruck regelrecht sein soli,  ein Nominal- oder Verbalparticip bei 

sicb haben, z. b. nauk KuerKungiklga ornigpdnga obgleich ich ihn nicht 

gerufen hatte, kam er zu mir; uvnlt ajortoK naffuginglld wiewol es 

schlecht ist,  verachtet er es nicht (oder: das, welches zwar schlecht ist,  

verachtet er nicht); — oft steht aber statt dessen ein Conjunctiv, der 

iiberhaupt håufig das Partic. verdrångt (s. u. a, §.78), oder in folge 

einer auch sonst vorkommenden umkehrung des gedankenganges ein In-

dicativ, namentlich wenn hernach noch ein untergeordnetes redewort 

folet: dann muss aber immer der nachsatz durch kislune od. talmultOK O ' 
(§.65,20.14.) verbunden sein, z. b. nauk, plsagaluarpara, kisldne ajor-

mat pmgllaru obgleich, ich hatte es wol haben sollen, aber weil es 

schlecht war, nahm ich es nicht. In solchen fallen kann nauk auch 

nach dem redewort stehen, z. b. plsagaluarpara nauk, klsiune . . . ,  ha

ben sollte ich es zwar, aber . . . .  — 2) sordlo—^ (scheint zusammen-

gesetzt aus SOK §.65,6, und lo  §.63,1, und hiesse dann eigentlich: was 

— (das) und, od.: und das) — wie, so wie. In dieser bedeutung hat 

es in der regel das Particip bei sich, z. b. sordlo oKurtutit  wie du ge

sagt hast; oder den Conjunct.: sordlo oimravlt .  Mit dem Ind. bedeutet 

es gewohnlich—(wie IUSOK §.63,7): gleichsam, wie wenn . . . ,  es 

scheint so zu sein (ist aber nicht so), z. b. sordlo ndkdsavoK wie wenn 

es herunterfallen wiirde (scheint 's; es wird aber schon stehen bleiben); 

sordlo KanipoK es ist gleichsam nahe; man sollte denken, es ware nahe 

(es ist aber weit M'eg); — dagegen, wenn es durch taoK (§.63,3) unter-

stiitzt wird, ist seine bedeutung auch hier die vorige, z. b. sordlo uva-

guttuoK tunlssaråvut (so) wie auch wir ihnen zu geben pflegen. Nicht 

selten steht es auch nur in verbindung mit einem gegenstandswort, olme 

redewort, z. b. sordlo una so wie dieser (ist auch jener); sordlo midt  

wie die menschen (thun); sordlo igpagssan, pikamkavta wie gestern (ge-

schah), als wir dort oben waren; — ein solcher ausdruck kann sich 

aber immer nur auf etwas voriier schon gesagtes beziehen. 3) JCU-

nortoK wenn doch . . .! Uieses hat als wunschpartikel den Optativ 

bei sich, z. b. KanortoK uutdldngiklle wenn er doch nicht wegginge! 
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KunortoK ajuncj i tsumik ingerdluniari tse  wenn ihr docli gut reistet! (ti .  h. 

gliickliche reise!) — zuweilen aucli den Subjunct.,  was aber jedenfalls 

eine gehrochene redeart ist,  und vielleiclit  nur von den Europaern her-

riihrt.  Mit derselben bedeutung wird zuweilen nur die endung dessel-

ben — toK — als anhangspartikel gebraucht, aucli an nennwortern, z. b. 

nilunguamiytOK wenn (man) docli ein stiickchen eis (hiitte)! 

§• 67. 

Von eigentlichen ausrufen, die aber vorzugsweise (od. immer) par

tikelartig im zusammenhang mit einem andern wort gebraucht werden, 

sind die bemerkenswerthesten etwa folgende: 1) sunauvfa — (besteht 

aus suna §.25, und t ivfa §.21) — siehe da, es war , .  so, es 

war ein . . . ,  (sowohl mit, als olme voraussetzung des gegentheils); — 

und usiuvfu — (aus use icli dachte, und uvfu §.21; — gewohnlich 

mit dem umlaut §. 2 zusammengezogen usivfa,  wofiir einige dialecte 

usima — vielleiclit  aus nse und ??nitt(?) — haben) — ich dachte, es 

wiire . . . .  Diese beiden verlangen als erganzung entweder ein gegen-

standswort, oder, wenn das wahrgenommene od. vermuthete eine hand-

lung war, ein Particip, z. b. sunauvfa ajortoK siehe da, es war schlecht; 

sunauvfa i l i iusagdnga so,  er wollte mir helfen (das fiel mir nicht ein); 

sunauvfa tuluvuK Mas war's, es war ein rabe; us'mvfa inui t  ich dachte, 

es waren menschen (statt dessen war's was anderes); nsiuvfa ivssuma 

aiparisagdt i t  ich dachte, jener wiirde mit dir gegangen sein (das ge-

schah also nicht). — 2) imaua — (ob etwa von ima,  §. 65, 8?) — 

man denke sich . . . ;  wie mag's sein od. gewesen sein! Dieses hat 

von redewortformen am haufigsten den Conjunct. od. Subjunct. bei sich, 

z. I), imaaa t ikikame wie mag's (erst) gewesen sein, als er ankam! 

imaKa niggerpat  nun denke man sich, wenn siidwind ist,  wie mag's da 

erst sein! oder die endung aine §.58,5: imaKa takugaine wie, wenn 

man ihn sahe ? — auch den Inf.: ornigdlugo imaKa zu ihm gehen, wie 

komite das sein? — oder das Particip, den Indic.,  oder den Optativ, 

diese jedoch immer mit iiberspringung eines zugehorigen gedankens, 

z. 1). imaKa t ipatsusaKaut  man denke sich (ihre lage), die werden sich 

recht freuen! — so auch nenn- und deuteworter in allerhand formen, 

z, b. imaKa i lua wie (mag) erst sein inneres (sein)! imaKa samunga 

wie (wiir 's,  wenn man) westwarts (ginge)? — 3) i la  ganz recht, 

gewiss, ich wills m ein en — (in dieser bedeutung gewohnlich ver-

langert, entweder durch mé §.63,5: i lamé,  oder durch das anhange-

wort vlk §.131, no, 100: i lavik);  — dann auch als ausdruck der ver-

wunderung: das wiir viel! aber dergleichen! — und als frage: 

nicht wahr? ist 's nicht so? Fiir sich allein, d. h. als blosser aus-
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ruf koramt es (in obigen hedeutungen) zwar ofters vor, weit gebrauch-

l i c h e r  i s t  e s  j e d o c l i  i m  z u s a m r a e n h a n g  r a i t  e i n e r a  a n d e r n  w o r t  a l s  v e r 

st a rk ungsp art i ke 1, z. b. alårdlugo-ilu bleibt davon, hort ilir 's! ila 

nikuvigdlutit min so steh doch auf! (s. §.71,2); isigaeicaunga-ila o! icli 

friere selir an den fiissen! ila féKaunga in walirheit bin icli selir arm; 

ila uguna nun (so hort docli) hier durch! ila ndgga nicht doch! nein, 

sage ich! ila urnå nu' du! was fiillt  dir ein! — oder auch verdoppelt: 

ilaila nu' nu'! aber wo denkst du liin! (abraahnend). Eigenthiiinlich ist 

der gebrauch desselben, dass ilun der letzte theil eines vorher gesag-

ten, zu bekraftigenden (oder auch zu widerlegenden) worts angeJiangt 

wird, z. b. paormaKarpa giebts (dort) beeren? (antwort:) UaKarpa ja, 

giebts? das will ich raeinen; ujorpat sind sie schlecht? (antw.:) ilarpat 

M'ohl sind sie —; umdnausordra una nundnguaK ich denke, das ist Oma-

nak, das låndclien da; (antw.:) ilånguaK ja das, ich dåcht's auch — 

(da irrst du dich); tauna takojcdrput, ila-Karput den haben wir reclit 

gesehen; ja gewiss haben wir—. Endlich gehoren hierher noch 4) die 

bejahungs- und v ern e in u ngs - ausdriicke: ak, dp — (ob diese bei-

den etwa als Objectiv u. Subjectiv zusararaengehoren?) — so, sohina od. 

sornguna ja, ndgga nein. Bei diesen ist zu beraerken, dass sie immer 

das redewort so, wie es in der frage enthalten ist (bejaliend od. ver-

neinend), bejahen od. verneinen, also z. b. frage: agdldsavit wirst du 

schreiben? antw.: dp ja, ich werde schreiben, oder; ndgga nein, ich 

werde nicht schreiben; — frage: agdldsdngilatit wirst du nicht schrei

ben? antw.: dp ja, ich werde nicht schreiben, oder: ndgga nein, ich 

werde schreiben. 



Zweiter haupttheil. 

S a t z l e h r e .  

(S y n t a x.) 

Erster ahschnitt. 

Yerhaltnisse der worter im satze. 

§. 68. 

Ein satz ist, wenn von einem gegenstand etwas ausgesagt wird, 

und enthiilt also zunachst 2 theile (satzhalften): J) den gegenstand, von 

welcliem man etwas aussagt, — das proj eet (§. J6, anin.), und 2) das, 

was von diesem gegenstand ausgesagt wird, — das priidicat, dessen 

wesentliclister bestandtheil ein redewort ist. [Dieses redewort ist es 

eigentlich, was den satz hildet, indem es allen sonstigen hestandtheilen 

dessellien zum letzten stiitzpunkt dient; es kann daher in einem voll-

stiindigen satz nie fehlen, wol aher kann umgekehrt ein satz nur aus 

dem redewort hestehen, insofern namlich das project desselhen gewohn-

lich niclit hesonders genannt wird, wenn es entweder durch die endung 

des redeworts (als Isté od. 2te pers.) geniigend hezeichnet, oder die auf-

merksamkeit des angeredeten hereits darauf gerichtet ist. Wirklich feh

len kann jedoch das project ehen so wenig, als das redewort, da es 

jedenfalls (auch als 3te pers.) in der endung des redeworts liegt.] Die 

nothwendigen hestandtheile jedes satzes sind also: das ihn bildende 

redewort und dessen project. Das verhåltniss dieser beiden grund-

bestandtheile ist, an und fiir sich betrachtet, das der selbststandigkeit 

oder casus rectus (grades, directes verhåltniss); — ist dann das rede

wort, und somit der ganze satz transitiv, so kommt zu jenen als dritter 

grundbestandtheil das object im casus versus (in umgekehrtem, nam

lich dem des projects (hier sul)jects) entgegengesetztem verhiiltniss, und 

diesem untergeordnet); — und das priidicat wird vervollstandigt oder 

w e i t e r  e n t w i c k e l t  d u r c h  g e g e n s t a n d s w o r t e r  u n d  r e d e w i i r t e r  i m  c a s u s  

obliquus (seitenverhaltniss, dem (haupt-)redewort untergeordnet). Die 

redeworter haben eigene formen fiir jedes dieser drei hauptverhiiltnisse, 

namlich dem casus rectus gehort der Fndic., Interr. und Optativ, dem 
« 

Gronl. Gramm. 5 
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casus versus das Particip, und dem casus obliquus der Cjnct.,  Sbjnct. 

und Inf.; — von den formen der gegenstandsworter entspricht zwar zu-

niichst der Suhjectiv dem cas. rectus, und der Ohjectiv dem cas. versus; 

da aber letzterer auch zur bezeichnung des projects intransitiver rede-

worter (also im cas. rectus) gebraucht wird, so bleiben dem cas. versus 

nur Objective bei transitiven redewortern; dagegen wird der cas. obli

quus ausschliesslich durcb die appositionen ausgedriickt. Da nun einer-

seits auch der besitz als object seines besitzers betrachtet und belian-

delt wird (§. 15), und andrerseits jedes untergeordnete redewort eben 

so mit andern, ihm zugehorigen wortern umgeben sein kann, wie ein 

selbstståndiges, so ist iiberliaupt: der casus rectus das verhåltn. der 

s e l b s t s t i i n d i g e n  ( n i c h t  u n t e r g e o r d n e t e n )  s a t z t h e i l e ;  d e r  c a s u s  v e r s u s  

das verh. solclier worter, die einem gegenstandswort untergeordnet sind; 

und der casus obliquus das verh. derer, die einem redewort unter

geordnet sind. Das gemeinsame verh. alier worter im cas. versus und 

cas. obliquus ist das der unterordnung, entgegengesetzt dem der 

selbststandigkeit oder unabhangigkeit (cas. reet.); daneben tindet 

beiordnung statt zwischen project und redewort, substantiv und ad-

jectiv, und unter umstånden auch zwischen frage und antwort. 

I .  C a s u s  r e c t u s .  

§. 69. 

Hieher gehiiren also von den formen der gegenstandsworter die bei-

den zur bezeichnung des projects dienenden, namlich der Subjectiv bei 

transitiven, und der Objectiv bei intransitiven redewortern — (fur beide 

der Nominativ, wo ein solcher besteht, §.24.49.); ferner von redewort-

formen der Indic.,  Interr. und Optativ, welche drei modus der dreifach 

verschiedenen natur der selbststiindigen oder hauptsiitze entsprechen, 

n a m l i c h  d e m  ( g e s c h e h e n e s  m i t  g e w i s s h e i t  b e s a g e n d e n )  a n z e i g e s a t z  

g e h o r t  d e r  I n d i c . ,  d e m  ( g e s c h e h e n e s  m i t  u n g e w i s s h e i t  b e s a g e n d e n )  f r a -

g e s a t z  d e r  I n t e r r o g . ,  u n d  d e m  ( u n g e s c h e h e n e s  b e s a g e n d e n )  h e i s c h e -

satz der Optativ als unterscheidende redewortform zu. [Hieraus, und 

aus der damit zusammenhiingenden bedeutung dieser drei modus ergiebt 

sich zur geniige, wie und wo jeder derselben zu gebrauchen ist; und 

die anwendung des Subjectivs und Objectivs im allgemeinen ist bereits 

§. 16 gezeigt, daher hier fiirs erste weder das eine noch andere weite-

rer erlåuterung bedarf] In einem vollsliindigen hauptsatz kann keiner 

der obigen modus durch einen andern ersetzt werden, wol aber geschieht 

dies in unvollstandigen oder ausrufssatzen, deren eigenthumlichkeit 

darin besteht, dass in ihnen das redewort entweder ganz fehlt,  oder 
•  
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durch eine andere, raeist unvollkommnere form ersetzt ist.  Was durcli 

einen solchen ausrufssatz eigentlich besagt werden soli,  muss sich dann 

immer aus den gleichzeitigen umstånden (oder geberden des redenden, 

u. dgl.) ergeben. 

§• 70. 

Also zuerst o line redewort stehen (ausrufsweise) ausser den wirk-

lichen ausrufen, oder verbalstammen in verbindung mit ansrufen (s. §.12), 

u n d  eini^en partikeln (z. b. /  tiicbtig! sicli angestrengt! ingmatsiaic! 

oder ingmahanah! ingmahanatsiaK! (verliingerungen von ingma §.65,2) 

saclite! kisamé! endlich wurde es docb! u. a.) — 1) mit der bedeutung 

eines heischesatzes: gegenstandsworter im cas. obliq.,  besonders im Vial.,  

Term. u. Mod., z. b. ugilna hier durch! ilunga dorthin — (gelie, od. 

lasst uns gelien, od, dgl.); pnmik einen sack (her)! ivssuatsidmih mit 

etwas moos (komm')! — auch mit anhangspartikeln: ujarKumigdlunit oder 

auch einen stein (gebt her)! ahiarKatigssamingoK jemand zum mittrager 

(afeiar/fat),  s age! d. h. sag',  es soli jemand kommen, mir tragen zu hel-

fen! — dann mit der bedeutung eines anzeige- od. fragesatzes: 2) ge

genstandsworter alier art im Objectiv, z. b. navssåra inein gefundenes 

(ist das), d. h. das habe ich gefunden; — naiat! moven (sind dort)! 

muffuK-una? (ist) dieses (von) thon? — Kanguuna {uanga §.64 und 

una §.23) amiissaK? wann (ist) dieser (fisch) heraulgezogen? d. h. ge-

fischt? — ganz besonders aber 3) Nominalparticipien, und, als diesen 

entsprechend, auch Yerbalparticipien, da dann durch die suffixe des 

letzteren und personzeichen des ersteren der ausdruck iiusserlich wie

der einem wirklichen satz ahnlich wird, z. b. (1) ordlussunga 1  der ich 

fiel,  = da fiel ich; (2) surmit 2  pisassou 3  welcher wohin will? = wohin 

will er? oder — (denn die 3te pers. geniigt bier auch fiir die 2te): 

wohin willst du? (3) ainidsdngiJciga * * der ich ihn nicht bolen gehen 

sollte? = solite ich ibn nicht holen gehen? (4) agtigssumih 5  uko 6  ute-

1  ordluvoK er fallt. 2 §. 25. 3  pis av OK er wird od. soli gehen, stw. pivojc*). 

'' ainiarpd er geht ihn holen; 1, n. 5 agtigssoK f. agtigissoK was (so) gross ist, (so) 

sehr; stw. angivoK es ist gross. 6 §. 24. 

*) Es wird ein- fiir allemal bemerkt, dass das redewort pivoK od. pivå — (denn 
e s  i s t  h e i d e s  i n t r a n s ,  n n d  t r a n s i t i v )  —  i n  f o l g e  s e i n e r  g r u n d b e d e u t u n g :  t h u n ,  
iiim thun, — fast jede art des thuns bezeichnen kann, sobald aus anderm her-
vorgeht, was man meint, daher es oft in bedeutungen wie: gehen, kommen, haben, 
besitzen, meinen, nehmen u. a. m. vorkommt; feiner, d.iss dei veineinungs-
stamm (§. 61), wo er im text vorkommt, hier kiirze halber durrh n. bezeiclinet 
ist; und ebenso einige oft wiederkehrende, den stand der handlung angebende 
anbangewcirter durch zahlen, nåmlich -SUVOK, ^savd (stamm -^a) und umdrpoK, 
umdrpd (st. wmo«), er wird ..  .,  (bevorstehende handlung) durch 1; und sima-
VOK, simavd (st. sima), er hat od. ist ge..., (vollendete handlung) durch 2. 

5 * 

* 
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rilsut 1  iiber die maassen (sind) diese widerspenstig! (5) nuke 5  ikrnngi-

kil3  welcher seinem bruder nichtliilft?! (das sollte er doch); (6) mtnga-

siugut erKoriga (midi) der ich iiin an seinem hals traf (stelle dir vor). 

Diese anwendung des Particips als stellvertreter des Indicativs od. In-

terrogativs findet regelraassig statt,  wenn entweder zugleicli bedauern, 

verwunderung, mitleiden, inissfallen od. dergl. iiber das besagte ausge-

driickt werden soli — (s. beisp. 4. 5.),  oder wenn man die aufmerksam-

keit des angeredeten aut etwas in dessen gegenwart gescbebenes liin-

lenken will (beisp. 1.),  oder in erziihlungen, wenn man sicb die saclie 

als eben jetzt vor augen geschehend vorstellt (beisp. 6.),  — iiberhaupt, 

wenn man nicbt mit vciiliger ruhe, sondern in einer gewissen gemiitbs-

bewegnng spricbt. 

Dieses hat wahrscheinlich die veranlassung gegeben zu einem in schrif-
ten sehr haufig vorkommenden missbrauch des Particips, indem es 
gradezu als Indic. gebraucht worden ist,  — angeblich fur (langer) 
vergangene zeit; es wird aber zwischen dieser und der sogenannten 
gegenwart, d. h. der kiirzlich vergangenen zeit — (denn die wirkliche 
gegenwart ist nur ein angenblick) — im gronlandischen kein unter-
schied gemacht, s.  §. J9. 

§. 71. 

Als stellvertretende oder ersetzende redewortform kommen in sol-

chen ansrufssatzen vor: J) der Interrogativ oder Imperativ mit der be-

deutung eines verstarkten Indicativs — (dies immer in folge lebhafter 

gemiithsbewegung), — z. b. amuarpit6  ziehst du herauf! = da habe ich 

i 'echt aus allen kraften heraufgezogen; oder: da nimmt das heraufzie-

hen kein ende (so tief ist 's) od. dgl.; amerdlapat 7  sind's viele! = ich 

will meinen, dass es viele sind; isumangnik 8  ordloKit9  fall '  nach (dei-

nem) belieben! = hier kann man immerhin fallen, man wird sich kei-

nen schaden thun (z. b. in weichem schnee); ussukunguarit 10  rolle ein 

bischen! = da rollt 's,  dass die sthcken fliegen! pinenit 11  sei gar sehr 

schon! = ei! wie du schtin sein wirst,  wenn du das an hast (ein klei-

dungsstiick, was man eben betrachtet); — 2) der Infinitiv statt des Im

perativs (was iiberhaupt in noch jugendlichen spraclien etwas gewohn-

liches ist),  z. b. nikiwigdhitit12  du (solist) aufstehen! nanerdlugo 13  (thue 

oder thut) drauf driicken! muluvatdldmnase 14  ihr (sollt) nicht gar zu 

1 uterlpoK er ist widerspenstig. 2 nukaic der jfingere bruder. 3 ikiorpd er hilft 

ilim; n. 4 Kvngaseu der hals. 5 erKorpd er trifft ilin. G amuarpOK er zieiit 

heraui. amerdlaput (mehrh.) es sind viele. 8 isuma meinung, belieben. 9 or-

dloKaoK, slw. ordluvoK er fiillt. 10 åssakangtiarpoic, stw. ussakåvoK es rollt. 11 pi-

nenaoK, stw. pinerpoic er ist scbon. 12 nikuvigpoic er steht auf. 13 nanerpå er 

driiekt drauf. 14 muluvatdlåicaoK, n; stw. muluvoK er verziebt, bleibt aus. 



§ . 7 1 .  7 2 .  C a s u s  r e c t u s .  

lange wegbleiben! inia 1  agtornago (time od. thut) diesen niclit anriih-

ren! Am håufigsten ist dies bei den verneinenden redewortern, da der 

Optativ des verneinungsstamines so gut wie gar nicht vorkommt, s. §.61. 

Z u w e i l e n  k a n n  u n t e r  e i n e m  s o l e h e n  I n f i n i t i v  e h e n  s o  g u t  a u c h  d i e  e r s t e  

person des Optat. verstanden werden, z. b. hipivdlugo 3  (tlmt od. lasst 

uns) es abschneiden! Dann stehen HOCII 3) als stellvertreter des Impe

rativs; das Verbalpartic. des anliangsstammes -su (er wird od. soli . .  .)> 

z. b. tahuiartiisagit 4  der du es zu selien kommen solist! = komm es zu 

selien! tusdsagigse 5  die ihr es horen sollt! = hort, was jetzt geschieht, 

oder gesagt werden wird! savlisagiga* der ich es befiililen soli! = gieb 

lier! lass inich's befiililen! — oder der Indic. des anliangsstammes ximaK 

(er wird . . .)> z- b. torKommarparse ' ilir werdet es auflieben = bebt 

es auf! mianerssorumårputit 8  du wirst vorsichtig sein = sei vorsichtig! 

(ist das gewohnliclie abscliiedswort, wenn man jemand auf bedenklicliem 

wege zu land oder see verlasst)+).  Solche stellvertreter geben zugleicli 

einen milderen ausdruck, als der Imperativ selbst. 

*) und zugleich das einzige einer begriissungsformel åhnliche, was den Gronlåndern 

eigen ist. 

II. Casus versus. 

A. der gegenstandsworter. 

§. 72. 

Ein gegenstand kann einem andern auf zweierlei weise untergeord-

net sein: 1) durcb die tbat (als thatziel); 2) durch angeliorigkeit (als 

besitz). Beides wird ausgedriickt durch die suffixe und die objectiven 

und subjectiven formen dieser und der gegenstandsworter an sich, nam-

licb dadurcii,  dass im ersten fall das redewort, was die that besagt, 

und im zweiten fall das nennwort, was den besitz benennt, ein suffix, 

und in beiden fallen das subject (thater oder besitzer) subjective, und 

das object (thatziel oder besitz) objective form erhalt,  wie bereits §. 15f. 

iin allgemeinen gezeigt ist.  Dabei ist zu bemerken, dass solche unter-

ordnung im gronlåndischen etwas haufiger ist als bei uns, oi!er mit an

dern worten: dass manches als besitz oder thatziel gedacht und behandelt 

wird, was wir niclit so kurz unterordnen konnen. So wird namentlich 

J) ein thatziel vorausgesetzt nicht mir bei solclien redewortern, wo 

wir ein object im Accusativ od. Dativ haben, sondern oft auch, wo wir 

1 §. '23. 3 agtorpd er beriilirt ihn. 5 kipivå er schneidet es ab. 4 lakuiarlorpd 

er kommt es zu selien, 1. r> tusarpå er hort es, 1. b savtipå er befiihlt es, 1. 
7 toncorpå er hebt es auf, verbirgt es, 1. 8 mianerssorpoic er ist vorsichtig, 1. 



Satzlehre. Erster abschnitt. §. 72. 73. 

den zunachst durch die handlung beriihrten gegenstand, als ort,  ziel 

od. dgl. betrachtet, diirch eine pråposition dem redewort unterordnen, 

z. I). pisugpa er geht auf ilnn (dem lande, schnee od. dgl.),  nujorpd 

er ist bei ihm, ornigpd er geht zu ilim u. dgl. 2) als besitz eines 

gegenstandes gelten nicht mir solche dinge, die aucli bei uns durcli ein 

besitzpronomen -— (sein, dein, mein etc.) — als solcher bezeichnet wer-

den, z. b. wirkliches eigenthum, bestandtheile, eigenscliaften, blutsver-

wandte u. dgl.; sondern u. a. aucli das thatziel, als behandeltes — (ver-

mittelst der passiven participien (§.111): sein gesehenes, sein geliortes 

u. dgl. = was er gesehen hat, was er gehort hat etc.),  — die umge-

bungen, als zugehorige raume betrachtet — (vermittelst der ortsworter 

§• 46 f.),  — verglichene gegenstiinde — (sein grosseres, sein kleineres 

etc. = was grosser ist als er, was kleiner ist als er etc.,  s.  §. 119) 

u. dgl. m. Und so wie es viele redeworter gieht, die immer ein suffix 

haben (§. 59), so giebt es aucli viele nennworter, die selten oder nie 

olme ein suffix vorkommen. Dahin gehoren ausser den ortswortern 

(§. 46 i.) namentlich noch die benennungen der theile eines ganzen — 

wo wir sagen: der kopf, die augen, die rinde, der mast, die mitte 

u. dgl.,  da sagt man im gronland. durchgangig: sein (dein etc.) kopf, 

s eine augen, seine rinde, sein mast, s eine mitte etc.; — ferner die 

activen participien (§.111), verwandtschaftsnamen, und einige anhange-
worter. 

Den suffixen an den nennwortern mit dem zugehorigen Subjectiv ent-
spricht bei uns immer der Genitiv, aher nicht umgekehrt, da wir un-
sern Genitiv nicht nur zur bezeichnung des angehorigkeitsverhaltnisses, 
sondern auch fiir anderes branchen; so sagen wir z. I). zeit der noth 
fur zeit,  in welcher noth herrscht; gedanken des friedens fiir gedan
ken von frieden; worte des zorns fiir aus zorn entsprungene oder 
zorn kundgebende worte ;  todesfurcht fiir furcht vor dem tode etc, etc. 
S. den anhang. 

§. 73. 

Was nun die anwendung der verschiedenen formen der suffixe ins-

besondere betrifft,  so ergiebt sich diese theils aus ihrer bedeutung, theils 

aus dem bereits friiher gesagten, daher hier nur in betreff der sulfixe 

3terpers. auf einiges aufmerksam zu machen ist; die e-suffixe an rede-

wortern finden spiiter ihre weitere erlauterung (§. 77 u. 90). Fiir ein 

subject und ein object findet iiberall nur ein objectives a-suffix statt,  

namlich am redewort, wenn die beiden gegenstiinde als thater und that

ziel mit einander verbunden sind, sonst am object (besitz), z. b. teri-

uniap 1  orssoK * nerivd 1  der luchs frass den speck; teriunlap 1  orssuu 2  

1 terianiaK fuchs. 2 orgssoK speck. 3 cr isst es. 



§. 73. 74. Casus versus der gegenstandsworter. 

ajorpoK* des fuchses speck ist schlecht; — sind dagegen zu einem ob-

ject zwei subjecte vorlianden, so sind auch zwei suifixe erfoiderlich, 

iiberhaupt; zu jedem Subjectiv gehort ein suffix, und zu jedem suffix 

(3ter p.) ein Subjectiv (der aber in der zweili.  und inebrli.  der nenn-

worter olme suffix dem Objectiv gleicli ist).  Hierbei sind zwei falle zu 

beachten: 1) das eine subject ist tbatsubject (thater), das andere be-

s i t z e r  d e s s e l b e n  o b j e c t s  —  ( w e l c h e s  a l s o  d o p p e l t  u n t e r g e o r d n e t  

i s tj .  _ in  diesem fall hat das redewort ein suffix wegen des tbåters, 

und das object eins wegen des besitzers, z. b. naiat 5  meriagdt6  isn-

ngup 7  nerissarpd 8  der struntjiiger pflegt der moven ausgespieenes zu 

fressen. 2) der tliiiter oder besitzer ist selbst -wieder besitz eines an-

dern gegenstandes (d. li .  eines 2ten subjects, was dann wieder besitz 

e i n e s  3 t e n  s e i n  k a n n  e t c . ) ;  —  w o r t e r ,  d i e  s o l c h e r g e s t a l t  i n  z w e i  e r  l e  i  

ver li alt  ni ss stehen, namlich einerseits subject, und andrerseits object 

sind, miissen ein subjectives suffix haben, z. b. terianiap 1  orssuata 7  Uv-

ha9  ujorpoK" des fuchses speckes geruch ist schlecht; seKermip i n  Ussar-

nurdta 1 1  tusinguaK 1 2  pdieerpd1 3  iler sonne hitze hat die pfiitze ausge-

trocknet; kardtdlit1 4  nundta i r '  tunnata i h  akia' das gegeniiberliegende 

der ostseite des landes der karudlit ,  S. auch d. letzte beisp. §. 16. 

§• 74. 

in dem ersten dieser beiden fiille — bei doppelter unterordnung 

finden dann auch die e-suffixe an nennwortern ihre anwendung, nam

lich ein objectives suffix erhiilt  das object, wenn beide subjecte 

thater und besitzer — in einer person vereinigt sind, d. h. wenn der 

thater zugleich auch besitzer seines thatziels ist; — und ein subjectives 

e-suffix erhålt der besitzer des objects (des thatziels), wenn er selbst 

wieder besitz des thiiters ist,  wie §. 33 gezeigt ist.  
Diese vom hauptsubject ausgehende doppelte unterordnung — hier 
darin bestehend, dass entweder das thatziel oder dessen besitzer dem 
thater angehort — ist eigentlich dasjenige, wodurch die anwendung 
der e-suffixe bedingt wird. Es ist daher ein durchaus fehlerhafter, 
nur in gedankenlosigkeit seinen grund habender gebrauch der, dass 
dem project (was doch in keiner weise untergeordnet ist) ein c-sut-
fix angeliiingt w ird, um es als einem andern project ange long zu )c 
zeiclinen. Namentlich gescliielit  dies — und z w a r  nicht selten —-
1) wenn von zwei oder melireren projecten eines ledeworts, c le  a s 

4 er ist schlecht. 5 naia more. 6 meriagaK ausgespieenes. :  isungaK s[n\rH]^ev 

(eine raubmove). 8 er pllegt es zu essen. 9 tipik (3te cl. 1ste abth.) der geruch 

(od. geschmack) einer sache. 10  seidneic (3te cl. 1ste abth.) die sonne. htssar-

nen (3te cl. 2te abth.) warme. hitze. " stw. lasen teich. pfiitze. 11 trocknet es 

aus. 14 karuieic (2te cl.), ist der nationalname der Grenlander. "wunn land. 
16  luno §. 46, von einem land gehrauclit: die ostseilc. " ake das entgegengesetzte. 



Satzlehre. Erster abschnitt. §. 74. 75, 

zweiheit oder inehrheit zusatnmenzulassen varen, erst mir eins be-
rucksichtigt, und dann das andere, jenein angeliorige, nachgeliolt wird, 
z. I) autdiurpoK ilanilo2  er ging weg und seine hegleiter (isingen 
auch weg); toKuvoK 3  angunilo * er ist gestorben und sein vater (auch). 
[KegelrecJit ist dafiir entweder: ungutdlo 4  tamangmik 5  toKimuh3  (er) 
und sein vater, beide sind gestorben; oder: autdlarpoK1  Hane* ila-
galugit er ging weg, seine begleiter zu begleitern habend, d. Ii.  mit 
seinen begleitern.] — 2) wenn das project eines untergeordneten rede-
woits jnct.,  Sbjnct. od. Verbalparticip (was dann, wenn ein suf-

erforderlich ist,  auch ein e-suff. erhalt,  nach §. 90, anm.) — dem 
project desjenigen redeworts, welchem dieses untergeordnet ist,  ange-
lort,  z. b. anguna4  toKungmat3  nterpoK als sein vater gestorben war, 

kam er zuruck (dessen v. gestorben war); igdlume 8  nanermane9  to-
KUVOK WED sein (eigenes) haus ilin erdruckte (d. h. iiber ihm zusam-
mengeiallen war, daran) ist er gestorben. Sogar wenn das project 
nur einem gegenstand angehort, von dem vorher die rede war, wird 
ihm zuweilen em e-suffix angehångt, z. b. angajune 10  taimmngllaK 11  

sein alterer bruder ist nicht so. Die widerhaarigkeit dieser ausdrucks-
^eise zeigt sicb am allerdeutlichsten darin, dass solche e-suffixe kei-
nen Subjectiv bei sicli leiden, der docli zu jedem suffix gehort, denn 
z. b. laussuma 12  angune toKungmat ist vtilliger unsinn. 

§. 75. 

Wenn das besitzverhåltniss mit dem casus obliquus (§. 80 86) zu-

sammentnfft,  d. h. wenn ein nennwort ein suffix und eine apposition 

haben soli,  so richtet sich der gebrauch der a- und e-suffixe der 3ten 

pers. nach derselben regel, namlich ein e-suff". erhalt ein solches wort, 

wenn das dadurch benannte besitz des projects desjenigen redeworts 

ist,  dem es untergeordnet ist,  sonst ein a-suffix; oder mit andern wor-

ten: ein nennwort mit suffix und apposition hat immer dasjenige suffix, 

was es haben wiirde, wenn es durch andere gestaltung des redeworts 

zum object gemacht wiire — (versteht sich, die subjective form statt der 

objectiven, wo die app. solches erfordert).  Z. b. (mit e-suff.:) Kitornu-

rrnmit 13  tunmpd " er gab es seinem" (eig.) kinde; s. v. a.:  kitorne 13  tn-
n ivå l  '  ev begabte sein (eigenes) kind (damit); — (mit  «-suff.:) kltor-

ndnut13  tunmpd14  er gab es seinem (eines andern) kinde; s. v. a.:  

Kitornd " timivd 15  er begabte sein (eines andern) kind. [Vergl. §.33, 

anm.: ich gab es meinem kinde, und: ich gab es seinem k.] Eine 

scheinbare ausnahme von der regel machen die passiven redeworter 

§.64,4; da dasjenige, was bei diesen als project erscheint, bei der na-

1 er geht weg. 2 Ha der mit ist, begleiter (auch: theil). 3 tomvoK er ist gestor-

ben. angut mann (miinnliches); mit sufT.: vater. 5 Nominativ der zweih. v. la-

max, §.49,1. fi ilagd er hat ilm mit, bei sich, zum begleiter. 7 er kehrt um, 

kommt zuruck; stw. ute §. 47, 7. 8 igdlo haus. 9 nanerpd er driickt auf ihn. 

(ingajuk der iiltere bruder. 11 taimdipoic er ist so, n. 12 §. 24. 13 Kitornan 

kind. "er giebt es (weg). ircr giebt ihm, begabt ihn. 



§. 75. 76. Casus versus der gegenstandsworter. 73 

tiirlichen (ti.  li .  transitiver)) form des redeworts object sein wiirde, und 

von einem subject gar keine rede ist,  e-suffixe aber immer mir auf das 

natiirliclie subject sicb beziehen, so konnen nennworter, die einem 

solclien passiven redewort untergeordnet sind, in keinem fall ein e-suffix 

Jiaben, also z. b. savianik 1  tunissaxivoK * er (a) wurde mit seinem (a's 

oder eines andern) messer begabt; jrianik 1  arsårneicarpoK4  er wurde 

seines eigenthums beraubt. [Aus §.33, anm. ergiebt sicb dieses als vol-

lig regelreclit:  icb gab ibm sein m., icb raubte ilun sein eigentbuin.] 

Dagegen haben nennworter, die einem unpersonlicben redewort (§.60,3) 

untergeordnet sind, ein e-suffix, wenn sie dem (transit,  od. intransit.) 

s t a m m w o r t  d u r c h  d i e s e l b e  a p p o s i t i o n  m i t  e i n e m  s u f f i x  d e r  1  s t e n  p e r s .  

untergeordnet sein wiirden, z. b. arnaminut5  nagsagaKarnurpoK 6  man 

bat mitgenommenes an seine mutter, s.  v. a.:  arnavnnt 5  nugsuguKar-

pnnga 6  ich håbe mitgen. an meine mutter (d. li.  icb habe was fiir 

meine mutter mit). 

In dergleicben verbindungen (e-suff. mit app.) stebt liiiufig das suffix 
in der einbeit,  wo nach unserer rede^eise die melirheit steben sollte, 
namentlicb wenn die meinung ist: jeder . . .  sein —, z. b. tamurmih7  

inimimput8  sie sind alle je an ihren platzen; mmaminut9  autdlar-
put10  sie sind jeder in seine heimatb gereist.  

B. der redewdrter. 

§. 76. 

Ein redewort kann einem gegenstandswort nur mittelbar untergeord

net sein, so namlicb, dass nicbt sowobl die bandlung an sicb, als viel-

mebr der gegenstand, von dem sie ausgebt — das project — mit sammt 

seiner bandlung thatziel eines andern gegenstandes wird, -—- ausserlicb 

dadurcb, dass das (nach §.16 im Objectiv stehende) thatziel durch eine 

redewortform adjectivisch naber bezeiclinet wird. Dazu dient ganz ei-

gentlicb das Particip, dessen eigenthumlichkeit den andern redewortfor-

men gegeniiber darin bestebt, dass es nicbt die bandlung als von einer 

person (od. sache) ausgehend darstellt,  sondern eine person als das, 

woran die bandlung haftet.  Es liegt ferner in der natur der sache, dass 

die durch das hauptredewort *) besagte bandlung eine geistige sein inuss, 

d. h. eine solche, deren (eigentliches, geistiges, nicbt grammaticalisches) 

* savik messer. 7 er ist ein begabter (§. 60,4); stw. tunivå er giebt ilun, begaht 

ihn. 3 pik sache, besitz, eigenthum. 4 eig.: es ist ihm beraubung widerfabren (s. 

§. 60, i); stw. ar y s år på er beraubt ihn. '' utnan weib(-licbes), mit suff.: mutter. 
6 nagsagaKarpoK er hat mitgenommenes, er hat was mit; stw. nagsarpd er nimmt es 

mit. ''S. 49. 8 platz; ipon er ist. 9 nuna land, mit suff.: heimath. 

autdlarpoK er geht weg, reist ab. 



' 4 Satzlehre. Erster abschnitt. §. 76. 

object wieder eine handlung sein kann; dies findet sich namentlich bei 

allen redewortern, die den begriff eines wabrnehmens in sich scblie-

ssen, — (wozu aucb solclie gelioren, die ein glauben, erzahlen, antref-

fen etc. ausdriicken), — daber bei diesen zuerst und eigentlich das Par-

ticip (als redewortform) seine anwendung findet; namlicli um die ain 

object wabrgenoinmene handlung (eigenscliaft, zustand) anzuzeigen, z. b. 

Kajan 1 issigdra' ornikdlit3 icb sab einen kajak, welcher zu dir kam, 

d. b. icb sab, dass ein k. zu dir kam; umiat* autdlalersut5 tikipai6  er 

kam zum boot, welcbes anfing abzufahren, d. b. als es eben abfaliren 

wollte; arnd1 tomissoK* oKautlgdt9 sie besagen seine mutter, welcbe 

gestorben ist (= ware), d. li. sie sagen, oder man sagt, dass seine in. 

gestorben sei,  oder: seine m. soli  gest.  sein; misigilerpunga10  ulomå-

lissunga11  icb fange an, micli zu merken, der icb alt werde, d. b. icb 

fange an zu merken, dass icb alt werde; tusurpdse*2  ncKigssuiamgitsn-
se  " s'6  baben eucb gehort, die ilir = sie baben gebort, dass ilir nicbts 

zu essen babt; ivna 14 misigahih 15 aipe16 ukiumdngikd17  merktest du je-

nen, welcber . . = merktest du, dass joner seinem gefalirten nicht ant-

worten wollte? naltmgildnga'8  Kingmia 19  tomikiga™ er ist niclit unwis-

send micb, der icb . . . = er weiss wobl, dass icb seinen bund getodtet 

babe; sujuaissara 21 angnmerdra22 aitsalt23 KeKerturssuaK'2* tikikd" icb 

bolte meinen vorfabr ein, welcber = als er eben erst die grosse insel 

erreicbt batte; ung urner dra 55 toruord 26  icb ertappte ibn, Melcber = da

bei, dass er es versteckte; nalungilulil1S mdna 14 Kimdsagit21 du weisst 

(dicb) wobl, dass du dieses verlassen musst. 

*) Dasjenige redewort, auf welches ein untergeordnetes sich bezieht, fiihrt in hin-
s i c h t  a u f  d i e s e s  l e t z t e r e  h i e r  u n d  i m  f o l g e n d e n  ( i b e r a l l  d i e  b e n e n n u n g :  h a u p t -
r e d e w o r t .  

1 ein gronl. mannsboot; dann auch: ein mann in einem solchen boot. 7 issigd er 

sieht (auf) ihn. 3 ornigpå er geht od. kommt zu ihm. 4 umiaic ein boot, bes. ein 

griinl. weiberboot; s. §. 14, anm. 5 Nominalpart. von auldlalerpoK er fiingt an fort 

zu gehen; stw. autdlarpoic er geht fort. 6 tikipå er kommt (bis) zu ihm, erreicbt 

es. 7 arnaic mutter (s. o. z. §. 75). 8 Nominalpart. v. toicuvoic er ist gestorben. 
9  oicautigå er besagl ihn ed. es, spricht davon. 10 misigilerpu, stw. misigd er merkt 

iiin od. es. 11 Nominalpart. v. uloncålivoic er wird alt. 13 tusarpå er bort ihn od. 

v. ihm. 13 v. neicigssciKarpoK er hat zu essen; n. 14 §. 23. 15 misigd s. o. in. 
16  aipaic gefåhrte. t 'akiumavå er will ihm antworten; n. 1S naluvå er weiss ihn 

od. es nicht; n. 19 KingmeK hund. toicupd er tddtet ihn. 21 sujuaissaic der 

voran ist —- (pass. partic.; eig.; den man vor sich hal). 21 angumerd er trifft ihn 

bei was an, holt ihn ein, ertappt ihn. 33 §. 05, 5. 34 grosse insel. 25 tikipå er 

kommt bis dahin, erreicbt es. 30 tornovpå er verbirgt es, versteckt es, bebt es auf. 
27  Kimagpd er verlåsst es od. ihn; 1. 
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§• 77. 

Also, wo das Verbalparticip angewendet wird, sind 3 perscinlicli-

keiten im spiel: (1) das suhject des hauptredeworts, (2) das object des 

hauptredeworts, was zugleich suhject des Yerbalpart.  ist,  und (3) das 

object des Particips. So lange nun diese aucli 3 verschiedene gegen-

stiinde sind, od. das hauptsubject — d. i.  das subj. des hauptredeworts — 

2te od. 1ste pers. ist,  kommen iiberall keine anderen suffixe in amven-

dung, als die a-suffixe aer 3ten pers.,  und die gewohnlichen suffixe der 

1 sten u. 2ten pers.,  wie ohige ])eispiele zeigen. Wenn dagegen zwei die-

ser personlichkeiten — und zwar 1 u. 2, od. 1 u. 3 — in einem gegen-

stand 3ter pers. vereinigt sind, so kommen statt der gewohnlichen suffixe 

die e-suffixe in anwendung, namlich J) die einfachen e-suffixe iin 

fall doppelter handlung eines subjects, d. h. wenn beide hand-

lungen von einem gegenstand ausgehen: er («) dass er (o) . . . ;  

2) die zusammengesetzten e-suffixe im fall wechselseitiger be-

handlung zweier subjecte, d. h. wenn das suhject des hauptrede

worts object des Particips ist; er (o) . . .  ihn (6), dass er (h) ihn (a) 

Z. b. (j  s ter fall) omtitigingild 1  pigingne 2  er («) besagte es (6) nicht, 

dass er (a) es (b) besiisse, d. h. er sagte nicht, dass er es hiitte; tu-

niumagine3  unerpoK* er besagte sich, der er . .  = er sagte, dass er ih-

nen geben wollte; iserfigingikitik5  oKarput6  sie (a) sagten*), dass sie (a) 

nicht zu ihnen (6) hineingegangen waren. Es versteht sich von selbst, 

dass wenn hier das object des Particips 2te od. 1ste pers. ist,  nur eiu 

gewohnliches suffix statt tindet, da in allen e-suffixen die 3te pers. ob

ject ist,  also z. b. tunhnnagdnga^ 0Karp0K* er (a) hat gesagt, dass er (a) 

mir was geben wollte. (2 te r fall:) kiv fe 7  oKautigd1  soråernkdne 8  er 

(a) besagte seinen (w's) diener, welcher mit ilun (a) aufgehort hiitte, d. h. 

er sagte, dass sein diener aufgehort hatte, ihm zu dienen; niuvertukut9  

Uimagait10  ornisagdtik1 '  sie (a) vermutheten den kaufmann und seine 

leute, welche ,  .  .  = dass sie zu ilinen (u) kommen wiirden; muhigdti-

gut" sagdlojriitarsunagivtine11  er («) ist uns gewahr geworden, die wir 

. . .= dass wir ihm (a) was vorgelogen haben; ilislmuvdtittunisdngi-

kingnc l r '  er weiss dich, der du . . .  = dass du ihm nichts geben wirst; 

1 OKautigd er besagt es, spricht davon (n.).  5  pigd er besitzt es. !  tuniumavd er 
will ihm geben. 4  unerpd er sagt von ihm. ' iserf igd er geht zu ihm hinein; n. 
6 oKcirpoic er sagt. T kivfaic diener. 8 sorderiipd cv hort auf damit. 9 niuverloK 

der kaufmann. 10  Uimagu er vermuthet ihn. 11  ornigpd er kommt zu ihm, u. 1. 
1 3  malugd er wird es gewahr, spiirt es (od. ihn). 11  sagdloKutarpd er liigt ihm was 
vor, belriigt ihn, fuhrt ihn an; 2- 14  dipd er lernt es (od. ihn) kemien, kriegt es 
weg; u. 2; — er weiss ihn (es). 15  tunivd er giebt ihm, u. 1, n. 
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tusdsavase ,  OKauUgig'wtik2  sie («) werden (eucli) horen, dass ihr von 

ihnen (a) gesproclien Iiabt. Ueljrigens aber werden in der 2ten n. Isten 

pers. statt der znsainmengesefzten e-suffixe ofters mir die gewohnliclien 

snffixe gebrauclit,  z. b. ilisimavdnga3  ornisagiga4  er (a) weiss, dass ich 

zn ilnn («) kommen werde, — statt ornisugmie; — nnd nocli ofter der 

Conjnnctiv, s.  u. §. 78. 

*) Das hauptredewort kann nåmlich hier auch intrans, sein, — ob etwa wegen der 
gleichlieit dieser und der reflexiven form? — 

§. 78. 

Der erste dieser beiden falle tritt  aucli nicht selten beim Nomi-

nalparticip ein, so namlich, dass dieses und dessen hauptredewort 

ein project haben: dann steht das Particip im Subjectiv der einlieit,  

wenn das project eine einheit ist *), und im Modalis der einheit,  wenn 

es eine zweih. od. mehrheit ist,  z. b. ndparsimassup r '  misigilerpoK6  er 

liingt an zu merken, dass er (selbst) krank ist; aggisassumih 1  o ic ar pul8  

sie sagten, dass sie (selbst) kommen wiirden, — jedoch wird diese (iiber-

haupt etwas merkwiirdige) construction nicht mehr allgemein angewendet, 

sondern hier sowohl, als auch fiir die entsprechenden formen des Ver

balpart.  (naml. die einfachen e-suffixe) steht sehr haufig statt des Par-

ticips der Infinitiv, also (s. o.): aggisavdltilik oKarput sie sagten kom

men zu wollen; ndparsimavdhtne misigilerpoK er merkt sich krank seiend; 

tuniumavdlugit unerpoK (§. 77, Jster fall) er sagt ilinen geben zu wollen 

etc. Sonst wird auch nicht selten statt des Particips der Conjunctiv 

gebraucht, besonders statt der zusammengesetzten e-suffixe 2teru. Ister 

pers.,  od. wenn das hauptredewort reflexiv ist (od. beim Partic. reflexiv 

sein wiirde), z. b. illsimavdtit3  tumsdnginugho9  (s. §. 90, anm. 3) er («) 

weiss, dass du ihm (a) nichts geben wirst; ilisimavutit3  utorKdligavit10  

(statt ntorKdlissutit) du weisst,  dass du min alt wirst; litsnrpuse11  td-

ssunga" pisdng'mavse11  (statt:  pisdngllsuse) ihr habt gehort, dass ihr 

nicht dahin kommen sollt;  — dieses ist aber immer mir gebrochene rede, 

die auch dadurch wenig (od. gar nicht) gebessert wird, dass man, wie 

otters geschieht, einen solchen Conjunctiv wie ein gegenstandswort durch 

ein suffix am hauptredewort unterordnet, z. b. nalungilara 14  takujiimd-

ravse15  ich weiss es wohl, dass ich euch sehen werde; — denn der 

1 tusarpå er hiirt ilm od. es, u. 1. 2 OKavtigå er bcsagt es, spricht davon, (n.). 

•1 ilisimavd er weiss ilin (s. o.). 4 nrniypd er kommt zu ihm, u. I. r> v. nåpar-

simavoK er ist krank. 6 stw. viisigd er merkt es (od. ihn). 7 v. aygerpon er 

kommt, u. 1. H oicarpoic er sagt. 9 tunivd er giebt ihm; 1, n. in iitorKulivoic 

er wird alt. 11 lusarpoK er hort. 12 §. 20. 13 pivoic; 1, n. 14 nnlnvd er weiss 

ihn od. es nicht; n. 15 lahuvd er sieht ihn; 1. 
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Conjunct. hat sonst niclit die hierzu erforderliclie bedeutung, s. §.88.— 

[Im Labr.-dial.,  MO das Verbalpart.  ganz fehlt,  steht statt dessen durcli-

gehend der Conjunctiv.] — Ferner wird zuweiien — besonders wenn 

das hauptredewort kein suffix bat, und dessen project 1ste pers. ist — 

die durcb das Particip auszudriickende handlung als ein zweiter haupt-

satz im Indic. bingéstellt,  und also nur logisch untergeoidnet, z. b. tu-

sarpunga1  icingtnip 2  Jcivdtil3  ganz wie l)ei uns: ich hore, es hat dich 

ein hund gebissen; isximaKarpunga '  tivdlume ' sisamdngorpoK6  ich denke, 

es ist heut donnerstag. 

*) Dies ist der einzige fall, wo ein Subjectiv ohne zugehoriges suffix steht. 

§. 79. 

Andrerseits steht auch das Particip nicht selten in anderer, als der 

oben (§. 76 f.) beschriebenen weise, namlich — in folge einer art um-

kehrung des gedankenganges — so, dass entweder beide, das Particip 

und dessen hauptredewort, ein object haben; oder dass das natiirliche 

object des Particips — (also bei Nominalparticipien init passiver be

deutung das project) — ein theil,  d. h. besitz des hauptobjects ist; oder 

auch nur so, dass das object des einen vom andern objectahnlich be-

riihrt wird; — Verbalparticipien, die in solchem verliiiltniss stehen, ha-

ben ihr subject, da es nicht object des hauptredeworts ist,  im Subjectiv 

bei sich. Z. b. åtårtara1  iihipara9  eKalugssup9  nerilerd'" ich kam zu 

meinem erlegten seehund, (da war) ein haifisch, welcher ihn zu fressen 

anfing; tupeK11  issigdra 12  neffup 13  npitikd 14  ich sah ein zelt (und) dass 

der siidwind es umwarf, oder: ich sah zu wie der s. ein zelt umwarf; 

umiuK 15  halitdlugo'6  i ' ikiiipdit,17  unngloK 18  das boot bugsirend brachten 

sie es; welches abend wurde, d. h. dariiber war es abend geworden; 

oharpoK 19  umiaK15  singtsagdt20  er sagte (zu ihnen, welche . . . ,  d. h.:) 

dass sie das boot ins wasser lassen soliten; (Dan. 3, 27:) takuvait '1  angu-

til 22  faiifco,2? ingnemp24  kivdlmgikai2 5  timait,26  nujaildlo2 '  Klligtismu-

1 tusarpoK er hort. 2 KingmeK hund. 3 kivd er beisst ihn. * isuniaicarpoK er 

denkt; elgentl.: hat meinung, v. isuma meinung, gedanke, sinn. 5 hente (§.41). 
6 es wird der 4te (hier:) wochentag. 1 åtårtaic, slw. åtaK seehund. 8 tikipd er 

kommt dahin. ,  eKnhigssnaic haifisch. 10 nerilerpd, stw. nerivå er isst (od. frisst) 

ihn. 11 zelt. 13 i.isigd er sieht auf das. 13 nigeic (3te cl. isteabtli.) siidwind. 

** upitipå er macht es umfallen, wirft es nm; stw. upipoK es fiillt nm. 15 boot. 

kalipå er bugsirt es. 17 tikivpd er kommt damit, bringt es. 18 v. umigpoK es 

wird abend. 19 er sagt. "0 singipå er schiebt es hinunter; 1. " takuvå er sieht 

ihn. angut ein mann. 23 §. 24. ingneK (3te cl. 2te abth.) feuer. 2 'kiv-

dligpå er verletzt ihn, n. 26 timé (§. 37, 1) leib, korper. 27 nujatt haupthaar. 
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ngllsut , 1  Kagdlersautai tdlo 2  avdldngorsimdngitsut , 3  ingnersungmngitsut-

dlunit 4  agdldt 5  sie salien diese manner, (da waren:) dass das feuer 

ihre leiber nicht verletzt hatte, und ihre haupthaare, welclie nicht ver-

sengt waren, und ihre mantel, welche nicht ånders geworden waren, ja 

die sogar nicht eininal nacli feuer rochen. Solche gleichsam abgeris-

sene oder uingekehrte Participien sind besonders in beschreiben-

der erzalilung sehr hiiufig, und geben derselben eine lebendigkeit und 

frische, wie sie auf keine andere weise zu erreiclien ist.  — [Auch diese 

mogen zu dem §. 70, anin. erwåhnten inissbrauch des Particips verleitet 

haben.] 

III. Gasus obliquus. 

A. d e r  g e g e n s t a n d s w o r t e r .  

§. 80. 
Hielier gehoren gegenstandsworter, die durch angabe eines zurhand-

lung in entfernterer beziehung stehenden gegenstandes und der art sei-

ner beziehung die handlung an sich (olme riicksicli^ auf das project) 

nåher bestimmen. Das jedesmalige beziehungsverhaltniss solclier gegen-

stiinde wird im gronland. ausgedriickt durch die (unsern prapositionen 

entsprechenden) appositionen, gemiiss der §.17 dargelegten eintheilung 

dieser verhåltnisse. Denn wenn auch in einzelnen fallen nicht die ent-

sprechende apposition, sondern eine andere form oder constniction an-

gewendet wird, so ist doch dergleichen immer nur eine stellvertretung, 

und mehr als jene fiinf beziehungsverhaltnisse werden nicht unterschie-

den; es handelt sich also hier im wesentlichen nur um regeln fiir die 

anwendung der appositionen, doch mit angabe der falle, wo andere for

men an deren stelle treten, Uebrigens weicht hier die art der unter-

ordnung von der uns gelaufigen hin und wieder etwas ab, und zwar 

auf zweierlei weise; erstlich haben, in folge anderweitiger auffassung 

der handlung, einige redeworter einen ortlich bezogenen gegenstand in 

einem andern verhiiltniss bei sich, als dies bei uns der fall ist;  z. b. 

statt dass wir sagen: es ist nalie bei .  .  . ,  ich verliess ihn dort,  sagt 

man im gronl.: es ist nahe von . . . ,  ich verl.  ihn dorthin; — und 

zweitens werden bezogene begebenheiten, die wir hiiufig als geistige 

1 KiligtipoK es ist versengt — (eig.: es hat sich versengen lassen); 2, n.; stvv. niligpå 

(das feuer) versengt es. s Kagdlersaut mantel, iiberzug; stw. nak §. 46. 3 av-

dlångorpoic  es wird ånders; 2, n.; stw. av dia ein anderer. 4  ingnersungnipoK es 
riecht nach feuer (ingneic); n., u. §.63,-4. ^ sogar, §. 65, 9; — lunit und agdldt 

stehen auf diese art cifters beisammen, in der bedeutung: ja sogar. 
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gegenstånde betrachten, und also in nennwortform durch eine praposi-

tion mit dem redewort in verbindung setzen, im gronland. gewolinlicher 

als das, was sie eigentlich sind, namlich als liandlungen, und also in 

form eines (abhangigen) redeworts untergeordnet, z. b. wo wir sagen: 

mit lust und liebe, mit verdruss (Mod.), sagt man im gronl. lieber; last 

und liebe Imbend, verdriesslich seiend (Inf.); fiir: zur zeit (Loc.) des 

konigs N.N.: als N.N. konig M'ar(Conj.) u. dgl. Wo rédeworter einen 

von unsrer ausdrucksweise abweiclienden casus bei sicli zu haben pfle-

gen — (wie z. b. die obigen: es ist nahe von . . .  (Abl.),  ich verliess 

ibn dorthin (Term.), — da ist es sache des worterbuchs, solches an-

zuzeigen. Die anwendung der durcli die appositionen gebildeten casus 

der gegenstandsworter ist dann lolgende: 

§. 81. 
1. Der Localis — (me, ne etc.) — dient zur angabe 1) des orts, 

an welchem die bandlung vor sicli gelit,  oder das besagte statt findet, 

nur niclit,  wenn die bandlung in einer auf einen bestimmten ort gerich-

teten bewegung bestebt, als wo die richtungsverluiltnisse eintreten. — 

Also z. I). Kuvane' IOKUVOK2  er ist in siiden gestorben; mm ane3  tamane* 

tusagauvoK5  es ist in allen landern geliort worden; igdlumine6  ndpipd1  

er traf ibn in seinem bause; niuKornup kanyiane8  Kulorput9  landeinwarts 

von Niakornak haben sie (haringe) gescbopft; sujunivtine10  malerssor-

pttt1 1  vor uns verfolgen sie (seebunde); — 2) der zeit,  innerbalb wel-

cber das besagte statt findet, docb nur, wenn entweder grade auf die 

zeit ein besonderer nacbdruck gelegt wird, z. b. aussame'2  ajorssarnd-

ngiluK 13  im sommer — (im gegensatz zum winter) — leidet man keinen 

mangel; oder wenn das zeitbestiminende wort kein eigentlicber zeitname 

ist,  wie denn namentlicb durcb neje (§.112) von redewortern abgeleitete 

worter baufig als zeitbestimmungen dienen, z. b. Katsornerane1* antdlu-

rit '5  macb' dich fort in seiner (naml. des wetters) rube; slkut16  hgtor-

aruerdne11  ipuniaritse 18  rudert in des eises— (mebrb.; der eisstiicken) 

zerrissenbeit,  d. li .  wabrend das eis zertbeilt ist.  Sonst steben die ei-

gentlicben zeitnamen, wo sie zur bezeicbnung einer bestimmten zeit die

nen, wie partikeln olme app., d. b. im Objectiv (wie bei uns im Accu-

'§.20. 2 er stirbt od. ist gestorben. 3 nuna land. 4 §.49,1. 5 passive 

Inldung von tusarpd er kort es (§. 00, 4). 6 igdlo haus. 7 er trifft ihn an. 
8 §. 40. 9 mlorpoK er schopft. 10 sujuneic das davor befindliche, v. sujo, §. 40. 

maleissorpoK er verfolgt, ist auf treibjagd. 11 aussatc sommer. 13 unpersiinl. 

bildung (§. 00,3) v. ajorssarpoK er leidet mangel; n. 14 v. Kalsorpoic es ist rubig. 
15 autdlarpoK er geht fort. ,6 siko eis (auf dem wasser). 17 v. kigtorarpOK es 

reisst ab, gelu queriiber von einander. 18 ipuniarpuic, stw. ipupoic er ruderl. 
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sativ), z. I). aussatt1  avalaypoK' den (letzten) sommer hat er das land 

verlassen; umiaK1  siningilanga4  die naclit liabe icli niclit  gesclilafen; 

uvdloK* tamdnarpiUK6  tom'isavutit1  denselbigen tag solist du sterben; 

sujorna* uvdlume9  uvdloK r '  mannga1" pmingau  vorigs jahr den heute-

tag, d. h. hent vor einem jahr kam ich hieher; — und fiir unbestimmt 

angegebene zeit im Vial.;  s.  §. 83, 2. 

§. 82. 
2. Der Ablativ (mit, nit etc.) bezeichnet das ausgangsverhiiltniss, 

und steht daher J) bei einigen redewortern, die den begriff des von an-

derm ausgehens oder sich entfernens in sich schliessen, z. b. higdlinga-

nit i 2  huvoK1 3  es ging von seiner griinze los, d. h. es liegt nicht inehr 

fest an; minavtinit14  KanipoK™ es ist nahe von (d. h. bei) unserm lande; 

taussumdnga16  pivctra" von dem habe ich es erhalten; ihdngu19  tigu-

vara19  von dort habe ich es genommen; — 2) bei redewortern, die eine 

auf einen bestimmten ort gerichtete bewegung besagen, um den aus-

gangsort anzuzeigen, z. b. KaKamil20  aterput 21  sie gingen vom berg hin-

unter; ctvdnga** piput23  sie kommen von norden; sxiunit24  ornlgpluh*" 

von welcher seite (eig.: von seinem was) kainst du zu ihm? ihdngu*6  

nunginit '* ' avulagpugutvon dort von der ecke, d. h. von jener ecke 

(aus) verliessen "vvir das land; — 3) auch bei andern redewortern, um 

den geistigen ausgangspunkt, naml. den grund oder die ursache anzu-

geben, z. b. kiungmit2 9  peKaunga30  vor hitze thue ich sehr (schwitzen, 

od. heiss sein); sialungmit31  aserorpoK32  es ist vom regen verdorben; — 

am haufigsten steht so der Abl. des anhangeworts nen (§.113), entwe-

der olme weiteres, z. b. mikinermit33  tdmurpoK 34  vor kleinheit ist 's ver-

loren gegangen; sinlngnermit35  hingordivugut36  vor schlafen sind wir zu 

spat gekommen; — oder mit einschluss des zum stammwort desselben 

gehorigen Objectivs, z. b. (stw. und zugehoriger Objectiv (project): si-

hut31  amerdluput3 S  das eis (mehrli.) ist in menge:) siknt amerdlanermit 

1 aussaK sommer. 2 er geht seewarts, zur see, verlasst das land. 3 nacht. 4 si-

nigpoic er schlåft; n. 5 tag. 6 grade der, derselbige. 1 toicnvoK er stirbt; 1. 
8 §. 65, 10. 9 hente (s. §. 41). 10 §. 20. 11 pivoic. 12 kigdlik (3te cl. 2te abth.) 

griinze. 13 es geht ab, wird locker. 14 nuna land. 15 es ist nahe. 16 §. 23 f. 
17 pivd. 18 §. 20. 19 tiguvå er nimmt es, ergreift es. 2" KåKaic berg. 21 aler-

poK er geht hinnnter (stw. at, §. 46). 22 §. 20. 23 pivoic, 24 suk was. 2'' or-

nigpd er geht od. kommt zu ihm. 26 §. 20. 27 ntik das vorstehende ende. 28 ara-

lagpoic er verlasst das land (seewarts). 29 kiak hitze, warme. 3" penaoK, stw. 

pivoK. 31 regen. 3? es ist unbrancbbar, verdorben. 33 v. miklvoK es ist 

klein. 34 es ist verloren, ist weg. 35 v. sinigpon er schlaft. 36 kingoråivoic er 

kommt zu spat, hinten drein (stw. kingo, §. 46).' 37 siko eis. 38 einheitsform amer-

dlavoK. 
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( iVKullyssdcrtipugut1  vor menge des eises waren wir olme weg, d. h. 

konnten wir nicht fort,  oder weiter kommen; (stw. n. Ol)jectiv fproject]: 

t ivartara2  an giv OK 3  mein gefangener dorsch ist  gross:) uvarlara ungi-

nermit ajasornuKaoK '  vor grosse meines gefangenen dorsclies erstaunt 

man selir; (stw. u. Objectiv [object]: uiif5  tahujumavara6  icli will deine 

wolinung selien:) inll  takujumunermit ornlgpavldl7  vor deine -  wolinung-

selien -  wollen, d. li.  vor verlangen, deine wolinung zu selien, komme 

icli zn dir. — 4) Zur angahe der zeit,  seit wann . . . ,  dient der Abla

tiv kaum ånders, als in verbindung mit einem zugehorigen Terminalis, 

z. f). uvdlumit8  unungmut9  von morgen l)is abend; — gewohnliclier wird 

statt  dessen die partikel lo (und, §.63) angebangt,  z.  b.  aussardlotai-

mdipoK1 1  und den sommer (scbon) war es so, d. li.  scbon seit dem som

mer ist es so; t ihiordlo 1 5  orgssuéiupugut13  und den winter (der nocli 

ist ,  d.  li .  schon einen tbeii  des winters) sind wir olme speck; uvatslar-

dlo 1 4  i lcipoK1* und heute (sclion) ist 's angeziindet, d. b. es brennt schon 

seit einer weile. Dagegen stelit 5) l)ei vergleicbungen, die nidit (init-

telst der anbangsstiimme Kik od. taK, §. ]19f. no. 12u. 29) dtucb eiu 

snffix bewerksteliigt werden, der gegenstand, womit vergliclien wird, im 

Ablativ, z. I). ntnfo 16  tugtnmil1 1  angivoK1* der bar ist vom renntbier (aus-

gegangen) gross, d. b. grosser als ein renntbier; ivssutuångu(oder 

ivssumdnganlt)*) uma t 9  tuningårpdtigut } n  von jenem (ausgeg.) bat die-

ser uns selir gegeben, d. b. er bat mis mebr gegeben, als jener. [Olt 

feblt bier der Ablativ, niimlich wenn der angeredete scbon weiss oder 

sich denken kann, wovon man ausgebt,  z.  b.  una'9  ingmdngii t tK1 1  si l lg-

poK" dieses ist ein wenig breit (gegen das, wovon wir jetzt sprecben); 

nunavta ! 3  KUKUI1* pukiput3  '  unsers landes berge sind niedrig (gegen an

dere berge).] Aucb zwei handlungen konnen auf diese weise als solcbe 

mit einander vergliclien werden: die, von welcber man ausgebt, wird 

dann (um des Ablativs willen) vermittelst des anliangeworts neK (§.113) 

iu form eines nennworts ausgedriickt, die andere durcb einen Cjnct.,  

Sbjnct. od. Infin.,  z. I). uniknvit3 f>  autdlarnermit2 1  jritsdnsuvoK 2* wenn 

1  avKtiligssaerupoK, elg.: er ist ohne was zum weg (atvcwf)- 2 dvurtau, stw. vcaic 

dorsch. 3 er ist gross. 4 stw. ajasurpoK er erstaunt, wundert sich. 5 iné ort, platz, 

wolinung. 6 iakujumavd, stw. takuvå er sieht es. 1 orniypd er geht od. kommt zu ihm. 

* uvdldic morgen. 9 iinvk ahend. l" aussaic sommer. 11 taima so (§. 65,8) u. 

ipon es  ist .  1 2  vkioK winter.  1 3  orgssuérupoic er ist  ohne speck (orgssoK). 
14 uvatsiaic heute. 15 es ist angeziindet (worden). 16 biir. 17 lugto rennthier. 
18 es ist gross. 1,1 §. 23 f. luningdrpd, stw. lunivd er giebt ihm. •'§. 65, 2. 

es ist breit. 23 nuna land. 24 IUIKUK berg. 25 pukipoK es hat eine geringe 

liohe. 26 unigpoK er bleibt da. ,7 v. auldlaipoic er geht weg. pitsauvoK es 

ist guf, erwiinscht, vorziiglich; n. I. 

Gronl. fimmm. ^ 
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du bleibst, wird es vom weggelien (aiisgegangen) gut sein, d. h. es ist 

besser, du Meibst da, als dass du weggehst; xisiurdlune' H uliner mit2  KU-

sundngilaK3  aufgeladen haben, ist niclit so enniidend, als bugsiren. 

*) Bei den deutewortern wird in dieser bcdeutnng haufig das Aldalivzcichon verdop-
pelt, naml. nit an ånga od. vånga gehångt, s. §. 41. 

§. 83. 

3. Im Vi al i s — (hit,  gut, imu) — stelit j)  bei redewortern, die 

eine auf einen bestimmten ort gericlitete bewegung besagen, der weg, 

oder die gegenstande, iiber oder durch welche (lie bewegung gebt, z. I). 

minukitt4  ornigpd r '  er ging iiber land zu ilun; samuna6  ingerdluvoic' er 

reiste westwarts durch oder vorbei; mnunaE yisavugul* bier (wo icli 

gebe) miissen wir geben; hlgdlukut9  aterjmgut , 0  wir kamen den ver-

kebrten weg berunter; — 2) die unbestimmte oder beiliiufig angegebene 

zeit,  die wir ineist durch den Genitiv bezeichnen, z. I), uvdlukut'1  aut-

dlarpugut15  wir reisten morgens ab; wpernahut l !  uput^ tmgdlissuruoic1* 

des iVulijahrs oder im friilijalir pflegt die schneemasse kleiner zu wer-

den; igpagssan 16  nnnkut17  tihipunga18  gestern abend kam icb an; KU-

Kutigllt , ' '  t iherdrtarput2" mitunter besuchen sie; so auch: måtumu 21  sn-

jornaguf22  vor diesem (ist 's geschehen u. dgl.); kingornagiit5 ,1  n;icb ihm 

u. a. — 3) der theil eines ganzen, dem die auf das ganze gericlitete 

handlung zunachst widerfabrt, z. b. agssuisigut2 ' '  t ignvd" er ergrilF ihn 

bei seiner band; niaimagut '6  evKorpuva 27  icb traf ihn an seinem kopf; 

utivknt2^ taivdnga29  er nannte midi bei meinem namen; — 4) auch 

andere, korperliche oder geistige, mit der handlung voriibergehend oder 

beilaufig in beriihrung kommende gegenstande — (denn das vorl)eige-

hend beriihren ist hier der grundbegriff, wie beim Ablativ das ab- od, 

ausgehen, und beim Termin, das d ara uf gericbtet sein), — z. b. arnav-

kut3" ernardleråra31  ti  u rch meine mutter habe icb ihn zum verwandten, 

d. li. icb hin von meiner mutter seite mit ihm verwandt; tarnivkut32  na-

jorpam 1 3  durch meine seele (= im geiste) bin icb bei ihm; umativti-

1 usiarpou er hat ladung auf seinem kajak. 2 v. kalipoic er bugsirt. 3 Kasunarpnic 

es ist ermiidend; n. " nuna land. 5 er geht zu ihm. 6 §. 20. 7 er bewegt 

sich fort, riiekt von der stelle, reist. 8 pivoic; 1. 9 §. 47, 3. aterpox er geht 

hinunter. 11 uvdldn morgen. i2 autdtarpoic er geht fort, reist ab. 13 vpernaic 

friihjahr. 14 der schnee auf dem lande. 15 stw. migdlivoic es wird kleiner. 1<i ge

stern. 17 itnuk abend. 1S tikipoK er ist angekommen. 19 §. 64, nt. 20 stw. //-

kerårpoK er besucht an einem andern ort. 21 §.23 f. " sujunen was voran ist 

(v. sujo §. 46). 23 kingtmeic was nach ist (v. kingo §. 46). 24 agssan finger, mehr-

beit: die band. 25 er ergreift ilin. 2S niuicoic der kopf. 27 encorpå er trifft ihn. 
28 a/e« name. 29 taivå er nennt ihn. 30 arnuK, m. sulf.: mutter. 31 encardlerå 

er hat ihn zum verwandten {erKardlen). 12 tarné seele. 33 najorpå er ist bei ihm. 



§. 83. 84. Casus obliquus der gegenstandsworter. Oo 

gul* erKarsaiitlgdrput1  wir erwiigen es in unsern lierzen; ilighut1  ser-

nigissauvungu* durch tlicli wtirde icli beliiitet (= du warst das (mittel-

hare) mitte! zu meiner heliiitung); ihuna r '  nuivoK r '  dort driiben (durcli) 

kam er zum vorschein. 

§• 84. 

4. Der Tenninalis — {mut, nut etc.)— ist seiner grmidbedeu-

tung nacli dem Ablativ entgegengesetzt, und bezeichnet also, wie jener 

den ausgang, so das ziel, und zwar j) das ziel der bewegung, z. b. Ka-

vunga r>  ingerdlavoK1  er reist od, gebt nacli silden, siidwarts; samunga''  

tlkcrdrpul1  sie sind nacli westen auf besudl gegangen; KUKU])* Karpid-

nut9  pivugut10  wir kamen auf des lierges spitze; igdlunnnut11  iserpoK17  

er ging in sein haus; igaldssamut13  Uivura'4  icli liabe es ins fenster ge-

legt; sumut15  higdligpit16  bis woliin kamst du? Kefrunut11  t  af fip OK 18  er 

verschwand in oder lunter den felstriimmern — (eig.: in die f.); — 

2) das ziel der gedanken, dalier unter umstanden das object, s.  §. 85, 

1.2.; l)esonders aber gegenstande, die einerseits objectahnlich bezielt 

werden, und andrerseits bei der bandlung irgendwie als subjectiilinlicli 

betlieiligt erscheinen (od. gedacht werden), z. b. nallnginarnut19  ator-

poK'2 0  es wird zu allerhand gebraucht; inungmit'11  pigssauvoues ist fiir 

die leute bestimmt (s. v, a.:  die leute sollen es liaben); ilingnutna-

viugdra24  icli halte es bei dir nicht lur sicher (od.: ich befiirchte, dass 

du es beschadigen wirst); seKinermut9* ikitsivoK '16  er ziindet an der 

sonne an (mit einem brennglas); — so namentlich das 2te subject der 

doppelttransitiven redeworter §. 60,1; und das natiirliche subject (od. 

project) der unpersonlichen §. 60, 3. Seltener bezeichnet er 3) die zeit,  

bis zu welcher das besagte statt findet; zwar sagt man z. b. isuanut'11  

iunvoK'* er lebt bis ans ende (seiner lebenszeit,  d. h. so lange menschen 

iiberhaupt zu leben pllegen); gewohnlicher aber braucht man dal'iir den 

Infinitiv des redeworts tikipd er kommt dahin, erreicht es, z. b. UUSSUK 

t ' ikitdlugo den sommer erreichend, d. h. bis zum sommer. Gewohnlich 

1 umat lierz. 2 erKarsautigå er erwagt es, denkt daruber. 3 §. 48. 4 stw. semigå 

er beliiitet ihn (s, §. 60, 4). 5 §. 20. 6 es kommt liervor. 1 s. d. vor. seite. 
H Kåicajc berg. 9 Kårpiaic die oberste spitze, der gipfel. 10 pivou. 11 igdlo haus. 
15 er gebt binein. 13 igaldic fenster (s. §. 30, anm.). 14 ilicå er legt es hin. 
15 §.25. 16 higdligpoK, eig.; er griinzt. 17 xerroK ein triimmerstein. 18 er ver-

schwindet (hinter anderem). 19 nalinginaic irgend was, allerlei. 30 es wird ge

braucht-, eig.: es braucht sich. 21 inuk mensch. 22 v. pigssaic zum gehabten be-

stimmtes; was einer liaben soli. 23 §. 48. 24 naviagå er halt es fiir unsicher. 
2r> xeitineK die sonne. 26 halbtrans. (§. bO, 2) v. ikipå er ziindet es an. 71 isuk 

ende; — wird sonst mir von korperlirhen gegenstanden gebraucht. •8 er lebt (ein 

mensch). 

6 * 
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steht auch 4) heim kaufen die summe, iiir welche man etwas hegehrt, 

im Terminalis (die begehrte waare dagegen im Modalis nach §. 85, 2), 

z. I>. dtdrssuarnmt 1  tupmnik 2  fiir J2 schilling taback (gieb mir). 

Im Labradordialect wird — gewiss sonderbarer weise — der Termi
nalis auch zur bezeichmmg des ansgangs- und artverhaltnisses ge-
braucht, d. h. in gleicher bedeutung wie der Alilativ u. Modalis, die 
doch beide dort nicht mir vorhanden, sondern auch ubrigens im besitz 
ihres rechtes sind. Besonders geschieht dies in den fallen §. 82,3 
und §. 85, 1 ;  doch nicht immer, wie denn iiberhaupt keine regel da
bei zu walten scheint, denn es kommt vor, nicht nur, dass worter, de-
ren beziehungsverhaltniss vollig dasselbe ist,  bei verschiedenen rede-
wortern verschiedene apposition liaben, sondern sogar, dass von zwei 
einander beigeordneten, oder ein und demselben redewort in gleichem 
verliidtniss untergeordneten wortern das eine im Abl. oder Mod., das 
andere im Term. steht. Ein anfang zu ahnlicliem findet sich auch 
im gronlandischen, indem namlich von einigen der begriff des !Mo-
dalis und der des Ablativs in dem lall §.82, 3 — z. I), vor freude 
(Abl.) und mit freuden (Mod.) — nicht sonderlich auseinander ge-
halten wird. 

§. 85. 

5. Der Modalis —(nufe, nlJi  etc.)— driickt artverhaltnisse aller 

art aus, und hat daher eine sehr mannigfaltige anwendung. In seiner 

ersten und eigentlichen bedeutung bezeichnet er 1) das mittel,  sowohl 

das korperliche als geistige, dlirch welches od. mit welchem die hand-

lung verrichtet wird, z. b. agssaminih 3  t lguvå* er nahm es mit seiner 

hand; nj ar  Kamik r '  mi lorpd6  er warf ihn mit einem stein; akmmik7  åisa-

vdt 9 ,  sie sollen es mit der trage holen; suvagssamik9  akilerpdnga1 0  er 

bezahlte mich mit einem pfeileisen; OKantsimik 1 1  utausinarmik 12 oKulug-

figdnga1 '  er hat nur mit einem wort zu mir gesprochen; pluåinermlk 1 4  

pivai1 5  er behandelte sie mit sanftmuth; neinmiki e  pajiigpdtigut1 7  sie 

beschenkten uns mit fleisch, oder: sie brachten uns fleisch zum geschenk; 

aningaussdnik , 9  inuit1 9  tunivai 2" er begabte die leute mit geld, d. h. er 

gab den leuten geld. So, wie in diesen beiden letzten beispielen, steht 

ein Modalis bei den meisten redewortern, wo wir zwei objecte — eins 

im Acc. und eins im Dat. — haben, wenn das object, was bei uns Da

tiv ist,  im suffix liegt; ist dagegen unser Accusativ durch das suffix aus-

gedriickt, so steht das andere object — unser Dat. — im Terminalis, 

1 dtdrssuaK, eig.: eine art seehund; dann: der (ehemalige) wcrth der haut eines sol-

chen: 12 schilling. 2tabak. 3 finger; mehrh.: die hand. 4 er nimmt 

es. * ujai-ak stein. 6 er wirft nach ihm. 7 akiut trage. 8 er holt es; 1. 
9 suvagssaK ein zu einer pfeilspitze (sUvaic) bestimmtes eisen. ,n akilerpd er bezahlt 

ihn. 11 OKauseK wort. 12 atausina?c nur eins. 13 oicalugfigd er spricht zu ihm. 

piuaineic sanftmuth. ** pivd. 16 neice fleisch. 17 pajugpd er beschenkt ihn. 

aningaussaK ein geldsluck. 19 imik mensch. ?n tunivd er begabt ihn, giebl ihm. 
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z. b. (s. o.) aninyaussat  imingnut tvnmpai 1  er gab das geld (zu) den 

leuten. Hieran scliliesst sich, dass 2) das object der lialbtransitiven 

redeworter (§. 60, 2), d, li.  das, was bei der transitiven form des rede-

worts object sein wiirde, in der regel im Modalis steht, und zwar ent-

spricht dann die transitive form mit dem Objectiv meist unserm bestimm-

ten artikel (béim ol)ject), und die hall)transitive form mit dem Modalis 

immer dem unbestimmten, z.  b.  vjuralc2  t 'ujuvå3  er nahm den stein,  njar-

Kamik UgusivoK er nahm einen stein; JWK4 aivår' er holt den sack, pu-

mili aigdlerpoK er holt einen sack; inerdlertut6  asavai er liebt die kin

der, merdlertiinih asangnigpoK er liebt kinder, ist ein kinderfreund. Eben 

so bei redewortern, die sowobl olme als mit suffixen gebrauclit werden 

(§.59), z. b. unaH  jeajut9  sanuvara1" diesen lotfel habe ich gemacht, 

Kujihnih sanavungu icli mache einen loffel. Redeworter dieser letzteren 

art,  bei denen ein iirtlich bezogener gegenstand ziun object gemacht wird, 

haben diesen, wenn sie olme sufflx stehen, nicht im Mod. bei sich, son-

dern meist im Loc. od. Vial.,  z. b. tuseK1 '  Kajartorpd l i  er befahrt den 

teich ,  tutslme KajarlorpoK er lahrt auf dem teich; — und bei einigen 

halbtransitiven redewortern steht das object zuweilen nach §.84,2 im 

Terminalis, z. b. merdlerU'inut asangnigpoK (s. o.) etwa: er ist liebreich 

gegen kinder; dies ist jedocli,  als eine abweichung von der regel, nicht 

allgemein. In folge ahnlicher auffassung steht 3) l)ei redewortern, die 

den begriff eines anssagens in sich schliessen, der gegenstand der aus-

sage, sofern er nicht object ist ,  im Modalis,  z.  b.  ålån'ik 1 1  oKulxigput1  

sie reden von seehunden; pil is  saml nik 1 '  nnivkdrpoK l h  er erzcdilt von sei-

nen thaten; i l ingnik1 '  tusarpunga l s  ich hore von dir, d. h. dich betref-

fend; tnsångilara 1 9  t ikimansianik'1" ich habe ihn nicht gehort, betreffend 

sein angekommen sein, d. h. ich habe nicht gehort, ob er angek. ist od. 

nicht;  tauko * taissaravut*1  uvkdnik2 S  diese nennen wir uvkat;  ̂  ndla-

gkavnik2 3  tulvara™ ich nenne ihn meinen herrn — (wir sagen: ich nenne 

ihn herr); Judnusimlk utserpdl ** sie gaben ilim den namen Johannes. 

Endlich steht noch in ahnlicher weise 4) l)ei redewortern, die von nenn-

wortern al)geleitet sind, ein das stammwort (adjecthiscli) naher bestim-

1 tuniupd er giebt es weg. 5 stein. 1 er nimnit ihn. ' sack. er holt ihn. 
6  merdler tOK ein  kind.  7  asacå er  l iebt  ihn.  8  §.  23  f .  9  suppenloffe l .  sa-
navd er bearbeitet es, macht es. "teich. 12 Kajartvrpoic er fahrt im kajak. 
,3  dtaK der (vorzugsweise) gronlåndische seehund. 14 oualugpoK er redet. 1 piliait 

gethancs. er erzahlt. ' §. 4S. IS tusavpon er bort. IUSCJJPU er hoit ihn 

od. von i hm; n. 20 iikimauseK, eig.: angekommenheit; stw. tikipoK er ist angekom

men. 51 laissarå er pflegt es zu nennen. 22 UVOK dorsch. 1 ndlagaK herr. 
24 taivn er nennt ihn. 25 alserpå er giebt ilun einen namen {alch). 
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mendes gegeiistandswort in der regel im Modalis, z. I». igdlorpul1  iyt j i -

ssanih 2  igalaKarpoK3  unser lians Iiat  fenster von schliinden; inardlungnik''  

IgaldKurpoK ^ es Iiat zwei fenster; Kitugtumih r '  pordlugo ' '  es in weiclies 

einwickeln, ujarmmik 1  ikor fur sink* unterlegt es mit einem stein; i t isu-

nik^ Kor Ker pd er macht t iefe lurclien hinein; — mir die durch nvoic 

(er ist .  .  §.126) und ngorpoic (er wird §.128) von nennwortern 

abgeleiteten redeworter haben ein solches beiwort gewohnlicher im Ob-

jectiv bei sich (und zwar nacb sicli,  denn vorstehend wiirde es als pro-

ject gelten, s.  §.97,1) z. b. måna" KissugssuuvoK 1 2  ujungitsoK 1 3  das ist 

gutes Ijrennholz. 

§. 86. 
VVeiter dient dann der Modalis selir Iiiinfig dazu, die art der liand-

lung besclialfenlieitsweise anzugeben, wie bei uns die adverbien. Na-

mentlicli stelien so: 1) die zahlworter und zahlwortahnlichen nennworter, 

um bei wiederholter handlung die zahl der wiederholungen anzugeben, 

und zwar bezeichnet dann der Modalis des stammvvorts die summe der 

wiederholungen (. . .  mal), und der Mod. der verliingerung desselben durch 

gssuK (§. 120) mit suff. der 3ten pers. (nach §. 44) die ordnungszahl der 

letzten wiederholung (zum .. . ten mal), z. b. atautshnik takuvdka14  icb 

liabe sie einmal gesehen; aipagssdniJi tusdsavat1 5  du solist es (mm) zum 

zweiten mal horen; sisamagssdnik ornigpdt1 6  sie gingen zum vierten mal 

zuihin; taimdnunik 1 1  ingndgdJugiarpoK t s  so viel mal hats geblitzt;  kav~ 

sinik1 0  tusarlarparse20  ihr habt es olt und viel (eig.: vielmal oft) ge-

hort;  KttvsigssdnikM  taknvink?2 2  zum wie vielten mal siehst du es? sxi-

jugdlermih Kavantkama2 3  als ich zum ersten mal in siiden »ar — (dass 

hier weder gssan noch ein sulfix statt lindet, folgt aus §.44); — 2) No-

minalparticipien in der einheit,  welche dann ganz unsern von adjectiven 

gebildeten adverbien entsprechen, — und in gleicher bedeutung auch 

einzelne verbalstiimme (die doch sonst nicht als nennworter gebraucht 

werden),  z.  U. klgailsumik2* aygerpoK2 5  er koinint langsam; i luarluniik1 6  

taivai2 1  er benannte sie richtig; tunlvdnga2* tigtorneKdngitsumik2 9  er gab 

1 igdlo haus. 2 iggiaic schlund. 3 es hat (ein od. mehrere) fenster; v. iguldic fen

ster. * mardluk zwei. 5 icilugtojc weiclies. 6 jidrpd er umluillt es; v. poic liiille, 

sack. ~ ujarak stein. H ikorfarpd er unterlegt es; v. ikovfuK unterlage, unter-

schiebsel. 9 ilisoic tiefes. 10 Koncerpå er furciit es; v. KOI-OK furche, thai. 

"S-^Sf. v. Klssugssaic lirennholz. 11 gutes. 11 takuvd er sicht ihn. 15/it-

surpå er hort ihn; 1. ornlgpd er geht zu ihm. 17 §. 65, 8. 18 es blitzte. 
19 KUVSU viele. 20 lusarlarpd er hort es wiederholt. 21 stw. Kavseic. 22 lakuvd 

er sieht es. Kavaiupoic er ist in siiden. 34 v, kigåipoic es geht langsam. 25 er 

kommt (her). 26 v. iluarpoji (stannn iluaic) es ist recht, wie es sein soli. 27 taivd 

er benennt es. 2S tunivd er giebt ihm. 29 v. dgtorncicai POK (§. 60, 4) es ist $c-
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mir ungemessen; ivertipara™ perneic ajortumik 31  idi lial)e es so befe-

stigt, dass es nicht losgehen wird; iluamih"' takuvarpul21  wir liaben es 

reclit (griindlich) geselien; ingugtumik3 3  niune™ napivd34  min brach er 

gar nocli sein bein; — 3) passive participien (§.111) mit sulfixen; diese 

geben adverbialische ausdriicke, die wir meist durch priipp. wie; nach, 

geiniiss, zufolge, oder auf ahnliclie weise auflosen mussen; so u. a. per-

mtssånlk nach seinem befebl, oder auf sein gelieiss, auch: in seinem 

namen, — von pcnntssaK 3 5  das zu gescbelien befohlene; ndmagissdnih 

zu seiner geniige, — v. numuginsaK3 (1  geniigendes; iluarissdnik nach sei

nem wohlgefallen, — v. UuurissaK3 '  gebilligtes; piumassdnih nach sei

nem wunsch od. willen, — v. piumassaK3* gewolltes; sap'mgisånik nach 

seinem vermogen, — v. vermochtes, was man vermag; z. b. 

ndmagissdnih Uiniuk™ gieb ibm so, dass er genug hat; piumassarnih 

sunujumdrpdvu40  ich werde es nacli deinem wunsch machen, oder. Mie 

du es haben willst; sapingisavHnih ikiorparput41  wir halfen ihm nach 

unserm vermogen, oder: so gut wir konnten; 4) auch einige andere 

nennworter mit suffixen, in ahnlicher bedeutung wie die vorigen, z. b. 

isumaminih42  nach seinem (eigenen) belieben; ismnungnik" nach dei

nem belieben etc.;  — besonders solche, die durch neie (§.113) oder ul 

(§.117) und gssctK (§.120) von redewortern abgeleitet sind, z. b. ti-

paitsuligssdnik*3  zu seiner freude; pivdluarnigssdmk" zu seinem heil 

u. dgl. m. 
§. 87. 

Es kommt nicht selten vor, dass einem redewort zwei gegenstands

worter auf verschiedene art im Modalis untergeordnet sind, z. b. ujar-

tcamik" liguslvoK*' agssaminik™ er nahm einen stein mit seiner band, 

— (hier steht der erste Mod. nach §.85,2, der zweite nach §.85,1); 

angiortmnl:*1  pianik^ arsdrpd*9  er beraubte ihn heimlich des seinigen, 

od. er nahm ihm heimlich das seinige (der erste nach §. 86, der 

zweite nach §.85,1); Kuvstnik™ iUugnik" tusarpiinga51  ich habe oft 

von dir gehort — (der erste nach §.86,1, der zweite nach §.85,3); 

tdssa "  pingajugssdnik pumik» aigdlerpoic" nun holt er zum drittenmal 

messen; n. 3 0  ivei tlpå er befestigt es. 31  v. pérneK ajorpoK, eig.: es taugt nicht 
loszugclien. 31  v. inyagtarpoic  (stamm inyuytai i )  cs laufl itber, hildl..  es Ut ^zu dg 
3 3  nio bein. 34  er zerbricht es. 35  v. pencuvd er heisst es gesdielien. 3h  v. ^na-
magd es geniigt ilim. 37  v. i luard er billigt es. 3 S  v. piumavd er will es. 
saperpd er vermag cs nicht; n. 4" sanard er bearbeitet es; l .  ikiorpa er hi t 
ihm. 42 isuma nieinung, belieben. 43 v. HpaiLsiigpoic er freut sich. 44 v. picdluar-

POK er ist gliicklich. 45  s. §. 85, 2. ** agssaK finger; mehrh.: die band. ^ 4 '  v. 
angiorpoK er verheimlicht. 4 8  pik sache, besilz. 49  er bcraubt ihn. 50  KUVSII vie c. 
5 1  s. §, 85, 3. 53  S- 20. 



Satzlelire. Erster iiljscliiiilt. g. {57, §§ 

eioeji sack — (der erste nach §.86,1, der zweife nach §.85,2); uvuv-

nik1  nålayhamingnih * tuisiput '  sie nennen midi iliren Iierrn—(der erste 

nach §.85,2, der zweite nach §. 85, 3); — das specielle verlialtniss sol-

cher worter ergiebt sich dann immer zur geniige aus dem zusammen-

Iiang und der bedeutimg des redeworts, wie denn iiberhaupt trotz der 

vieldeutigkeit des Modalis nicht leicht ein fall vorkommen wird, wo iiber 

die art,  wie er zu verstehen ist,  ein zweifel hliehe. -

B. der redeworter. 

§. 88. 
Da jedes redewoit mit den ihm zugehorigen Mortern einen sa(z hil-

tiet,  so handelt es sich hier dårum, einen satz dem andern uuterzuord-

neu. Dies wird im gronl. dadurch hewerkstelligt, dass das redewort des 

untergeordneten (abhångigen) satzes in einen ahhangigen modus —Cjnct.,  

Shjnct.,  Infin. — gesetzt wird, wohei im wesentlichen dieselhe einthei-

lung der heziehungsverhåltnisse statt findet, wie hei der entsprechenden 

unterordnung der gegenstandsworter; niimlich das verh. des Cjnct. und 

Shjnct. entspricht dem ortsverh., und das des Infin, dem art verh. der 

gegenstandsworter; daher stehen auch der Cjnct. und Shjnct. immer als 

antwort auf dieselhen fragen, wie der Loc. und Ahl. in iihergetragener 

hedeutung: wann? warum ? — und der infin. wie der Mod. als antwort 

aui die frage: wie? [Dass der Infin. gewisser anhangeworter auch ver-

lialtnisse ausdriickt, die dem Vial. und Term. entsprechen — (wiihrend, 

auf dass, damit etc.,  s.  §. 92) — lifgt mehr in der hedeutung dieser an-

Iiångeworter, als im Infin, sell»st.] Ahgesehen hiervon ist in hezug auf 

das hauptredewort das verh. des Cjnct. und Shjnct. entgegenste-

hend und das des Infin, mitgehend. Weiter hesteht der unter-

schied des Cjnct, und Shjnct, darin, dass ersterer fiir geschehenes od. 

gewisses, letzterer fiir ungeschehenes od. ungewisses steht; der grund-

hedeutung des Cjnct. entspricht daher ganz unser: dieweil (und des

sen stellvertreter: als, da, vveil),  und der des Shjnct,:  wenn. Dem 

Infin, in verhindung mit einem andern redewort entspricht immer un

ser (vom Infin, gehildetes) particip auf d: sagend, gehend etc, Also 

z, h. Cjnct.:  tnnigavko s  nipangerpoK" als ich ihm (was) gab, schwieg 

er still;  Kaermigumjma5  ornigpavlcil* weil du midi gerufen hast, komme 

ich zu dir; KanoK- ingmat igipinh* weil es wie war, d. h. warum warfst 

' §• 48. s, §. 85, 3; taisicou = taivå (halbtrans.), 3 lunivd er giebl ilun. 
4 er schweigt. Kuermvå, elg.: er hcisst ilin kommen. 6 orniypd er geht zu ihm; 

(1). KanoK wie, u. ipoK es ist. 8 iyipa er wirft es weg. 



§. 88. 89. Casus obliquus der redeworler. 

du es weg? Subjunct.: timngagpat 1  hlvdlulartormnarpugut" wenn das 

wasser niedrig ist,  werden wir (seegras) absclineiden gehen; Kuerhugpa-

iigut* orniliiiindrparput* wenn er uns ruft,  werden wir zu ihm gehen; 

iuhuguvko r '  naltisdngilara6  wenn ich ilin sehe, werde icli ilin schon ken-

nen; Infinit.:  ndkaivdhtgo 1  aser or på8  es lallen lassend zerNrach er 

es; tikildlugo9  jcimerdldrsiulc l" betrachtet es lus zu ihm hingehend, d. li .  

von nahem; Kiviardltinga11  lukuvura6  micli umkehrend oder indem ich 

mich uinkelirte, sali ich ilin. Sonst ist hinsichtlich des gebrauclis die-

ser modus noch folgendes zu merken: 

§. 89. 

1. Conjunctiv und Subjunctiv. 1) Wenn ein Cjnct. sich auf 

ein redewort seines eigenen urstammes bezieht, und die eine der bei-

den handhingen das (ungelahre) gegentheil der andern ist,  so sind diese 

einander immer als vorher u. jetzt entgegengesetzt; gewohnlich stelit  

dann noch entweder hingumut (zuriick, umgekehrt; s. §.46) beim liaupt-

redevvort, oder derCjuct. ist mit dem anhangsstamm almtK (zwar, §.120) 

gebildet, z. b. hamigdlnrama 12  hingumut hamigpunga12  vorhin zog ich die 

stiefeln aus, jetzt (umgekehrt) ziehe icli sie wieder an; igdlorput13  uju-

ngikaluurame 14  ojulerpoh 14  l 'riiher war unser haus gut, jetzt fiingt's aber 

an schlecht zu werden; ornigtaraluaragkit15  ornisåerpigit" du gingst 

sonst ofters zu ihnen, thust du es jetzt nicht mehr'? — 2) Oft wird der 

Cjuct. olme hauptredewort gebraucht, niimlicli um den grund dessen an-

zugeben, was vor den augen des angeredeten eben statt findet, und also 

keiner beschreibung bedarf, z. h. igdlorput13  ndkarmat16  weil unser haus 

eingefallen ist — (dårum bauen wir jetzt dran, od. dårum sind wir hier 

bei andern leuten, od. dgl.); piigssaKanginama ' weil ich nichts habe, 

es hinein zu thun — (weiss ich uicht, wie ich es fortbringe); k'ingorai-

gttvta*9  weil wir zu spat kamen — (haben wir es nicht gesehen, od. sind 

wir leer ausgegangen); — auch als frage, d. h. wenn das weggelassene 

hauptredewort Interrog. sein whrde, z. b. susangmat19  weil es was sein 

wird? = warum nicht? sumtkavit*0  weil du MO warst (kamst du nicht)? 

1 tiningavoK es ist niedrig wasser (ebbe). 1 hivdluiartorpoic er geht abschneiden; 1. 
3  KaevKuvå, eig.:  er  l ie isst  i l in kommen.  * omigpd er geht  zu ihm; (1) .  5  ta-
kuvå er sieht ihn. 6 naluvd er weiss od. kennt ihn nicht; 1, n. ' nukaivd er 

lasst es fallen. 8 er macht es unbrauchbar. 9 tikipd er geht bis hin. 10 Kimer-

dlorpd er betrachtet es. 11 Kiviarpoic er kehrt sich um. 12 kamigpOK er zieht die 

stiefeln an, kamigdlårpon er hat sie aus (urstamm kamik). 13 igdlo haus. 14 aji'i-

ngilaK es ist gut, aJulerpOK es fangt an schlecht zu werden (urstamm ajoic). 15 or-

nigtarpd er gohl ofters zu ihm, ornisaerpd er geht nicht mehr zu ihm (urst. ornik). 
i6 nukarpoK, eig.: es fiillt auf den boden. 11 pugssaicdngilaic; stw. po/i hulle, sack. 
18 kingoraivoK. 19 susacoK; stw. suk was. w sume wo? (§. 25) u. ipoK er ist. 
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d. li. wo warst du, dass du nicht karast, oder man dich nicht geselien 

hat > — 3) Nicht selten steht ein Cjnct. od. Sbjnct. wie ein adjectiv hei 

eiuein nennwort, docli immer mit einem im gedanken liegenden rede-

wortbegriff,  auf den er sicli  eigentlich bezieht, z.  b. angutima 1  auklla-

rume ' omusé 5 jnmingiluka * meines vaters als - er-abreiste - worte (d.li. 

v^as jneiii  vater sagte, als er abreiste) habe icb nicht vergessen; avungnd-

sagnma 5 umiagssara6 misiligpiuTi1 hast du mein wenn-ich-nach-nor

den-reisen-werde-boot (d, h. das boot, was ic!i branchen soli, Mrenn 

ich nach n. r. werde) untersucht? Wenig verschieden Iiiervon ist es, 

wenn 4) ein grundangebender Cjnct., wie sonst auf ein redewort, so 

vermittelst einer copula — {tussa das ist; s. §. JOO) — auf ein nenn

wort sich bezieht, z.  b. UUSSUK8  arfimineK9  pigavho,10  tussa taortigssd 11  

weil ich diesen sommer ein stiick wallfischknochen (von dir) erliielt, das 

(was ich hier habe, od. dir jetzt bringe) ist seine tausclizaldung, = die-

ses ist fiir das st. w., was ich etc.; nålång'mavit,12 tussa uhia '3 weil du 

nicht gehorclitest, das (was dir jetzt widerfuhr) ist seine (niimlicb dei-

nes ungehorsams) vergeltung, = das hast du davon, dass du nicht ho

ren wolltest. Ausserdem steht der Cjnct. auch (ilters in uneigentlicher 

bedeutung statt des Particips, wie §. 78 gezeigt Morden ist. 

§. 90. 

Fiir die anwendung der a- und e-form der 3ten pers., und der zu-

sammengesetzten c-suffixe gilt hier dieselbe regel, wie fiir die entspre-

chenden formen des Verbalparticips (s. §.77), namlich die a-form steht, 

wie dort die a-suffixe, wenn beide redeworter (das hauptredewort und 

das ihm untergeordnete) verschiedene projecte (3ter pers.) haben; die 

e-form, wie dort die einfachen e-suffixe, wenn das project beider rede

worter dasselbe ist; und die zusammengesetzten e-suffixe hier wie dort 

im faII wechselseitiger behandlung ZM'eier subjecte — (s. jedoch die anm.). 

Also z. b. scicineK'4 turring mut'' t'ikipugut l'!' als die sonne untergegan-

gen war, kamen wir an; tuussurna 11  tuningmutlt, '8  aipdta'9  iunisangi-

lutitxs weil der dir gegeben hat, wird der andere (eig.: sein and.) dir 

nichts geben; nerissugssacrukunik20 ungerålurumårpul21 wenn sie wer-

' angut, m. suff.: vater. 2 autdlarpoK er gelit fort, reist ab. 3 oicauseic wort. 
H puiorpd er vergisst es; n. * avungnarpoic er reist naeh norden; 1. 6 umlagssan 

was boot (umiaic) sein soli. 1 misiligpd er untersucht es. 8 sommer. 9eig.: ein 

stiick wallfisch. ,n pivd. 11 taoriigssaK was in tanscli gegeben zn werden bestimmt 

ist. '• ndluypoK er gehorclit; n. " ake das entgegengesetzte, hier: vergeltung. 
14 die sonne. ls targipoic es verscliwindet lunter anderm. 16 likipox, er ist ange-

konunen. 1 §. 23 f. 18 lunind er giebt ihm, (1.). 19 uipaic gefåhrto; der andere. 

" nerissag.ssaerupoK er ist olme zu-essen. 21 angerdlarpoic er geht nach haus; 1 
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den olme lebensinittei sein, werden sie nach liause gehen (diesell)eii); 

takugmniuh 1  ilisurd als er («) ilin sali,  erkannte er («) ilm; luvfala 

orningmane* iserhttngild* als sein diener zu ilnn kam, liiess er (zu dem 

er kam) ilm niclit herein kommen; tunigungne6  iluunsavdlit1  wenn du 

ilnn (was) giebst, wird er (dem du giebst) dich Mlligen. Wenn das pro-

ject des einen redeworts aus mehreren gegenstanden 3ter pers. l)estelit,  

und eiuer derselben project des andern redeworts ist,  so stelit  auch die 

e-form, z. I). t iUkumilc* toimvoK9  als sie ankainen, starl) er — (eiuer der 

angekommenen). Dagegen kaun das anliångewort narpoic (§.60, o) oder 

dessen stamm — 7UiK — einen Cjnct. od. Sbjnct. 3ter pers. nur in der 

«-form bei sich haben, auch wenn das natiirliche project beider rede

worter dasselbe ist,  z. I). Kavaninarmat««no 11  lahiinarpoK1  als man 

(d. li.  ich) in siiden war, bat man (= liabe icb) einen baren gesehen; 

KiijanaK12  siningndrrnal I !  (man) dank(t), weil man geschlafen hat. 

Anm. 1. In fallen, wo es zweifelliaft scheint, ob die «- od. c-form 
anzuwenden ist,  neigt sich der sprachgebrauch mehr zu letzterer, da-
her namentlich in dem fall §. 89, 2 die o-lorm nur selten vorkommt. 
Auch, wenn ein Cjnct. od, Sbjnct. mit thiitigem project, was in ei-
nem unmittelbar vorhergehenden Indicativ ebenfalls project war, sich 
auf ein redewort mit unthatigem (l)los passivem) project bezieht, wird 
die e-form haufig vorgezogen, z. b. (2. Mos. 4,4:) ugssdne14  tauva1 5  

isagtorpai;16  tigugamingdlo,1 '1  ujaujridngorpoK 1S  itumdne1 9  da streckte 
er (Moses) seine band aus (nach der schlange), und als er (Moses) 
sie ergriff,  wurde sie zum stab in seiner liand. 

Anm. 2. Bei der anwendung der zusammengesetzten e-suffixe fin
den hier ganz ahnliche abweichungen statt,  wie in dem entsprechen-
den fall bei den nennwortern, §.74, anm.; indem sie namlich in der 
3ten pers. nicht selten auch da angewendet werden, wo keine wech-
selseitige behandlung statt findet, wenn nur das ohject des Cjnct. od. 
Sbjnct. selbstthatiges (od. wenigstens thatfahiges, nicht willen- od. 
lebloses) project des hauptredeworts ist,  z. b. sujuarKungmane20  su-
juarpoK weil sie ihn voraus gehen hiessen, ging er voraus; pine'21  tor-
horpai, '22  tigdligtiip23  ornilermane** er verschloss seine sachen, weil 
ein dieb sich ilim naherte. Zuweilen kommt dieser gebrauch zu stat
ten, uin entweder zweideutigkeit oder unpassende wiederliolung des 
projects zu vermeiden, s. z. b. §. 103. 

1 takuvd cr sichl ihn. 2 cr crkcnnt ilm. 3 kicfaic diener. 4 ornigpå er kommt 

zu ihm. * iserKiivå er lieisst ihn herein kommen; n. 6 lunivd er giebt ihm, (1.). 
1 iluard er billigt ihn; er ist ihm recht; 1. H tihipoic er ist angekommen. 9 er 

stirbt.' 10 v. mvanTpoic er ist in siiden. 11 bar. 12 v. Ktijavo/c er dankt. 13 v. 

slnigpoK er sehlaft. 14 agssnic finger, mht.: die band. ,fi  §. 65, 15. ,fi  er slreckt 

sie (die finger) nach was aus. n tiguvd er ergreift es, nimmt es. ^ es wird ein 

stab {ajavpi<m). 19 itumaK die innere seite der band, der handteller. 10 sujuar-

mvd er hcisst ilm vorangehen. 21 pik sache, eigenthum. 22 toncorpd er verbirgt 

es, hebt es auf. 23 ligdligtoK ein dieb. 24 ornilerpd, stw. ornigpa er kommt 

zu ihm. 
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Anm. 3. Umgekehrt werden in der 2ten u. 1 sten pers. statt der zu-
sammengesetzten e-sulfixe selir Jiaufig die gewolinlichen suffixe ange-
wendet, z. b. tnnlgugko (statt lunigungne) iluarisavdtit (s. o.).  ^ 

§. 91. 

2. Der Infinitiv zeichnet sich vor den iibrigen redewortfonnen 

namentlich dadurch aus, dass ilnn aucli die letzte spur von selbststan-

digkeit abgelit.  l^olge davon ist: 1) dass einein Infinitiv kein redewort 

untergeordnet sein kann; 2^ dass nie ein transitiver Infin. ein eigenes 

subject, oder ein intr. Inf. ein eigenes project hat, sondern das subject 

od, project des hauptredeworts gilt auch fur den zugeliorigen Infinitiv. 

Hieraus folgt weiter, dass, wenn ein passives redewort — sei es, dass 

es nach §. 60, 4 passiv gebildet ist,  oder dass es mir olme suffix in pas

siver (statt reflexiver) bedeutung stelit — einen transitiver) Inf. bei sich 

hat, und nicht ein anderer gegenstand als object genannt ist,  so ist das 

project (d.h, das natiirliche object) des hauptredeworts object des In

finitivs, und das natiirliche subject ist dann in beiden redewortern 

dasselbe, z.b. tunineKarpoK1  pwangårKuvdlugo 2  ihm wurde gegthen, ihn 

sehr haben heissend, d. h. damit er viel habe — (naml. der geber will,  

dass der, dem gegeben wird, viel habe); sinigtitdlugo3  toKtitauvoK4  ihn 

schlafen lassend, d. h. wahrend er schlief, wurde er getodtet — (die ihn 

tiidteten, liessen ihn schlafen, d. h. sie Marteten die zeit ab, da er schlief); 

tuherdlugo5  nwtuerpoK6  es mit dem fuss stossend, wurde es geoffnet --

(fiir: offnete es sich). [Dagegen mit einem intrans. Infin. verhalten sich 

diese redeworter wie andere, namlich beide das hauptredewort und der 

Infin. haben dann ein project, z.b. peicangaraluardlune* tuninejcarpoK3 

zwar viel habend, wurde er (noch mit mehr) begabt; sinigdlune3 tohii-

tauvoK4  schlafend wurde er getodtet.] — 3) dass nicht nur das ver-

haltniss des hauptredeworts, wie es durch den modus desselben ausge-

driickt wird, sondern auch die bedeutung derjenigen anhiingeworter, die 

den stand der handlung angeben (§.19), sich zugleich iiber den Infin. 

erstreckt. Dies tritt  besonders deutlich hervor, wenn dem Infin. die par

tikel Jo (§.63,1) angehångt ist,  welche construction ganz unserm ver-

binden der redeworter durch und entspricht, z. b. angerdlardlunilo1 

aningmat 8 weil er hinausging und (weil er) heimkehrte; tuhivdlugulo9 

iusarumdrpat10  du wirst es horen und (wirst es) sehen; — epdlich 

4) dass bei einein verneinenden hauptredewort die verneinung sos;ar 

1 v. tunirn er giebt ilnn (n. §. 60, 4). 2 stvv. peicangarpon cr hat sehr (d. li. viel). 
3 stw. sinigpoK er schiåft. 4 v. toiciipå er todtet ihn (n. Jj. 60, 4). 5 lukerpn er 

stossl es mit dem fuss. 6 es offnet sich. 7 angerdlarpoic cr gcht nach hause. 
8 anivon cr geht hinaus. 9 lakuvå cr sieht es. lusarpd cr hort es; 1. 
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vorzngsweise dem Infinitiv gilt,  was dann weiter znr folge hat, dass, 

wenn ancli der Infin. verneinend ist,  heide verneinnngen einander his 

zu einem gewissen grade aufhehen, z, h. nvdlutitdhigo 1  ujornungilaK3  es 

tag sein lassend (d. h. hei tage) ist es nicht schwer — (aber hei naclit); 

tikitdhigo 3  iahinginagko* weil du es nicht dabei seiend (d. h. von na-

liem) gesehen hast — (aber vielleicht von weitem); KuerKuneKurnunga5  

ornisångllaranicht gerufen seiend (d. h. nngerufen) werde icli nicht 

zu ihm gehen — (wol aber, wenn er mich ruft).  Die partikel lo am 

Infin. wirkt hier trennend, indem dann die verneiming am hanptrede-

wort sich nicht auf den Infin. erstreckt, z. b. tum'tterdliigulo 7  akingllå s  

er gab ihm keine antwort und kehrte ihm den riicken; tupeKaratigdlo9  

nmiajfdngitdlat*0  sie haben kein boot und auch kein zelt; tikmagulo 11  

tahinginaglo1  weil du nicht dabei warst und es (also) auch nicht ge

sehen hast. 

§• »2-

Uebrigens ist der Infin. von eben so mannigfacher anwendung als 

die entsprechende form der nennworter, der Modalis; nur wird diese 

mannigfaltigkeit hier nicht sowohl durch verschiedenartige auffassung 

des Infin. bewirkt (denn diese ist immer diesell)e: -end), als vielmehr 

durch gewisse anhangeworter, deren Infinitive wir dann durch Conjunctio-

nen wie: wahrend, indem, auf dass, damit, um zu, olme, ehe, u. a. wie-

dergeben miissen, z. I). (1) miaucrssoritse 12  ndkarmnuse13  nehmt euch in 

acht, euch nicht herunterfallen heissend, d. h. dass ihr nicht herunter-

fallt;  (2) peKutinc 14  sanriimersipat,15  inungnut16  usorerKuvdlune ' '  er 

brachte seine schiitze zuin vorschein, sich den leuten znm beneiden be-

fehlend, d. h. damit die leute ihn beneiden sollten; (3) nunarput18  ta-

hujumavdlitgo19  tamaungnarpoK'" unser land sehen wollend, d. h. um 

unser land zu sehen, ist er hergekommen; (4) tamånitildlutit21  pisi-

tiiauow ?2  dich hier sein lassend, d. h. wahrend oder seit du hier bist,  

I  uvdlAtipd er lasst es tag sein. 2 es ist nicht schwierig. 3 iikipd er hat es er-

reicht, ist dabei. 4 takuvå er sieht es; n. 5 KaencvneicarpoK er ist gerufen (§. 60, 

4);  n;  — urst .  naivoR er kommt l ier .  6  omigpd er geht  zu ihm; 1,  n.  '  tvnii-
terpå er kebrt ihm den riicken zu (v. tuno §. 46). 8 er antwortet ilun nicht. 
9  tupeaarpoic er hat ein zelt (fupejc); n. 10 umiaKarpoK er hat ein boot (umia/c) ; n. 
II s. n. x ' !  mianerssorpou er ist vorsichtig, nimmt sich in acht. 11 stw. ndkar-
poic er fåilt herunter; anh. s. §. 137. 1,1 pekvt habe. ** saricumersipd er macht 

es zum vorschein kommen. 16 inuk mensch. 17 stw. usord er beneidet ihn, hatte 

es auch gern so; anh. s. §. 137. 18 nuna land. 19 stw. takuvd er sieht es; anh. 

s. §. 130. 50 er kommt hieher. " stw. tamampoK er ist hier; anh. s. §. 137. 
2,2 pivoK; 2. 
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ist 's geschelien; (5) apuleKurlinugo 1  pavungnarla3  lasst uns hinaufgelien, 

es nicht sclinee liaben Inssend, d. h. ehe sclinee kommt; (6) ouarune ; 1  

t ' iguvå 1  er nalnn es niclits sagend, d. h. olme was zn sagen; (7) ull-

sait r '  ajaupiuKarnanga6  pisuglalerpmiga ' jetzt erst fange icli an, olme 

stock zn gehen; s. u. a. aucli die ersten heispiele §.91,2. u. 4. Einige 

Infinitive werden aucli iast wie adverl)ien gebranclit,  iilinlicli dem Mo

dalis der Nominalparticipien §.86,2; z. U. ernerdlune* iserpoK9  gleich 

tluiend ging er Iiinein, d. Ii.  er ging gleicli h.; tuaviordlutili  v )  nier put11  

sie kehrten eilend (od. eilig) um; suvdlune''2  iclava13 Mas vorliahend 

Meint er? d.Ii.  was felilt  ilim, dass er weint? Gewobnlich ist von einein 

redewort entweder mir der Infin.,  od. mir der Modalis des Nominalpart.  

auf diese art im gebranch, selten beide zugleicb. Der Infinitiv des re-

deworts pivd, in der bedeutung: es beacbten, bedenken, beriicksichtigen 

— entspriclit unsrer praposition Megen, z. b. ingiulih 14  pivdhigo \nilg-

pugul 15  den seegang bedenkend od. beriicksicbtigend, d. b. vregen des 

seegangs blieben wir da; nvanga pivdhmgu meinetwegen, mn ineinet-

willen. 

Casus obliquus bei gegenstandswortern. 

§. 93. 

Wie §.68. gesagt, und luer (§. 80 ff.) gezeigt wnrde, ist der casus 

obliquus das verli.  solcber worter, die einein redewort untergeordnet 

sind; da aber nicbt sowohl die aussere form des redeworts, als viel-

niehr seine innere natur es ist,  welche diese art der unterordnung i)e-

dingt, indem namlicb worter im cas. obliquus dazu dienen, die art der 

(haupt-)handl ung niilier zu bestimmen, so konnen aucli nennworter, 

wenn sie den begriff einer liandlung in sicli schliessen, einen cas. ol)li-

quus bei sicli liaben. Solcber art sind zuerst die Nominalparticipien 

und deren umbildungen, die activen und passiven participien (§.111), 

denen partikeln, gegenstandsworter und redewcirter ganz eben so unter

geordnet sein konnen, wie den redewortern, von denen sie lierkommen 

(docb kommt bei den activen participien dergl. selten vor); — ferner 

gewisse worter, die an bedeutung einein (Nominal- od. passiven) par-

ticip gleich sind, dergleiclien durcb die anhangeworter lih (welcher . . .  

I stw. aputeitarpoic es hat sclinee (apu/); anh. s. §. 137; n. ^ pur ungnar pon er 

geht hinauf. 3 OKarpoic er sagt; n. 4 er nimint es. ''§. 65, 5. 6 ajaupianar-

poii er hat einen stock {ajaupiaic); n. 1 pisugtalerpoit er langt an zuweilcn zu ge

hen. 8 ernerpoK er thut gleich. 9 er geht hinein. 10 tuaviorpoic er eilt. 
II uterpoK er kehrt um. SUVOK er macht was. iclarnic er weint. 14 hohle 

see, seegang. 15 unigpoK er Itleiht da. 
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hat; §.121), liaic (cin gemachter §.120), S'UIK (ein erlialtener 

§.120) und alinliche gehildet werden, und welclie sicli in dieser liin-

sicht ganz wie participien verlialten, z. b. portussunih 1  (Mod. n. §. 85,4) 

KUKalih i  welches hohe herge hat; igpogssajc3  hihialiara* mein (d. h. ein 

von mir) gestern gemachter nagel; issiginago5  nåpurtaliaK6  ein olme 

darauf zu selien, d. li.  Idindlings gemachtes fass; niuvertimil ~ savig-

sid* sein vom kaufmann erhaltenes messer; — auch andere, von rede-

wortern ahgeleitete nennworter konnen zuweiien ein aiif das stammwort 

sicli l»ezieliendes gegenstandswort im cas. ol)liq. I)ei sicli li ah en (auf die 

art,  wie hei dem Ablativ des anhiingeworts ncu ein zum stamm dessel-

ben gehoriger Ohjectiv stehen kann, s. §.82,3), z. b. Kavunga9  inger-

(Jlanerane i n  auf seiner reise nach siiden; ungmagssanik11  Kctliit12  c\u hii-

ringsschopfer; Kissungmut1 1  14  werkzeug zu holz (Term.; s. §.84, 

2); igpagssaK' r '  aitsuil '6  sihuavålaKerst gestern neu iihergefrorenes 

vrasser u. dgl. m. 

IV. Beiordnung. 

§. 94. 

1. Project und redewort miissen so mit einander iibereinstim-

men, dass die person und zahl des ])rojects auch in der endung des 

redeworts als project erscheint, gemass der bedeutung der personzeichen 

und suffixe; — wie die bisher angefiihrten beispiele beilaufig zeigen. 

Ks versteht sich, dass, wo die suffixe der redeworter keine verschiedene 

form fiir die verschiedene zahl des projects haben, mir durch wirkliche 

benennung des projects die zahl desselben angegeben werden kann, 

z. I). xingmlp Jcivdnga19  ein hund hat micli gebissen; Kingmit18  hl-

v/tiiga19  hunde haben mich gebissen; und hat dann auch das project 

ein fiir einheit und mehrheit gleiches suffix, so muss der zusammenhang 

allein es zeigen, ob eine einh. od. mehrh. gemeint ist,  z. b. jångmivll 

kiv an g a 19  dein hund hat mich gebissen, oder: deine hunde haben mich 

gebiss. — Die worter, welche melirheitsform mit (scheinbarer) einheits-

bedeutung haben (§. 14, anm.), werden immer als mehrheiten behandelt,  

also z. I). nmiaf20  tlliput M das boot (mit leuten darin) sie sind an-

1 porlussoic liohcs. s v. KUKCIK berg. ^ gestern. 4 v. kikiak nagel. 5 issigå er 

sieht darauf; n. 6 v. nåpatiaic ein fass. 7 niuvertOK kaufmann. 8 v. savik mes

ser. 9 §. 20. 10 v. ingei'dlaroK er reist. 11 angmagssuK cin (in Grld sogenann-

ter) lutring. 15 v. nalorpoic er scluipft. 13 nistmk holz. 14 v. sanavoic er arbeitet. 
>r' gestern. §. 05, 5. 17 v. sikuarpoic es belegt sicli mit cis (das wasser). 

Kingmen bund. kiva cr bcissf ibn. 2(1 inniaic boot. " tikipoK er ist an-

gekommen. 
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gekommen, — wo wir sagen wiirden; das Noot ist angek.; nuturssu'it  1  

persorput der movenberg stobert, — eig,: die nuiurssiiit  stobern. Da

gegen verlialten sicli die personworfer, sowolil die eigentlichen als die 

uneigentliclien, bier wie l)losse personbezeichnungen, niciit wie nenn-

Morter (3ter p.) init suffixen, was sie docli eigentlicb sind; z. b. kisittia 

tikipunga 3  icb allein, icli bin gekommen; tamuvta takuvarput4  wir alle, 

Mir haben es gesehen. 

Die eigentlichen personworter (§. 48) werden, da sie nur dasselbe an-
zeigen, was olinehin schon dnrch die endnng des redeworts angezeigt 
ist,  zur bezeichnung des projects (und sonst iiberhaupt) nur gebraiicht, 
M renn grade die person besonders hervorgehoben werden soli,  z. b. 
uvanga unisavunga s  ich (meinestheils), icli werde hier bleii)en; ilivse 
phsungilase?6  ihr, werdet ihr nicht 

§. 95. 
2. Wortern, die einander als substantiv und ad j eet i v beige

ordnet sind, gehort gleiche zahlform, und gleiche apposition, wenn eine 

solche erforderlich ist; dagegen sind sie in betreff der am einen oder 

andern anzululngenden suffixe von einander unabhiingig. Z. b. nttnu 7  

p aner t  OK 8  trockenes land; ujarKat9  aKitsut1 0  weiche steine; una11  kl-

siatdiesen allein; oieautslt '* tusugkatit i / l  die worte, deine gehorten, 

d. h, weiche du gehort hast; ernera 15  angnjugdleK1 B sein iiltster sohn; 

ivdVit nulagara1 '  du, mein herr; inungnut'9  tamdnut12  zu allen inen-

schen; savingminik19  ipigtiimik'10  mit seinem scharfen messer; iniingnli I S  

ivkundnga 11  lakussarnit '1  von jenen deinen gesehenen leuten, d. h. von 

jenen leuten, weiche du gesehen hast; — und mit einem cas. obliq. beim 

adjectiv (n. §. 93), Mas ziemlich haufig vorkommt: tuhiviiK " igpagssoK** 

autdlaissaK^ ein gestern. geschossener rabe; umiurssuW1* pavdnga *6  

pissut* schifFe von osten (sch., die v. o. kommen); putdlat?s  isumami-

nlk'9  mlligarsimussoK30  eine von selbst (eig.: nach eigenem belieben) 

zugegangene falle; igdlut31  Mp32  sinåne"-itut ** die hauser am bach 

(eig.: die an des baches rand sind). 

I eigenname mehrerer hoher berge mit steilen wånden, an denen die moven nisten; 

einh. naiar.ssvaK, von naia move. 2 es (das land od. die luft) stobert. 3 tikipoic 

er ist angekommen. 4 takuvd er sieht es. * unigpoic er bleibt da; 1. * pivoic] 

], n. ''land. 8 welebes troeken ist (Nominalpart.). 9 vjarak stein. aicilson 

was weich ist (Nmlpart.). 11 §. 23 f. 12 §. 49, 1. 13 onauseK wort. 14 tusagciK 

gehortes (pass. part.). 15 erneK sohn. 1B der alteste unter seinen geschwistern. 
II  ndlagaic herr; eig.: dem gehorcht wird (pass. part.). lH inuk menscli. 19 sarik 

messer. 20 ipigtoic was scharf ist (Nmlpart.). 51 lakussaic geselienes (pass. part.). 
22 rabe. 23 gestern. 24 geschossenes (pass. part.). 25 umiarsstiaic schilT. 2fi §. 20. 
21 pissoK, Nmlpai't. v. pivoic. 2S falle. 29 isuma meinung, belieben. 30 Nmlpart.; 

stw. milik, verlangert miligaK falltiuire. 31 igdlo haus. 32 kdk bacii. 33 sine 

rand (s. §. 37, 1). 34 UOK welches ist (Nominalpart.). 
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Uehrigens findet im gronl. nicht der unterschied statt,  wie in nnsern 
spracben, dass namlicli gewisse worter ausschliesslich substantive nnd 
andere adjective wåren, sondern es kann fast jedes gegenstandswort dem 
andern beigeordnet werden, und tritt  dadurch zu jenem in das verha.lt-
niss eines adjectivs; aber gewisse worter sind hierzu mehr als andere 
geeignet, und kommen daher vorzugsweise håufig als adjective vor. 
Solche sind: 1) die Nominal- und passiven participien; 2) worter, 
die an bedeutung einem particip gleicli sind (§.93); 3) die person-
worter und personlichen deuteworter, und 4) die zalilworter. 

§. 96. 

3. Frage und antwort. Wenn in einem f'ragesatz niclit sowohl 

der Interrog., als vielmebr ein bei -  oder untergeordneter satztheil die 

eigentliche frage entiiålt,  d. li.  wenn nicht die (liaupt-)bandlung an sicb, 

sondern ein anderes, irgend wie mit dieser in verbindung stellendes 

etwas das zweifelhafte ist,  so ist die antwort, besteliend in bestiinmter 

bezeichnung oder beschreibung dessen, was im fragesatz zweifelhaft dar-

gestellt war, jenem die frage enthaltenden satztheil in so fern beigeord

net, als sie an dessen stelle zu treten bestimmt ist,  und muss daher in 

der form mit demselben iiliereinstimmen; oder mit andern worten: mit 

einem wort derselben art (gegenstands- od. redewort) und in demselben 

casus od. modus, wie gefragt wurde, muss in diesem fall auch geant-

wortet werden, z. b. sunnit1  pisavlt2  wohin willst du? låtdlernut3  zu 

den westleuten; Kanon*-itunih5  IcameKusava6  was fiir stiefeln soli sie 

haben? augpalugtunik7  rothe; kia1  tahivauk8  wer hat es gesehen? itma9  

der; KanoK Uingmuttomiva11  als es wie wurde, starb er? nnungmat1 2  

als es abend wurde,• sumikuvit13  weil du wo warst? (§. 89, 2)* ouUsa-

rama1* weil icli fischte; tina9 poKatuK15 KunoKA-ilivdlugo ^ matutsava16 

wie soli man dieser dose thun, dass sie aufgeht? (s. §.9J,2) — tuki~ 

nganit17  eicitdlugo 18  sie in der richtung der lange (von den enden her) 

zusammendriicken. Auch der Interr. selbst wird ofters auf diese weise 

beantwortet, z. b. tiisdvinga19  bast du mich verstanden? tusdvavkit1 ' '  

ich habe dich verstanden.; Kangerpat*0  sind sie vorbei? KdngerKorput21  

vermuthlich sind sie schon vorbei. 

I §. 25. 2 pivoic, 1. 3 kitdleic. 4 wie? 5 itoic welches ist. h kameicarpoK er 

hat stiefeln; 1. 1 augpalugtoic. s takuvå er hat es gesehen. 9 §. 23 f. u> ili-

VOK thut, wird, behabt sich; auch transitiv: thut ihm. 11 tomvoic er stirbt. 
15 unugpOK. 13 suvie wo? (§. 25) und ipon ér ist. 14 aulisarpoK er fischt. 
15 dose, schachtel. lfi  matuérpoK es iiffnet sich; hier passiv: es wird geoffnet; 1. 
II 47, G. 18 enipå er umfasst es; rafft od. driickt es zusammen. 19 tusåvå er 

hat verstanden was er (der andere) sagte, verstand ihn. 20 icångerpoK er ist vorbei-

gegangen, ist voriiber. 21 d. vorige mit d. anhang Korp.. vermuthlich. 

Gronl. Gramm. 7 
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Zweiter abschnitt. 

Zusammenliang des satzes. 

I .  W o r t s t e l l u n g .  

§• 97. 

Wo, wie in den meisten der bisher angefiihrten beispiele, mir ein 

wort mit dem redewort verbnnden ist,  und also der satz mir aus zwei wiir-

tern bestelit,  ist es ziemlich gleichgiiltig, welches von Iieiden zuerst oder 

zuletzt stelit;  die form des unselbststandigen theils zeigt das gegenseitige 

verhaltniss an, und mehr ist zum verstiindniss eines solcljen satzes niclit 

nothwendig. Dagegen, wenn mehrere worter zu einem satz verbnnden 

werden, ist aucli die richtige stellung derselben eine wesentliclie bedin-

gung der klarlieit des satzes, und zwar um so melir, je znsammenge-

setzter derselbe ist.  In einem einfaclien, d. li.  mir ein redewort enthal-

tenden satz hat auf die stellung der worter verschiedenes einen einfluss: 

1) In folge ihres natiirlicben ranges steben die selbststandigen satztheile 

an den enden des satzes, naml. das project zuerst,  und das redewort 

zuletzt; jedes derselben bat dann die ihm untergeordneten worter zu-

nacbst bei sicb, also folgt aul das project zuerst das etwanige thatziel 

(wenn der satz transitiv ist),  dann die im cas. obliq. stehenden worter, 

und auf diese das redewort*); ferner stelit  das substantiv vor seinem 

adjectiv rund der besitzer immer unmittelbar vor seinem besitz. 2) Wenn 

irgend ein wort des satzes mit besonderem nachdruck bervorgelioben 

werden soli,  so åndert sicb die obige natiirliclie wortstellung dadurcb, 

dass ein solclies benachdrucktes wort entweder den satztheil,  zu wel-

cliem es zunacbst geliort,  iiberspringt, und also auf die andere seite 

desselben zu steben kommt, — so stebt namentlich oft das thatziel vor 

dem tbåter, oder nach dem redewort (da es sowohi zum einen als zum 

andern gerecbnet werden kanu), — oder ganz zu anfang des satzes 

gestellt wird: dies ist das gewolinlicbe, bei gegenstandswortern im cas. 

obliquus, auf die ein besonderer nachdruck gelegt wird. Von adjectiven 

steben die personlichen deuteworter zuweilen vor ihrem substantiv, aber 

nie kann der besitz vor seinem besitzer steben. — 3) Wenn der (nach 1) 

vor das redewort zu setzenden worter so viele sind, dass dieses, was 

docb dem satz erst den zusammenbalt geben muss, zu lange ausbleiben 

wiirde, so wird es aus diesem grunde vorwårts gesetzt, entweder vor 

die ihm etwa untergeordneten gegenstandsworter (im cas. obliq.),  oder, 

wenn*die beschreibung des thatziels sehr lang ist,  auch vor dieses, da 
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es dann, wenn das project 1te od. 2te pers. ist,  deu satz anfångt, s.  das 

letzte beispiel §. 100. — 4) Oft steht aueli ein wort nur dårum nicht 

an seinem natiirlichen ort,  weil man es erst vergessen oder lur unno-

tliig gelialten hatte, und dann nach dem redewort nocli nachholt; der-

gleiclien nncligeliolte worter erkennt man als solclie an der pause zwi-

schen ihnen und dem redewort, z. b. orgssoK1  tingipå,2  tuluvhap1  er 

flog mit dem speck fort,  der rabe; tulamih4  tunlvånga,5  pitsaussnmik6  

er gnl) mir eiue Iiarpune, eine schone. Dass in einem transiti\en satz 

beide, thater und tiiatziel,  nach dem redewort stehen, kanu ausnahms-

weise statt finden; gewohnlich ist es niclit.  
*) ehen so, wenn durch participbildung ans dem redewort ein adjectiv wird, wie in 

den 4 letzten beispielen §. 95, wo substantiv und adjectiv sich als pioject und 

redewort zu einander verhalten. 

§. 98. 

In einem z u sam m engesetzt e n satz, d. h. einem solchen, der 

raehr als eiu redewort enthålt,  macht sich die naturliche wortstellung 

§.97,1 durchaus geltend, da in einem solchen satz alles, was von ge-

genstandswortern nach dem einen redewort steht, als zum folgenden 

gehorig angesehen wird, wie lolgende l)eispiele zeigen. 

1. nujia1 UUngmat9  IOKUVOK* als sein jiingerer bruder ankam, starb er 

(der iiltere bruder). 
tikingmat niilca IOKUVOK als er (d. iilt .  br.) ankam, starb sein jiinge

rer bruder. 
2. mulum'mga1 0  tunigungma,5  unordgssamih1 1  aJiilisavavVit 1  wenn du mir 

dieses giebst, werde ich dich mit was zu einem kleid bezahlen. 

ånordgssamik tunigungma, matumuiga aUUsavavJclt wenn du mir was 

zu einem kleid giebst, werde ich dich hiermit bezahlen. 

3. a) Kuvamtut13  messaK 14  tusarpalca15  von denen, die in suden sind, 

habe ich den sommer gehort. 
b) aussaK Kavamtut tusarpdha von denen, die den sommer in suden 

waren, habe ich gehort. 
c) aussaK Uisarpuha Kavanttut ich habe den sommer (v. ihnen) ge

hort, dass sie in siiden sind. 

1 speck. 2 er fiihrt es mit sich durch die luft, macht es fliegen, fliegt damit. 
3 tuluvaK rabe. 4 tukaic harpune. 5 tunivd er giebt ihm. " pitsaussoic was schon 

(pitsak) ist; Nominalpart. v. pitsauvoK. 1 nukaic der jiingere bruder (einer manns-

person; jiingere schwester einer frauensperson). 8 tikipoK er ist angekommen, oder 

kam an. 9 er stirbt, od. ist gestorben. 10 §• 23 f. 11 ånorågssaK was zu einem 

kleid (ånord/c) bestimmtes; kleidstoff.  1 2  akilerpa er bezahlt ihn (auch: es); t .  
13 mvampoK er ist in siiden. 14 sommer. 15 tusarpd er bort es, oder ihn, oder 

von ihm. 
7 * 
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d) tiisarpdka anssaK Kavanitnt ich habe (v. ilinen) geliort,  dass sie 

den sommer in siiden waren. 

Es verstelit sicli,  dass das letzte redewort zu ihm gehorige worter auch 

nacli sicli hahen kann, denn da ihm kein anderes folgt, so konnen 

solche auch zu keinem andern gerechnet werden. — Aus dem letzten 

der obigen beispiele sieht man zugleich die verscliiedene auffassung des 

Nominalparticips als nennwort und als redeform, je nachdem es vor od. 

nach seinein hauptredewort steht. Zwar kann es, auch wenn es voran 

steht, redeMortbedeutung haben — (und also die stellung a dasselbe be-

sagen als c, !> dasselbe als d), — gewohnlicher aber wird es dann als 

nennwort aufgefasst, wol dårum, weil oft das project durch ein Nomi-

nalparticip bezeichnet wird; soli es daher unzweifelhaft redewortbedeu-

tung haben, so muss man es nachsetzen. Auch Verbalparticipien stehen 

am liebsten nach; doch liisst sich sowohl das eine als das andere mir 

dann ausfiihren, wenn das redewort, dem das Particip zugeliort,  ent-

weder selbststiindig ist,  oder, im fall es untergeordnet ist,  nach dem 

hauptredewort des satzes steht, s.  d. folgende. 

§. 99. 
J) In mehrgliedrigen, d. h. mehr als zwei redeworter enthal-

tenden satzen miissen aus demselben grunde die redeworter so aufein-

ander folgen, wie sie einander untergeordnet sind, z. b.: 

suémkame 1  autdlcisavoK 2  Meil er (a) nichts mehr hat, wird er (a) ab-
reisen. 

aiildlusassoK * tusarpå+  ihn (a), welcher (= dass er) abreisen wird, 
hat er (b) gehort. 

tusaramhik tuningild5  als er (b) ihn gehort hatte, gab er ihm nichts. 

tuningingmago iluaringildtb  weil er (b) ihm nichts gab, billigten sie (c) 
ihn nicht. 

Hier sind vier zweigliedrige såtze, wo immer das selbstståndige glied —. 

(der Indic.) des einen unselbststandiges glied des folgenden ist; streicht 

man nun von den selbststandigen gliedern die so als untergeordnet wie-

derholten — (die ersten 3), so dass nur das letzte, nicht weiter unter-

geordnete als hauptredewort des satzes stehen bleibt, so wird daraus; 

suérukame autdldsassoK tusaramiuk tuningingmago, iluaringildt (von hin

ten nach vorn:) sie billigten ihn (es) nicht, weil (dass) er ihm nichts 

gab, als er gehort hatte, dass er abreisen wiirde, weil er nichts mehr 

hatte. Die erforderlichen gegenstandsworter und partikeln stehen dann 

1 suérufOK er ist olme was (suk). 2 autdlarpoK er geht weg, reist ab; 1. 3 No-

minalparticip des vorigen. 4 lusarpd er hort es, od. ihn, od. von ihm. 5 tunivå 

er giebt ihm (was); n. c iluarå er billigt ihn; n. 
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immer zuniiclist vor dem redewort, dem sie angehoren; auch Infimtive 

konnen auf dieselbe art adverbienartig angehracht werden. Also: ivna1  

autdlurtoic1  siiériikame auUlldsassoK ningauata3  tusaramiuk, unigtiku-

mavdluyo 4  ajorssautuinih r '  tumnglngmago, nunaicatuisailuurmgilåt — 

(wir miissen die worte ånders stellen und verbinden:) — dass der schwa-

ger jenes abgereisten ihm niclit,  um ilm zum bleiben zu bewegen, gab, 

woran es ihm mangelte, da er gehort liatte, dass er abreisen wiirde, 

weil er nichts mehr hatte, billigten dessen landsleute nicht. *) Dies ist 

der zusammenliang alier derartigen siitze, und jede etwa aulfallend schei-

nende form des einen oder andern worts muss durch solche zerlegung 

des satzes in zweigliedrige theile vollkommen deutlich werden, wenn sie 

nicht gradezu falsch ist.  2) Wenn in einem solchen satz das haupt-

redewort zuerst steht, was besonders aus dem grunde §. 97, 3 zuweilen 

geschieht, so ist die ordnung der redeworter umgekehrt, aber der platz 

der gegenstandsworter und partikeln bleibt derselbe: vor dem redewort, 

zu dem sie gehoren, z. b. erKardline1  oKautigui9  nhiullgame9  Updsassut^" 

mdna1  kdngnarpatdlaKingmdngdK 11  er sagte von seinen verwandten, dass 

sie auf den herbst westwarts ziehen wiirden, weil dieses (land, wo sie 

jetzt sind) zu sehr zum hungern wiire, hatten sie gesagt. 

*) Es muss jedoch bemerkt werden, dass ein so vielfach zusammengesefzter satz, 
als dieser ist, im gemeinen leben kaum je vorkommen wird. 

11. Verbindung gleichgestellter satztheile. 

§. 100. 
1. Gleichstellung zweier iibrigens von einander unabhangiger satz-

abtheilungen tindet zuerst in der art statt,  dass zwei benennungen oder 

beschreibungen eines gegenstandes als satzhalften mit einander verbun-

den werden. Dies wird in unsern sprachen bewerkstelligt durch ein 

sogenanntes verbum substantivum: es ist . . . ;  — im gronlåndischen, wo 

es ein solclies als selbststandiges wort nicht giebt, entweder durch ein 

gleichl)edeutendes anhangewort: UVOK es ist ein . . . ,  ipOK es ist (bei, in, 

od. wie), gd od. rd er hat es zum . . . ,  d. h. es ist sein . . . ;  oder 

durch blosse nebeneinandersetzung beider benennungen oder beschrei-

1 §. 23. 2 Nominalpart. v. autdlarpoK er reist ab. 3 ningauk schwager; auch: 

schwiegersohn. 4 unigtikwnavd er willihn dableiben machen; stw. unigpoK er bleibt 

da. 5 ajorssaut das woran man mangel leidet. ^ nunanat landsmann; der auf dem-

selben lande wolint. 7 erKardleK verwandter. s oKautigå er besagt ilin, spricbt von 

ihm. 9 nach §. 64, nt. gebildet von ukiuK herbst. 10 kipåsassoK, Nominalpart. v. 

kiparpOK er geht weiter westwarts; 1; (urstamm kit, §. 46). 11 kangnarpatdldKaoK 

es ist zu sehr zum hungern (stw. kågpoK er hungert), und gon %• 63, 8. 



102 Satzlehre. Zweiter abschnitt. §. 100. 101. 

Iningen, woclurcli der satz ausserlich einem ausroifssatz (§, 70) vollig 

gleich wird: dieses geschieht zuweilen im fall bedingter gleiclistel-

hing, z. b. nunarput1  KaKaligssuaK2  unser land (ist) voller berge; K 'I-

ssugssaK måna orpik brennholz (ist) dieser strauch; siggua3  sordlo t 'i-

ngmissap4  siggua seine schnauze (ist) wie eines vogels sclinabel; — 

oder endlich durcli eine copula (verbindungsglied), als welche die 

beiden deiiteworter lussa und tamdssu (in der bedeutung: das ist .  .  

das bier ist .  .  .) dienen: dies geschieht im fall unbedingter gleich-

stellung, wenn das sonst hier anzuwendende anhangewort gå {rå) ent-

weder nicht passt (da es den gegenstand als besitz eines andern be-

zeichnet), oder man es iiberhaupt nicht anwenden will,  denn die copula 

giebt einen lebendigeren und schiirferen ausdruck, und ist deshalb oft 

vorzuziehen; z. b. nagtoralih, tåssa Ungrnissat4  nunuvtimtut * angner-

ssåt f '  der adler, das ist der vogei, die in unserm lande sind (ihr) griiss-

ter, d. h. der a. ist der grosste vogel in unserm land. [Hier kann man, 

da die eine beschreibung den gegenstand als besitz eines andern be-

zeichnet — (ihr griisster), anch gå (rå) anwenden, also: nagtoralih 

tingmissai nunavtinltut angnerssaråd den adler haben die vogel in un

serm lande zum grossten; dagegen, wo dies nicht der fall,  und doch 

die gleichstellung unbedingt ist,  muss durchaus die copula angewendet 

werden, so u. a. Matth. 13, 38 f.:  nautsivfih tåssa silarssuaK der acker, 

das ist die welt,  etc.] Oefters ist hier die eine beschreibung durch ein 

redewort eingeleitet,  z. b. takussarputit1  nanortalingrne, naiarssuit8  Kår-

plane,'  ivnap"' higdlingane,11  inugsuit12  tatdlimat, tåssa arferniat1 3  it-

saK inugsuliait " du hast sie ofters gesehen, bei Nanortalik, auf der 

spitze des movenberges, am rande des steilen abhanges, fiinf warten: 

das sind der wallfischfanger vor alters gebaute warten (d. h. die haben 

die wallf.  vor alters gebaut). 

§. 101. 
Durch eine solche copula kann ferner 1) ein redewort einem nenn-

wort (od. mehreren) an bedeutung gleichgesetzt, und mit ihm als 1ste 

od. 2te satzhålfte verbunden werden; ein solches redewort steht dann 

entweder im Infin., z. b. Nålagan15 mianerdlugo,16 tåssa iUsimaner-

mut1  autdlarniutigssah l s  den Herrn fiirchten, das ist der anfang zum 

nuna. - elg.: was recht mit bergen versehcn ist. ! sigguk. 4 tingmiajc. 5 nuna, 

u. ipoK (Nominalpart.). '' angnerssaic. lakiissarpd er bat es ofters gesehen. 

s. seite 9(3, '. ' icdrpiaic die spitze. 10 ivnait berg- od. felswand. 11 higdlik 

giiinze. inugsuk warte. 1' arfemiaic waJlfiscbfånger. 14 inugsuliaK; s. o. 12. 

ndlngciK herr. 1 mianerd er fiircbtet ilm. 17 UisimaneK das weise sein. 18 stw. 

autdlarniut das womit man etwas anfangt. 



§. jol. Gleichgesetzte beschreibungen. 

weise sein (d. i .:  die furcht des Herrn ist der weisheit anfang); — 

oder, wenn es ein l)estiinintes project Iiahen soli, im Indic., z. b. per-

Kussaru 1  lussa:  avlgsusdngilase'  inein wille, da ist er: ihr sollt euch 

jiicht von einander trennen (= das ist ineiu wille, dass ilir euch nicht 

von einander trennen sollt); — so auch, wenn aui eine langere oder 

kiirzere rede ein ausdruck l 'olgt, wie: tussa OKausigssåha3  das war raeia 

zu sagendes, d. h. das war's, was ich zu sagen hatte; oder: uvanga 

tussa isumaga 4  das ist ineine meinung; so (wie ich jetzt gesagt habe) 

denke ich liir meinen theil von der sache. Und 2) wenn zwei ganze 

satze, d. h. die beschreibungen zweier verschiedener begebenheiten als 

gleichbedeutend dargestellt werden sollen (was freilich im gemeinen le

ben nicht leicht vorkominen wird), so kann dies nicht besser, als durch 

dieselbige copnla geschehen, welche dann die beiden satze als satzhålfteu 

mit einander verbindet; z. I). Dan. 4, 2C>.21.22; (v.20; 1ste satzhalfte.) 

hungip '  talcungmago 6  pigårtoK 1  i luartoK* etc .  weil(=dass; Cjnct. nach 

§. 89, 4) der kiinig gesehen hat einen heiligen wiicliter etc. . . .  (v. 21 ;  

verbindung:) tamdssa suhuiautigsså,9  hungi-d! ' Kiitsingneruvssarlup1  

perKussutd 1 1  tdssu,  piwndrtugssah 1  ndUigkavnul 1 1  kungimut da hier 

ist seine dentung, o konig! des hochsten beschluss ist das, welcher zu 

kommen bestimmt ist iiber meinen herrn den kiinig: (v. 22; 2te satz

halfte:) inungnit  1 4  aj  ag torum drpdt i t '  etc. sie werden dich von den 

menschen verstossen etc. etc. Wenn auch hier statt v. 21 nur das ein-

zige wort tdssa stiinde, so wiire die verbindung dennoch vollkommen 

geniigend. Sonst ist in ahnlichen fallen, namlicli wenn gesagtes noch 

weiter oder deutlicher auseinander gesetzt werden soli,  ein gewolmliches 

verbindungsglied: tdssu ImdipoK,  eig.: das ist,  so ist es; d. h. das ist 

so zu verstehen (wie jetzt gesagt werden soli).  

Es mag hierbei gleich mit bemerkt werden, dass die von obigen deute-
wortern durch UVOK gebildeten redeworter — tdssuuvoK, tumdssan-

V0K — stark zuriickdeutende kraft haben, und daher als biosses ver
bindungsglied nicht gebraucht werden konnen. Wollte man z. b. in 
dem letzten beispiel §. 100 idssduput  fur tdssu setzen, so wurde es 
heissen: das sind die warten (von  denen  wir friiher sprachen), welche 
die wallf.  gebaut haben. Und in dem zuletzt angefuhrten beispiel 
kiime dadurch gradezu unsinn lieraus, denn tdssauvoK (od. tcundssau-

I  pencussciK gewolites. s avigsdrpå er trennt sich von ihm; 1, n. 1 oKansigssaic.  
4 isuma. 5 kunge konig. 6 takuvd er sieht ihn. 7 Nomlp. v. pigårpon er wacht. 
8 v. iluarpoK er ist recht. 9 elg.: was seine erklårung {tnikuiaut) sein soli. 1" s. §. 28. 
I I  pernussut geheiss, (ausgesprochener) bescbluss. 12 v. piumårpoic er wird kommen, 

o d .  g e s c h e h e n ;  s t w .  p i v o n .  1 S  n d l a g c i K  h e r r .  i i i i w k  m e n s c h .  1  a j a g t o t p d  P I  

stosst od. schiebt ihn von sich; bildlich: er verstosst ihn; 1 (sie verden dich 

man wird dich). 

# 



Satzlehre. Zweiter abschnitt. §. 101. 102. 

V O K )  s u h u i u u t i g s s d  wiirde Iieissen: das (ehen gesa^te, also v. 20) war 
seine — wessen ? — deutung. Dagegen sind sie am recliten orte, wo 
eben ein solches zuriickdeuten beabsichtigt wird, z. b. tdssduvoK lu-
sai tagarse das ist der, von dem ilir oft gehort babt; tdssdunginerpu 
tOKiimagdt' '  ist das nicht der, den sie zn todten suchten? 

§. 102. 
2. Wenn ein gegenstand niiher bezeicbnet wird nicht durch nen-

nung einer eigenschaft desselben, sondern durch erwahnung einer an 

ihm haftenden od. ihm widerfahrenen handlung als sololier, d. h. wenn 

ein redewort (mit den etM ra sonst noch dazu gehorigen wortern, also ein 

satz) seinem eigenen project od. object als adjectiv beigeordnet wird, 

so entstelit  bei nns, was wir einen relativsatz nennen ~ (..  . ,  welcher, 

od. welchen .  .  .),  im gronl. verwandelt sich hier gewolinlich das rede

wort durch participbildung in ein adjectiv, und tritt  so in gleiches ver-

håitniss mit einem project (min substantiv), z. b. aus; oKautsit3 mako4 

tusarpatitn — diese worte hast du gehort — wird: OKautsit mako lu-

sagkatit" diese deine gehorten worte, d. h. diese worte, welche du geh. 

hast; od. subjectiv: omutsit mdkua tusagkuvit6  (dnsselUe); od. Modalis: 

omutsmik mdkuninga tusugkangnik mit diesen deinen gehorten worten, 

d. h. mit diesen w. welche du geh. hast; u. dergl.;  s.  auch u. a. die 

beispiele §.95 u. §. 101, 2 u. anm. Statt dessen aber kann man auch 

nur das project eines solchen satzes in dem erforderlichen verhåltniss 

dem hauptsatz einverleiben, und das redewort mit den dazu gehorigen 

Mortern als Indicativsatz stehen lassen: die verbindung geschieht dann 

aut eine der vorigen ahnliche weise, namlich entweder durch ein per-

sonliches (zuruck-)deutewort, besonders tuuna od. tamdna (dieser, die-

ses), welches als stellvertreter des projects dem redewort zugef'iigt wird, 

z. b. erjcdsisavdtit1  ivknnmga 8  oKantsiminik,3  tauko s  tusarpatit ' '  er wird 

dich an jene seine Morte erinnern, die hast du gehort, d. i.  M 'elche du 

gehort hast; avune9 niuvertoK,1" taussuma ernerau sujorna12 mani-

pote,'  toKussoK1" OKautigdt i r '  der in norden kaulmann (ist),  dessen sohn 

war vorigs jahr hier, den besagten sie als gestorben, d. h. sie sagten, 

dass der kaufmann in norden, dessen sohn vorigs jahr hier war, gestor

ben sei; — oder, M renn der so dem hauptsatz einverleibte gegenstand 

ein bios ortlich bezogener ist, durch tdssa im cas. obliquus, z. b. ikera-

tusartngaK, pass. part. v. tusai'larpd er hat es ofters gehort. ' toKtmiagciK, pass. 

part. v. toRuniarpå er sucht ihn zu todten. 3 OKUUSCK wort. 4 §. ,23 f. 5 lusarpd 

er hort es. ' pass. part.: tusuguic. 1 ertcdsipå er erinnert ihn an etwas, 1. 

§. 23 f. §. 20. 10 kaufmann. 11 erneic (3te cl. 2te ahth.) sohn. 12 §. 65,10. 

' 1 er ist od. war hier. 14 Nominalpart. v. toKuvon er ist gestorben. 15 omutigd 

er besagt ihn od. es, sagt von ihm. 



§. 102-103. Relativsåtze. iU'- ,  

sanguamut1 Hag uha,5 tdssane ivsax* nåpipavlåt" ich war mit ihnen his 

in den kleinen sund, dort liahe ich dicli letztliin getrofFen, d. h. wo ich 

dich 1. getr. hahe. Dies verfaliren isft im gemeinen leben zwar nicht 

grade liaufig, kann aber unbedenklich iiberall angewendet werden, wo 

durch die participbilduiig (s. o.) der satz an einfachheit zu viel verlie-

reu wiirde. 

III. Durchkreuzune der satze, 

§. 103. 

in den a- nnd e-suffixen der 3ten person, und den damit gebilde-

ten doppelten formen des Cjnct.,  Sbjnct. u. Particips besitzt die gronl. 

sprache die mittel,  auch langere (zusammengesetzte) satze mit mehreren, 

als untergeordnet wiederkehrenden projecten in gehoriger klarheit zu 

halten (s. d. 1ste beisp. §. 99), doch ist dazu auch eine gewisse einfach

heit und regelmassigkeit des gedankenganges erforderlich; fehlt dieser, 

so sind die suffixe allein nicht im stande, geniigende klarheit zu.geben, 

namentlich dann nicht, wenn in folge des vorhandenseins mehrerer pro-

jecte gleichsam der eine satz den anderen durchkreuzt, wo die gewohn-

lich anzuwendenden e-suffixe leicht zweideutigkeit bewirken kcinnen, wenn 

nicht durch die anordnung des satzes dem vorgebeugt ist.  Denn 1) wor-

ter, die mit einem suffix 3ter pers. in solchen zusammengesetzten satzen 

als object oder im cas. obliquus zu einem untergeordneten redewort ge-

horen, haben ein e-suffix nicht nur, wenn das project eben dieses rede-

worts, sondern auch, wenn das hauptproject des satzes der besitzer ist; 

z. b. sowohl: er (a) sagte von ihm (b), dass er (b) seinen (b's) vater 

verlassen hatte — (wo die regel §. 33, anm. beim letzten redewort zu--

trifft:  ich hatte meinen v. verl.),— als auch: er (a) sagte von ihm (b), 

dass er (b) seinen (a's) vater verlassen hatte — (wo sie nur bei zusam-

menfassung beider redeworter zutrifft:  ich sagte, dass er meinen v. 

verl.  h.),  — muss beides heissen: oKautigd/'  ungune6  Kimakå. Eben 

so; oKautigå, '  nunaminut9  autdlartoK9  er (a) sagte von ihm (b), dass 

er (b) in seine (a's oder b's) heimath gereist wiire. Und 2) kommen 

auch die zusammengesetzten e-sulfixe an redewortern in anwendung nicht 

nur, wenn das project des nåchst zugehorigen, sondern auch, wenn das 

hauptproject des ganzen satzes object des untergeordneten redeworts ist; 

so z. b. Apg. 7, 25, welche stelle hier in dreifacher version (der 2ten 

1  ikerasanguaK ein kleiner sund (ikerasåic). s  ilagd er ist mit ihm, hat ihn mit sich. 
3 §. 64. 4 7idpipd er trifft ihn an. 5 er sagt v. ihm. 6 angut mann, m. suff.: 

vater. 7 Kimagpd er verlåsst ihn. 8 nuna land, m. suff.: heimath. 9 Nominalpart. 

v. autdlarpoK er gehl fort, reist ah. 



Satzlehré. Eweiter abschnitt. §. 103. 

JiaHte) das gesagte erlautern mag: isumaKarpoK,1 Katdngutaisa2 main-

gisagane3 er (Mos., a) daclite, dass seine (Mosis, oder dessen, den er 

vom Egypter errettete, — ist hier eins) — hriider (b) ihn (a) merken 

w iirden (1) dnautigiumdrilik,4 Gidi]) dnduhumangtnaiik5  dass sie (b) ihn 

(a) zum errettungsmittel iiaben wiirden, da Gott sie erretten wollte; — 

oder: (2) Gtiil]) taukununga6 dnantigerKugdne1 (uingekelirtes Particip, 

§,79) dass Gott ihn (a, das hauptproject, daher e-sufilx) l'iir diese zum 

errettungsmittel gehabt werden biesse; -— oder: (3) Gdtip dnaorKiingnia-

t'ik ugssnminut dass Gott (c) sie (b) errettet werden hiesse durch seine 

(a's od. b's od. c's) Iiand. Von diesen drei versionen ist nur die erste 

beides deutlich und regelrecht; die zweite kann zwar auch nicht miss-

verstanden werden, ist aber etwas ungelenkig, denn statt taukununga — 

was hier nur dårum auf das project des vorigen redeworts (Katdngntaisu) 

bezogen wird, weii von keinem andern gegenstand, auf den es bezogen 

werden konnte, die rede ist, — solite eigentlich ingmingnut1" stehen, 

aber dagegen (nåmlich gegen das darin entlialtene e-suffix mik) straubt 

sich das am zugehorigen redewort befindiiclie, auf ein anderes project 

— (Moses) — gehende e-suffix due; und die 3te version ist mehr als 

zweideutig, denn agssaminut kann hier beissen: 1) durch Gottes hand 

(s. §.33); 2) durch Mosis hand (s. hier ob.); 3) durch ihre — nami. 

jeden von ihnen durcli seine eigene — hand (s. §.75, anm.), oder dass 

jeder sicli selbst erretten sollte, und zwar ist diese letztere auffassung 

hier die michstliegende, s. §.137, anm. 2. 

1 eig.: er hat gedanken (isutnci). 3 icåtangut geschwister, bruder ød. schwester. 
3 malugå er merkt ilin od. es, wird gewahr, dass er ..., 1. 4 ånautigå er hat ihn 

zum errettungsmittel (anaut), 1. 5 unåukumavd er will ihn erretten— (Wegen des 

e-suffix s. §. 90, anm. 2). B §. 23 f. 7 ånautigermvå er heisst ihn zum errettungs

mittel gehabt werden — (doppelttransitiv). 8 unaormvå er heisst ihn errettet wer

den — (doppelttransitiv). 9 agsttciK finger, mehrh.: die hand. 10 §. 49, 3. 



Dritter haupttheil. 

Z  u  s  a  n i  n i  e n s e t z u n g s l e h r  e .  
(S y n t h e s e.) 

§. 104. 

I^ei den abgeleiteten wortern finden sicli im gronlandischen drei 

verschiedene bildungsweisen, niiinlich 1) veranderung des einen od. an

deren stamra- (od. wurzel-) lauts, oder zusetznng eines solchen: so wie 

z. f). im deutsclien wiegen, wage, wucht, — oder brechen, bruch, brok

ken, brockeln, — oder melken, inilch, molken, —- oder traben, treppe, 

trampeln, strampeln, n. dgl. in. Je von eirier wurzel abstammen, so im 

gronlånd. u. a. hik fliessendes wasser, u. KOK harn; Jaimak laus, u. hu-

mak eingeweidewurm; uvdloh tag, u. uvdlaK morgen; i imik abend, u. 

t imiuK nacht; ukioic winter, u. uklaK herbst; nmavoK (stamm uma) er 

ist lebendig, u. um ar pore (stamm umaK) er wird lebendig; tusarpd er 

bort ilin, u. tusuivå er versteht ihn; ukik widerhaken, ake das entge-

gengesetzte, gegeniiberliegende, antwort, vergeltung, uko der ort,  wo 

entgegengesetztes in eins anslauft, u. a. m. von einer gemeinschaltlichen 

wurzel ak mit dem begriff des entgegenstehenden; puik geschwulst, lie-

bung, puaK lunge, puluK vogelkropf, pui-voK er kommt heraul (aus dem 

wasser), pug-tavoK es schwimlnt oben, puk hohe, erhebung (wovon pu-

k'ipoK es ist niedrig, hat geringe erhebung, por-tuvoK es ist hoch, hat 

starke erhebung), pug-dlagpou es ist aufgeblasen, u. a. — von einer 

wurzel puk (od. pug), mit dem begriff der ausdehnung und erhebung 

iiber anderes. 

§. 105. 

Dann sind von manchen nennwortern wie von verbalstammen rede-

worter gebildet 2) nur durch anhiingung des ausbildungszusatzes (§. 51): 

wie bei uns u. a. fischen von fisch, keilen von keil,  schallen von schall,  

so z. b. inugpoK er kommt zu leuten, von Inuk mensch, nuliarpoK er 

heirathet, v. nuliaK ehefrau; slmigpå er stopft es zu, v. simik stopsel; 

namentlich werden auf diese art redeworter gebildet a) von allen thier-

namen, mit der bedeutung: er hat es erlegt, gefangen, z. b. aKigsseK ein 

schneehuhn, aKigsserpoK er hat schneehiihner gefangen; etialugssuaK ein 



-i'-'" Zusammensetzungslehre. §. 105 —107. 

liai,  eKulugssnarpoK er hat einen hai gefangen; nano ein bar, namigpoK*) 

er hat einen baren erlegt; — H) von den namen der kleidungsstucke, 

init der bedeutung: er bekleidet sich dainit,  z. I), nasa miitze, nasar-

poK*) er setzt die iniitze auf; leamik stiefel, hamigpOK er zieht die stie-

feln an; — c) von ausrufen und ålinlichen naturlauten, aucli der tliiere, 

init der bedeutung: er sagt so, z. h. nd-d! au! nd-drpoK*) er sagt; au! 

kahukdrpoK er sagt; kakakd (ein fuchs), bellt.  

*) Vocalische endungen nehmen in dem ersten dieser drei falle ein A: an, in den 
beiden andern K . 

§. 106. 
Dergleichen ableitungen sind jedoch verhaltnissmassig selten, denn 

l)ei weitem der grosste theil alier abgeleiteten worter entsteht 3) durch 

zusainmensetziing ausgebiideter stamme, namlich dadurch, dass an einen 

urstamm eiii od. mehrere anliangsstamme geliiingt werden, wie §. 1J vor-

laufig gezeigt worden ist.  Da die meisten dieser anhånge heweglicli sind 

(s. §. 1J, anm.), und also die damit gebildeten worter niclit wie die vor-

bin erwahnten, ein iiir aliemal gebildet sind, sondern fiir den bedarf 

des augenblicks geinaclit werden, viie man sie grade braucht -—(u. wie 

man sonst wiirter in siitzen zusammenstelit),  so ist es sacbe der gram

matik, die nothige anleitnng dazu zu geben. Zu dem ende sind hier 

die meisten beweglichen anbauge je nach ibrer inneren åhnliclikeit 

geordnet, aiifgefiihrt,  regeln iiber die art ihrer anbangung gegeben, und 

die anwendung derselben durch beispiele erliiutert.  Die behandlung der 

festen, wie iiberhaupt die mogiichst vollstandige zusammenstellung al-

ler anliiinge, bleiijt  dem worterbuch iiberlassen. Uebrigens findet zwi-

schen den festen und bewegliclien keine scharfe griinze statt,  indem die 

letzteren allmalilig in die ersteren iibergeben, so wie aucb manche in 

einem dialect fest geworden od. ganz verschwunden sind, wiihrend sie 

in einem andern nocli als beweglicb bestehen, und also zu provincialis-

men geworden sind. Dass auch die bewegliclien anhange nur da ange-

hangt werden konnen, wo die bedeutung beides des stammworts und des 

anhangs es vertriigt, liegt in der natur der sacbe, und findet sich daher 

von selbst. 

§. 107. 

Abgesehen von ihrer beweglichkeit od. unbeweglichkeit,  und von der 

allgemeinen eintheilung in nennworter und redeworter (verbalstamme), 

zerfallen die anhangsworter — und zwar beides die anhangsnennworter 

und die anhangsredeworter — in umbil den de, die an stamme der an

deren art angehangt werden (nennworter an verbalstamme, verbalstamme 

au nennworter), und fortbildende, die nur au ihres gleichen gehiingt 



§. 107.  108.  Allgemeines.  

werden. Einige werden jedoch beides an nennworter und redeworter 

gehångt, und wiederum einige sind beides als nennworter und als ver-

balståraine im gebraucli: solclie kommen dann entweder in der folgenden 

aufzahlung zweimal vor, oder ilir doppelter gebrauch ist ara einen orte 

rait erwiilint. Die lortbildenden anhange sind grosstentheils von der art,  

dass sie, olme die natur des stamraworts*) irgend viie zu verandern, 

nur den begriff desselben adjectivisch od. adverbialiscli (od. nach art 

urisrer sogen. hiilfsverben: konnen, sollen, raogen etc.) erweitern oder 

niilier bestiraraen, also sicli ganz neutral verhalten; dagegen sind einige 

anhangsredeworter entsclneden transitiv od. intransitiv, und einige an-

hangsnennworter enthalten einen vergleichweise substantiven begriff, so 

naml., dass das stamrawort als das untergeordnete erscheint. Also schei-

den sicli die lortbildenden anhangsnennworter in adjectivisch e (neu

trale) und substantivische, und die lortbildenden anhangsredeworter 

in neutrale, intransitive und transitive. Es sind nur die aus-

gebildeten stamme (§.11 f.),  die das vermogen, anhangsworter anzuneh-

men, eigenthiimlich und vollstandig besitzen, doch werden einige der-

selben auch an deuteworter, partikeln, ausrule, ja sogar an appositionen 

und suffixe gehiingt, meist,  indera ein sololies wort als nennwort behan-

delt wird, aul '  die art,  wie die deuteworter behufs der anhangung von 

sulfixen (§. 50). So vorkoraraende anhange folgen hier in einera beson-

deren abschnitt zuletzt. 

*) Unter stammwort ist hier und im folgenden immer das wort zu verstehen, dem 
ein anhangsstamm angehångt wird, gleichviel ob es einfach oder selbst schon zu-
sammengesetzt ist. 

§. 108. 

Es ist etwas sehr gewohnliches, dass an einen urstamm raehrere an-

hangsstamrae (oder, was aul'  dasselbe herauskoramt, raehrere anhangs-

stamrae an einander) gehangt werden, wodurch eine oft erstaunenswerthe 

raenge von begriffen in ein einziges wort zusaramengedrangt werden kann, 

und zwar ist dieses der gronid. sprache weit geliiufiger, als das zusara-

raensetzen der siitze. Nichtsdestoweniger aber ist auch hier dasselbe zu 

beobachten, was dort erforderlich ist,  nainlich ein einfacher, raoglichst 

leicht zu verlolgender gedankengang. Daher dienen zu dergleichen raehr-

fachen zusarainensetzungen vor andern die neutralen anhange (die ira fol

genden die abtheilungen l ,2au. II, 2a ausraachen), da bei diesen nicht 

nur keine verriickung od. urakehrung des begriffs, sondern ira gegentheil 

eine so innige verschraelzung statt lindet, dass ein nur rait neutralen an-

hangen zusamraengesetztes wort (oder ein nur durch neutrale anhange 

verliingerter anhang) vergleichsweise als einfach angesehen werden kann. 

Es ist also nicht sowohl die menge der anhange iiberhaupt, um die es 
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sich hier handelt,  sondern vielmehr die inenge der umkehrenden (absatz-

inaclienden, niclit neutrale«) anhange inshesondere: von diesen diirfen in 

einein wort nicht zu viele vorkominen. Zwei his drei uinkelirungen in 

einem wort, ist niclit grade selten; sind deren aher mehr, so leidet leicht 

die verstandlichkeit damnter*). Die ordnnng, in welcher die aniiange 

in solchen mehrfach zusammengesetzten wortern auf einander folgen, 

heruht daranf, dass jeder anhang durch den vor ihm stehenden theil 

des wortsi erganzt wird, oder sich auf diesen hezieht, niclit auf das nach-

folgende, — wåhrend bei uns grade uragekehrt das erganzende wort 

nachfolgt, daher die anhange im gronlandischen durchgiingig in der 

umgekehrten ordnnng unsrer gleichbedeutenden Morter stehen; — doch 

leidet diese regel einige ausnahmen, indeni namlich gewisse neutrale an-

liangsredeworter andere nur in einer bestimmten ordnnng (immer vor-

stehend, od. immer nachstehend) l)ei sich haben konnen, M'ie im fol-

genden vorkommenden falls bemerkt ist.  Indessen gilt letzteres immer 

nur von unmittelbarer zusammenstellung solcher anhange, denn nament-

lich durch die nmbildenden aniiange verandert jedes wort (und somit 

auch jeder anhang) seine natur so, dass es gleichsam als ein neues 

(einfaches) wort anzusehen ist,  und bei seiner weiteren verlångernng 

die vor einem solchen nmbildenden anhang etwa stehenden anhange gar 

nicht weiter als solche in betracht kommen. Ein beispiel davon s. §.131, 

anm 2. Um die anwendung dieser regeln beilånfig zu zeigen, sind in 

den nachfolgenden beispielen olters zusammengesetzte worter als stamm-

wcirter gewahlt, und durch eingeklammerte zahlen die darin enthaltenen 

anhangsworter angegeben. 
*) Uebrigens ist hier auch ein unterschied, nachdem clic leute sind: so wie in Eu

ropa die gelehrten kiinstlichere satze bilden, als der gemeine mann, so machen 
auch in Gronland die aufgeweckteren weit kiihnere zusammensetzungen, als sonst 
gewohnlich sind; — und in schrift, wo man ein etwa schwer verstiindliches wort 
lesen und wieder lesen kann, bis man es versteht, låsst sich dergleichen zuweilen 
mit vortheil nachahmen, in blosser rede aber hat die einfachheit mehr werth. 

§. 109. 
Die anhangung selbst geschieht immer so, dass stamm an stamm 

gehangt M'ird, also, wenn das stammwort ein redewort ist,  fallt  der aus-

bildungszusatz (§. 51) olme weiteres weg. Ferner hat jeder anhang 

seine eigenthiimliche wirkung auf die endung des stammworts, die in 

den allermeisten fallen einige veranderting erfahrt. Am hanfigsten fallt  

der endconsonant (wo einer ist) ganz weg, und der anhang kommt dann 

also an den endvocal; zuweilen fallt  aber auch dieser weg, da dann 

der anhang an die wurzel kommt, Dann giebt es anliiinge, von denen 

nichts wegfiillt ,  wo also nur der etwa vorhandene endconsonant nach 

§.6 verandert wird; und noch andere konnen nur an einen consonanten 
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gehangt werden :  vor diesen miissen also stamme, die auf einen vocal 

ausgelien, erst einen endconsonauten (K od. 7;) annelimen. Endlich giebt 

es unter den anhangen fiir redeworter einige mit anfangendem g oder t ,  

in denen diese laute je nach der classe des redeworts, woran sie kom

men,. so verandert werden, wie die gleiclilautenden heugungszusåtze der 

redeworter, namlich wie der bindecharakter (gf) und die (Nominal-) par-

ticipwurzel (f).  Welches verfahren fiir jeden anhang insbesondere gilt,  

ist im folgenden durcli vorgesetzte zeiclien angedeutet, namlich: alle an-

hiinge, die kein zeichen vor sich haben, kommen an den letzten stamm-

laut; die an den endvocal kommen, haben -,  und die an die wurzel 

kommen :  vor sich: die veranderlichen anfangslaute — (g ,  was wie der 

bindecharakter, und t ,  was wie die participwur'zel verandert wird) — 

sind eingeklammert; und vor denen, die immer einen consonanten vor 

sich erfordern, steht durch ein strichlein getrennt r ,  g ,  od. ng: r ,  wo die 

auf einen vocal ansgehenden stamme K annelimen, und g od. ng,  wo 

sie fc annelimen. Die nach jedem anhangsnennwort stehende zahi giebt 

die classe an, zu welcher es gehort — (3,1 u. 3,2 ist die erste und 

zweite abtheilung der dritten classe). 

§. 110. 
Noch ist in betreff einzelner worter folgendes zu bemerken: 1) Die 

beiden stamme pik (sache, diug, habe) und sule  (was, etwas) verhalten 

sich iiberall,  MO hier der endconsonant iu betracht kommt, als ob sie 

keinen hatten, also wie pe und so (s, no. 15, 20, 25,31, 50). 2) Die 

stamme auf t ,  so weit sie nennworter sind, nehmen in der regel iiber

all einen hiilfsvocal an, und zwar gewohnlich i;  a nur in den ausdriick-

lich angegebenen fallen (z. b. no. 44, 48, 56). Nur einige anhiinge kom

men an die stelle des t,  also an den vor diesem stehenden vocal, wie 

vorkommenden falls bemerkt ist (no. 52 IF. u. a.).  3) Bei den verbal-

stiimmen auf t  — (denen der 3ten classe) — gilt dagegen in der re

gel der vor dem t  stehende vocal als endvocal; nur ausnahmsweise 

wird hier ein i  als hiilfsvocal angenommen (s. no. 75). 4) Der binde

charakter des verneinungsstammes (no. 87) ist hier mit einer einzigen 

ausnahme (no. 109) immer -fc. Fiir sammtliche im folgenden vorkom

menden verbalstamme auf CK ,  ih und t  ist die participwurzel (§. 111) s. 
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Erster ahschnitt. 

Anhange der nenn- und redeworter. 

I .  A n h a n g s n e n n w o r t e r .  

1) umbildende. 

Hielier gehoren anhange mit nennwortbedeutung, die an redeworter 
gehångt werden, und also von redewortern abgeleitete nennworter l)il-
den (wie im deutschen die anhange -er, -niss, -ung, z. h. hedriick-er, 
hedriick-ung, versåuin-niss). Mehrere derselben gehoren zu den am 
haufigsten vorkoinmenden anhangen; diese stelien hier zuerst (no. 1 
bis 6). 

§ .  1 1 1 .  

1. ( t ) o K ,  1. der, welcher —; der so thut (that) oder ist.  

2. ( t ) a K ,  1. der, welchen er —; dem so gethan wird od. 

w u r d e. 

3. ( t ) é ,  1. der (ilun) so thut. 

Von diesen drei anhangen, denen offenbar dieselbe wurzel zu grunde 

liegt, bildet der erste das im vorigen sclion ofters behandelte Nomi-

nalparticip, der zweite das ebenfalls bereits erwåhnte passive par-

ticip, und der dritte ein ausschliesslich actives particip, welclies 

letztere meist mir als gewohnliches nennwort vorkommt, wogegen durch 

flie beiden ersteren ausserdem noch unsre relativsiitze, und durch das 

Nominalparticip insbesondere auch siitze mit das s ausgedriickt werden 

(s. §. 102. 76. 78). — Ein Nominalparticip hat jedes redewort; die bei

den andern dagegen kommen ihrer natur nach nur bei transitiven rede

wortern vor, — von diesen hat das pass. part.  gewohnlich, und das 

active immer ein suffix. Die veranderung des anfangs-f, hier sowohl 

als bei allen mit demselben veranderlichen t  (§. 109) anfangenden an-

hiingen, besteht darin, dass die meisten auf ex,  ik  und t  ausgehenden 

stamme s  (s. anm. 1), und alle auf einen vocal ausgehenden (die der 

4ten u. 5ten cl.) ss dafiir annehmen; im pass. part.  haben auch mehrere 

stamme der 3ten cl. ss. Fiir die zwei ersten classen der redeworter 

wird in Gronland — nicht in Labrador — das pass. part.  in der regel 

durch einen andern anhang gebildet, namlich -gai(, 2; — doch kommt 

ausnahmsweise auch IUK vor. Das active part.  wird haufig so gebildet, 

dass das transitive stammwort erst halbtrans. gemacht wird: dies ge-

schielit immer bei den redewortern der 3ten classe (durch die anhiinge-

worter sivoK od.  SS'WOK, §,132), auch bei mehreren der 1 sten u. 2ten cl. 

( durch IVOK), aber nie in der 4ten u. 5ten classe. Also z. b. 

I 
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1) Nominalparticip: 

autdlarpoK er geht weg, autdlartOK welclier weggelit.  

aggerpoK er komnit, aggersoK der da kouamt. 

ajorpoK es ist schlecht, ajortou was sclilecht ist;  schlechtes. 

nivagpoK er schaufelt,  nivagtoK welcher schaufelt.  

rnanigpoK es ist glatt,  tnanigsoK was glatt ist.  

pisugpoic er geht, pisngtoK welcher geht. 

KampoK es ist nahe, uanitOK was nahe ist; nahes. 

tikipoK er ist angekommen, UkitsoK der angekommen ist.  

miklvoK er ist klein, mikissoK eiu kleiner, kleines. 

aulavoK es bewegt sich, aulassoK was sich bewegt. 

ungeKuoK (88) es ist sehr gross, angeKissoK sehr grosses. 

2) passives p a r t i  c i p ;  

munigsarpa (132) er glattet es, man'igsaguK geglattetes, manigsagå 
sein geglattetes, d. i.  das, was er geglåttet hat, 

najorpd er ist hei dem (mann, od. an dem ort), najugd sein wo er 
ist,  seine aufenthaltsstatt.  arnama najugdnut  dahin, wo meine 
mutter ist; najugkavnTsamit i t  du solist sein, wo ich hin. 

nugterpd er iibersetzt es, nugtlgd sein iibersetztes; das was er iiber-
setzt hat. 

misugpd er taucht es ein, misugciK eingetauchtes. 

kalipå er bugsirt es, kalifd sein bugsirtes; was er bugsirt hat. 

tuniupd (136) er giebt es hin, tuniussaK hingegebenes. 

pivd er erhalt es, pissd was er erhalten hat. 

sangmivd er ist ihm zugewandt, hat ihn od. es vor sich, sangmissd 

das wogegen er gewandt ist, was er vor sich hat. sangmissdnlt 

ornigdlugo von (seinem) vorn zu ihm kommen. 

pigd er besitzt es, plgissd sein besitz, das was er besitzt.  

3) actives particip: 

ujoKersorpd er lehrt ihn, ujoKersorld der ihn lehrt,  sein lelirer; ajo-

Kersori iga mein lehrer. 

ornigpd er kommt zu ihm, ornigtai die zu ihm kommen. 

toKupd er todtet ihn, toKutsissd der ilin getodtet hat, sein morder. 

p'invupd (136) er erwirbt (was) fiir ihn, p'miussissd der fiir ihn er-
worben hat, sein erwerber. 

asavd er liebt ihn, asassiga der mich liebt. 

Anm. J. Es lasst sich keine regel dafiir geben, welche von den auf 
eK, ik od. t  ausgehenden stammen t ,  und welche s als participwurzel 
haben, daher es sache des worterbuchs ist,  dieses, wie auch die ab-
weichend gebildeten passiven participien, im einzelnen anzugeben. 

Anm. 2. Die durch blosse anliangung des ausbildungsznsatzes von 
thiernamen gebildeten redeworter (§. 105, a) haben auch das passive 
particip (und zwar tm od. SOK), obgleich sie intransitiv sind, daher 

Gronl. Gramm. ® 
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aber ancli in etwas uneigentliclier hedeutung, rla naml. das stammwort 
zugleich das object bezeichnet, z. b. uvaic  dorscli,  uvartå sein gefan-
gener dorsch, d. i. der dorsch, den er gefangen Imt (v. uvarpon)',  mi-
ten eidervogel, mitertara rnein, d. i.  ein von mir gefangener eidervogel; 
natseK ringelseelnmd, natsersd sein (v. ilnn) eriegter ringelseelumd. 

An in. 3. Dass das Nominalpart.  auch die personzeiclien des Indi-
cativs annimmt, ist bereits im vorigen gezeigt worden; liier noch ein 
Yollståndiges beispiel: 3te pers.: pisugtOK der welcher gelit, pisug-

tuJi  die 2 welche gehen, pisugUit  die welche gehen; •— 2te pers.; 
pisugtutit  du der du gehst, pisugtutik ihr 2 die ilir gelit, pisugtuse 

ihr die ihr gebt; 1ste pers.: pisiiglunga ich der icb gehe, pisugtu-

gi ik  wir 2 die wir gehen, plsugUigut  wir die wir gehen. 
Anm. 4. Ausser dem bereits erwahnten gebrauch dienen Nominal-

participien auch ofters als eigenthiimliche benennungen bestimmter ge-
genstiinde, so z. b. mltdluartoK ein schwamm, v. mitdluarpoK er zielit 
fliissiges in sich, saugt; nhussartoK ein taschenmesser, v. ukussarpoK 
es legt sich (wiederholt) zusammen; nulersou ein wittwer, v. nulerPOK 
er hat die frau verloren; u. a. m. Ebenso die 3 folgenden anluinge. 

§. 112. 
4. N E K ,  3, 2 (an vocalisch ausgehenden stammen zuweilen 3, 1); 

ist ein sehr vieldeutiger und mannigfach anwendbarer anhang. 1) Die 

grundbedeutung scheint zu sein: das, was dabei heraus kommt, 

das resultat,  die z u r ii ckge I as s e n e wirkung od. folge. Z. b. 

unatarpå er priigelt ihn, unatarnerit (mht.) folgen des priigelns od. 
eigentl.  gepriigelt werdens, d. i.  blaue llecke, striemen etc. 

umiarpoK (56) er verliert das boot od. schifF, umiarnerit (mht.) das 
resultat da von, od. das iibrig bleibende, M renn man das fahrzeug 
verliert: schiffbriichige. 

t ivigdlarpoK sie verliert den ehemann, uvigdlarneK das resultat davon: 
eine wittwe. 

UUVOK es verliert den zusammenhang, verfault,  verrottet,  vergeht, au-
IICK das resultat der faulniss od. des verwitterns etc.: faules holz, 
verwitterter stein u. dgl. 

katipai (mht.) er fiigt sie zusammen, hatineK was dabei herauskommt, 
wenn man zwei dinge zusamraenfiigt: eine fuge. 

hupivd er sticht ibn, hapineK eine stichwunde. 

mitdlorpd er wirft ihn (mit einem stein), mitdlorneK eine wunde von 
einem steinwurf. 

ugdlagpå er beschreibt es (das papier), schreibt darauf, ugdlangnerit 

(mbt.) geschriebene buchstaben. 

Suffixe an nek in dieser bedeutung gehen sehr haufig — besonders wenn 

das stammwort transitiv od. halbtransitiv ist — nicht auf den besitzer 

der besagten wirkungen, sondern auf deren urheber, z. b. unatarnere 

(s. o.) sind nicht seine (des geschlagenen) beulen etc.,  sondern seine 

(des schlagers) scblagwirkungen, die folgen seiner schliige; mitdlurnera 

seines (des werfers) steinwurfs folge od. wirkung. So auch: 
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saimåupd (136) er ist ihm gnadig, saimdunera seine gnadenwirkung, 
folge seiner gnade. 

fnniussivoK (136, halbtr.) er erwirht fiir andere, piniussinere (mht.) 
die folgen seines erwerbens fiir andere; das was er anderen er-
worben hat, 

supupd (der ausgetretene l)acli od. strom) flutliet dagegen, iiberflutliet 
es, reisst es mit sich lort,  ki/p supunere (mht.) des flusses iiber-
fluthungsfolgenj die wirkungen od. folgen seines austretens; aus-
gerissene und fortgescliwenunte baiune, steine u. dgl. 

In einigen anscheinend ganz ahnlichen fallen geht doch das suffix auf 

den besitzer, z. b. hatinera (s. o.) seine fuge, die fuge daran. 

§. 113. 

Wenn das stammwort eine liandlung (begebenheit,  beschaffenheit) 

besagt, die keine in die augen lallende wirkung oder folge zu Iiinter-

lassen pflegt, so entstelit  aus jener grundbedeutung 2) die bedeutung 

unsers als nennwort gebraucliten Infinitivs, indem namlich dann das 

niicliste wahrnelunbare resultat der liandlung eben diese liandlung selbst 

ist; — es schliesst aber dieses nicht aus, dass unter umstånden doch 

auch ein weiteres resultat (eine folge od. wirkung) der liandlung ge-

tneint sein kann. Z. b. 

kujumigpoK er hat lust, verlangt, kujurningneK die nachste folge da-
von: das lusthaben, lust, verlangen. 

ndldngilaK (87) er gehorcht nicht, ndlungineK das nichtgehorchen, der 
ungehorsam; ndldnginera sein ungehorsam. 

ungavoK er ist anhånglich, unganeK das anhånglich sein, anhiing-
lichkeit.  

mikivoK es ist klein, mlkineK das klein sein, kleinheit.  

pissauvoK (48) er ist stark, inachtig, pissaunera seine stårke oder 
macht. 

asangnigpoK (hlbtr.) er ist liebhabend, asangnlngneu das liebhaben. 
tussa asungningnera das ist sein liebhaben (was jenes bewirkte); 
[oder auch: das ist die folge seines liebhabens (wie §. 112)]. 

Wo neic diese bedeutung hat, dient es immer, um die liandlung als ur-

sache einer andern — die andere als folge dieser — anzugeben; ge-

wohnlich steht es dann entweder mit sulf. im Subjectiv, od. olme sufF. 

im Ablativ, z. b. mikinermit tdmarpoK vor kleinheit ist 's verloren gegan-

gen; unganermit ajulerpunga ich kann's vor anhanglichkeit nicht mehr 

schalFen; ndldnginerata Kvnidtipd sein ungehorsam macht ihn flielien; 

kajumingnerpit uvangataoK kajumigsarpdnga dein lusthaben macht auch 

mich lust haben. Weniger håufig — doch auch nicht grade selten — 

sind andere formen desselben in dieser bedeutung, z. b. pissaunera (Ob-

jectiv) angeicaoK seine macht (als wirkendes) ist sehr gross; pissavuera-

gut (Vial.) durch seine macht. 

8 * 
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§. 114. 

Bei gewissen redewortern, die eio konnen od, vennogen ausdriicken, 

steht neK 3) ganz in der bedeutung unsers Infinitivs; so namentlich bei: 

ajorpoK od. ajorpd er taugt nicht (ihm) so zu tliun, ist nicht dazu ge-

eignet, kann nicht od. pflegt nicht so zu thun (sehr haufig); saperpd 

es ist ihm zu schwierig, es fehlt ihm an den mitteln dazu, er kann es 

nicht dahin bringen; artorpd er wird's nicht herr, ist 's nicht im stande; 

ermagd er mag es nicht thun; — seltener bei nuluvd er weiss es nicht, 

und i l ipd er lernt es verstehen, kriegt es weg, — und den davon ab-

geleiteten; diese erhalten dann das erforderliche suffix, wenn das stamm-

wort (woran neit geliångt ist) transitiv ist.  Z. b. 

pérpoK es geht los, pérneK ajorpoK es taugt nicht loszugehen, Iiat 
keine art zum losgehen. 

patdligpd er erreicht es, putdlingneK ajuler par put wir werden untaug-
lich es zu erreichen, d. i.  es sielit  aus, als ob wir nicht binkozn-
men sollten. 

ujornuK ajorpoK es taugt nicht untauglich zu sein, ist immer gut, od. 
vollig dem zweck entsprechend. 

sanavd er bearbeitet es, sananeK emagd er mag es nicht bearbeiten, 
ist zu faul dazu. 

hivigpd er hebt es (von der erde), hivingnen art or par a ich bin nicht 
im stande es zu heben. 

i l i ipd er ziindet es an, Ihinen saperpd er kann es nicht angeziindet 
kriegen. 

§. 115. 

An redewortern, die eine beschaffenheit ausdriicken, bezeichnet der-

selbe anhang in folge einer erweiterung seiner grundbedeutung 4} das 

vorhandensein eines hoheren (od. des hochsten) grades dieser beschaf

fenheit bei dem dadurch benannten gegenstand im vergleich mit andern, 

und entspricht also unsern comparationsformen. Mehrere redeworter auf 

IVOK erleiden dabei eine verkiirzung, indem das i  wegfallt.  Z. b. 

angivoK er ist gross, angnen — eig.: das resultat des grossseins (vor 
andern), das was anderem gegeniiber eine grosse ist: der grossere 
od. grosste. 

mvkivoK er ist klein, mingneK der kleinere od. kleinste. 

i t ivoK es ist tief, i t ineK das tiefere od. tiefste. 

siligpoK es ist breit,  silingneK das breitere od. breitste. 

pissauvoK (48) er ist måchtig, pissauneK der miichtigste. 

amerdldput (mht.) sie sind viele, amerdlanerit  die meisten. 

Suffixe konnen sich hier nur auf eine einheit beziehen, von der neK einen 

theil benennt, z. b. silingnera sein breitstes, d. i .  die stelle wo es am 

breitsten ist; vgl. no. 29. 



§. 116. 117. Anhånge der nenn- und redeworter. I, 1. 117 

Eine andere comparationsweise s. no. 12, und fortbildungen des 

obigen no. 96. 

§. 116. 

5. f i h ,  an vocalen - v f i l i ,  oder, wenn der vocal der nachstvorigen 

sylbe scharf ist,  -vih, 1. ort oder zeit,  wo er so thut oder ist.  

Steht meist mit suffix, wobei aber zu beinerken ist,  dass es an transiti-

ven stammen reflexive od. passive bedeutung hat — (ort od. zeit wo er 

sicli so thut, od. wo ihm so gethan wird); — wo also dieses nicht die 

meinung ist,  muss das (transitive) stammwort erst halbtransitiv gemacht 

werden. Z. b. 

iserturpoK (106) er geht ofters hinein, oder pflegt liinein zu gehen, 
isertarfik ort wo man hinein zu gehen pflegt: eingang, thiire. 

inarpoK er legt sich schlafen, inarfia seine bettzeit; die zeit wo er 
sich schlafen legt; auch: seine schlafstelle. 

OKaliigpoK er redet, predigt, oxalugfih ein ort,  wo man predigt: eine 
kirche. 

issipoK er fallt ins wasser, iss'wfia die stelle wo er ins wasser gefal-
len ist.  

tnngavort es rulit auf, steht oder liegt auf grund, tungavia die stelle 
wo es aufruht, seine grundlage. 

ndlagauvoK (2, 48) er ist herr (dem gehorcht wird), ndlagauvfia ort 
od. zeit,  wo er herr ist: sein reich. 

nerdlerpd er speist ihn, giebt ihm zu essen, halbtr. nerdlivoK, davon: 
nerdl tvf ia  ort od. zeit wo er (anderen) zu essen giebt. Dagegen 
ware nerdlerf iu ort od. zeit wo er sich selbst zu essen giebt, — 
von nerdlerpoK in reflexiver bedeutung: er giebt sich zu essen. 

singipd er schiebt es hinunter, singivfia der ort wo es hinunter ge-
schoben wird, — von slng' ipoK in passiver bedeutung: es wird hin
unter geschoben (s. §.59). Dagegen: singi ts 'wia der ort wo er 
(es) hinunterschob, — vom halbtr. singitsivoK. 

§• 117. 

6. - t i t  (in einzelnen fallen utau),  1. die nachste (wirkende) 

u r s a c h e ;  d a s  m i t t e l  o d e r  w e r k z e u g  d a z u .  E i u  e b e n f a l l s  s e h r  

haufig gebrauchter anhang, der aber in ziemlich verschiedener form vor-

kommt. Das gewohnliche, was demnach als regel angenommen werden 

kann, ist folgendes: -ut  haben alle stamme mit kurzem end vocal und 

davor stehendem consonanten, mit ausnahme derer auf GK ,  die, wie auch 

alle mit Ian g em endvocal, den endconsonanten behalten {k als r,  h als 

g,  t  als ss), und also -rut ,  -gut ,  -ssut haben; stamme, die auf einen lan

gen vocal ausgehen, haben ebenfalls -ssut ,  wenn sie nicht anderweitig 

verandert werden; und die auf HUK, IUK und IOK ausgehenden stamme 

verlieren den endvocal, und haben also an der stelle dieser endungen 

ut u. iut .  Ausnahmsweise — dergleichen das worterbuch vorkommen-
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den falls anzuzeigeti hat — kommt vor: 1) dass -ssnt an stamme ge-

liaogt wird, die weder auf t ,  noch auf einen langen vocal ausgelien; 

2) dass bios -t angehangt wird — (dies geschielit oiters in der 4ten 

classe); 3) dass beides -ut u. -ssnt deniseiben stammwort in verschie-

dener bedeutung angehangt werden; und 4) dass das stammwort nach 

art der 2ten od. Sten classe der nennworter verandert wird, oder dass 

ein durch zusainmenziehung entstandener langer endvocal sich wieder in 

seine bestandtheile trennt. Z. b, 

uUmavoK er hånt, ulimaut ein beil.  

agdlagpoK er macht figuren, schreibt, agdlant figurenmaterial: dinte, 
farbe, weisses od. buntes leder, bleistil ' t ,  schreibfeder od. dgl. 

aulaterpå (107) er riihrt es um, aulaterut ein riihrldfFel, riilirholz, 
quirl u, dgl. 

ersisdrpd (132) er macht ihn sich fiirchten, droiit ihm, ersisdrut dro-
hungsmittel.  

t ihdgpoH er zeigt in die hohe, l ikdgut das womit er in die licihe zeigt; 
die riickenflosse (bei wallfischen u. delphinen). 

tupd er zieht ihn (den neuen felliiberzug eines bootes) strarnm an, 
tussutai  die rieinen (des bootes) womit der iiberzug angestrammt 
wird, 

piniarpoK (76) er jagt, piniut ein jagdgeråthe (irgend welclier art),  
jagdwaffe. 

KortciorpoK (54) er macht rinnen in etwas, KorHint ein werkzeug zum 
rinnen machen: ein nuthhobel, ein hohleisen. 

pujorsiorpoK (51) er fahrt im nebel, pujors'ml ein compass. 

anguarpoK er rudert schaufelnd, angut eine ruderflosse (an fischen). 

amipoK er steuert,  ahilt ein steuerruder. 

autdlaivoK er schiesst, autdlait eine flinte. 

ikitsivoK (iialbtr.) er ziindet an, ihitsit  anziindmaterial: ein span, fidi
bus, brennglas u. dgl. 

inuvoK er lebt, Inut lebensmittel,  speise; iniissut lebensursaciie. 

s'divoK er wetzt, sitdlit  ein wetzstein. 

tanipd er bestreicht oder salbt ihn, tarnut salbe. 

ndvoK es ist beendigt, naggatd sein ende, sein schluss (wie von nag-
gavoK). 

pivoK er thut, es geschielit,  pissutd seine ursache, d h. die ursache, 
aus welcher es geschielit oder er so tliut. 

susiniarpoK (50,76) er sucht was('?) zu erhalten, susiniutd? sein was-
zu-erhalten- suchensmittel (ist das)? d. h. was will er dafiir ha-
ben? od. womit will er es bezahlt haben? 

§. 118. 
Ansclieinend von derselben wurzel abstammend, und daher in der 

bedeutung mehr oder weniger jenem ahnlich sind lolgende drei: 
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7 .  -useK, 2. d a s  w o d u r c h  d i e  h a n d l u n g  i n s  w e s e n  t r i t t ,  

o d e r  w a s  i l i r  d a s  e i g e n t h i i  m l i c h e  g i e b t ;  d i e  a r t  u n d  w e i s e .  

8 .  ssuse.K, 2. d e r  s o  g e s t a l t e t e  z u s t a u d ;  d i e  - h e i t .  

9. - K U t ,  1 — (olme suif. gewolinlich KUIUK) ,  das wodurch es 

( v o n  a n d e r e r  s e i t e  h e r )  d a z u  g e b r a c h t  w i r d ,  s o  z u  s e i n ;  d a s  

(von e i n e m anderen ge li an d h ah t e) mittel.  USØK zeigt ahniiche 

verscliiedenheiten bei der auliiingung, wie ut, komint aber bei weitem 

nicht so biiufig vor, und kann iiberhaupt nicht ganz heliebig angewendet 

werden; ssusen und mit  dagegen sind vollig beweglicli.  Die beiden er-

steren werden nur an intransitive oder halbtr. redeworter gehangt, mil 

aber auch an transitive. Z. b. 

( i i s e K : )  o K a r p o K  er sagt, redet, — (das werkzeug dazu ist die zunge, 
OKCIK; dagegen:) OKANSEK das, wodurch das reden zum reden wird, 
oder worin das eigenthii mliche des redens besteht: das ausge-
sprocliene wort, das gesagte (als dohnetscher der gedanken), die 
sprache. 

KardlorpoK er macht tone mit den lippen (wozu die lippe, Kardlo, das 
werkzeug ist),  jcardlusia seine (ihm eigene) weise, tone mit den 
lippen zu machen, t ingniissat tatnctfniik ingmikut KurdlnseKuvput 

alle (arten) vogel haben je eine besondere weise, tone zu machen, 
oder haben ihren eigenen gesang. 

angerpoK er bejaht, sagt ja, ungeruseK bejahende antyvort, zusage —-
(mit hinsicht auf deren inhalt oder sinn; angerut ist dasselbe mit 
hinsicht auf die worter, aus denen sie bestand). 

Hiv OK es geschieht, er thut, behabt sich, l l i is ' ia seine art,  zu thun od. 
sich zu behaben; sein ihm eigenthumliches wesen. piniarnerput 
lama UuseKarpoK so ist das wesen unsers erwerbs, oder so ist 
unser erwerb beschaffen. 

{ S S U S G K :) ungivoK er ist gross, angissusia seine grosse. 

ilumorpoK er ist wahrhaftig, ilumorssusia seine wahrhaftigkeit.  

a s a n g n i g p o K  er ist liebhabend, asangnigssusia sein liebhaben, seine 
liebe. 

KanipoK er ist nahe, Kanissusia seine nahe. 

ajungilaK (87) es ist gut, ajnngissusia seine giite. 

pivoK er thut, pissusia sein thun. 

K a n o K  -ipoK er ist wie, KanoK -  issusia sein wie-sein, seine beschaf-
fenheit.  

( / f u t ; )  pugtavoK es schwimmt oben auf, pugtaKutd sein wodurch es zum 
obenaufschwimmen gebracht wird, ein schwimmer (an einem netz 
od. dgl.).  

tdtorpd er fiillt  es aus, sitzt fest in seinem loch, tdtoKutd umgewik-
keltes oder daneben hineingestecktes, wodurch es zum festsitzen 
gebracht wird. 

nalunåerpoK (128,56) es giebt sich zu erkennen (reflexiv), macht sich 
kenntlich, naliindeKiitUK etwas, wodurch od. woran man es erken-
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nen kann, od. vermittelst dessen es sich zu erkenuen geben rauss: 
ein zeichen, kennzeichen. iivdlup nahindeKUtd eine ulir, issip na-
lunåeKulå ein tliermometer. 

upinavérpoK (81,56) es kann nicht mehr umfallen, upinavémitå was es 
am lerneren umfallen hindert: eine angebrachte stiitze od. dgl. 

§. 119. 
Noch gehoren in diese abtheilung l 'olgende vier: 

10. (g)iaK (g-iaK?), 2. dem man so thun muss (um einen ge-

wissen zweck zu erreichen). Ofters wird hier das stammwort erst durch 

(t)urpoK (no. 106) verlångert. 

major arp OK er fåhrt gegen den strom, majorariaK eine stelle wo man 
gegen den strom fahren muss. 

kipivd er schneidet davon ab, verkiirzt es, hipissariaK wovon ein stiick 
abgeschnitten vrerden muss (wenn es gut sein soli).  

aporpd es stosst daran, aportariå das vtoran es stossen muss (wenn 
es seine richtige lage haben soli),  sein anschlag. 

påtagpå er schlågt mit den fingerspitzen drauf, påiagiaK worauf man 
mit den fingerspitzen schlagen muss (wenn es seine dienste thun 
soli): eine orgel oder ein clavier. 

patigpd er betastet es, patigtariai seine die man betasten muss: die 
tasten einer orgel od. eines claviers. 

11. - K a t ,  1. au intr. redewortern: der gleichermaassen so ist 

oder thut; — an transitiven (wo es jedoch selten ånders als verliin-

§ e r t  § . 1 2 3 , 4  —  v o r k o m m t ) :  d e r  i h m  s o  t h u t  u n d  v o n  i  l u n  w i e 

der so behandelt wird. Muss immer ein sufF. haben. Z. I). 

angivoK er ist gross, angeKatd der mit ihm von gleicher grtisse ist.  

nerivoK er isst,  nereKatd der mit ihm isst,  sein tischgenosse. 

sinigpoK er schlaft,  slnenatd sein mitschlåfer, schlafcamerad. 

ingerdlavoK er reist,  ingerdlaKatui die mit ihm reisen, seine reise-
gefåhrten. 

ingiarpd er kommt ihm zuvor, ingiaKatd dem er zuvorkommt und der 
ihm wieder zuvorkommt; sein nebenbuhler. 

Dieser anhang kommt auch an nennwortern vor, s.  no. 40. 

12. - K i k ,  3,2 (so in einigen gegenden; in andern:) - K é ,  1. der 

mehr oder in hoherem grade so ist.  Wird nur an intransitive 

redeworter gehangt, und steht nie olme suffix. Z. b. 

angivoK er ist gross, angeKinga od. angcKd was grosser ist als der; 
angeKinge od. angenai  die grosser sind als er; angexiga der grosser 
ist als ich, mein grosserer. 

s i l igpoK es ist breit,  s i leKinga od. sileKa sein breiteres, was breiter ist 
als dieses. 

sualugpoK es ist arg, sualoKinga od. sualoKa sein argeres; was arger 
ist als dieses. 
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Am gewohnlichsten wird es im Modalis gebrauclit,  z. b. sualoKinganth 

pefcinavuti t  (82) es kann dir gar leiclit  noch schlimmer gehen (als vo-

riges mal); måtuma si leKinganik sandsavat  (70) du solist es breiter ma

chen, als dieses ist; ivko narfugigamigit,  angeKainik uko narfngisavai 

(70) hat er jene verachtet, so wird er noch vielmehr (eig.: in grosserem 

maasse) diese verachten. 

13. - r d l a K ,  1 .  der neulich zum ersten mal so gethan hat. 

Kommt an intransitive redeworter, ist aber nicht håufig. Z. b. 

mmalipoK er kommt zu lande, nunalerdldrc ein vor kurzem neu zu 
lande gekommener, 

t ingivoK er fliegt, UngerdlaK ein neulich erst ausgeflogener junger 
vogel. 

anivox er kommt heraus, unerålån ein erst neulich herausgekomme-
ner: ein neugeborenes kind, 

sikuarpoh (das wasser) belegt sich mit eis, sihuardldK wasser, was sich 
erst ganz neulich mit eis belegt hat; od.: ganz neu gefrorenes eis. 

2. fortbildende. 

a) adjectivische. 

§. 120. 
Die meisten von diesen konnen wir durch einfache adjective wie-

dergeben; nur einige, fiir die es uns an einem entsprechenden ad-
jectiv fehlt,  z. b. no. 14, 25, 37, — erfordern mehr od. weniger um-
schreibung. Die am haufigsten gebrauclit werden, stehen auch hier 
zuerst; die zuletzt stehenden kommen — mit ausnahme des allerletzten 
(no. 37) — weniger oft vor. 

14. - g s s a K ,  1. was dazu bestimmt od. geeignet ist; wor-

a u s  d a s  w e r d e n  s o l i  o d .  k a n n ;  —  a n  p a s s i v e n  p a r t i c i p i e n  e n t s t e h t  

daraus die bedeutung: dem so gethan werden wird od. soli.  Wird 

u. a, immer angehångt, wenn der benannte gegenstand noch nicht fer-

tig ist,  auch wo wir es damit nicht so genau nehmen. Z. b. 

umiajc ein weiberboot, umiagssciK woraus ein weiberboot werden soli,  
od, ein im bau begriffenes weiberboot. 

pore ein sack, eine hiille um etwas, ptlgssaK was um es hinein zu thun 
oder drein zu wickeln, oder etwas woraus ein sack werden soli; 
sackmaterial.  

huvdlo knochenbeschlag am ende eines ruders, kavdlngssuK ein stiick 
knochen, woraus ein ruderbeschlag werden kann, oder was dazu 
bestimmt ist.  

puto ein locli,  putugssaK woraus ein loch werden soli; das gemachte 
zeichen, wo durchgebohrt werden soli.  

pérneK (56,4) ein abgeschnittenes od. abgefallenes stiick, pérnlgssaK 
was abgeschnitten werden soli; pérnigssd pi lara lass mich das stiick 
haben, was davon abfallen wird. 
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ornigctK (2) der zu dem man kommt od. gekommen ist,  ornigagssura 
der zu dem icli gehen soli.  

nerlssuK (2) gegessenes, nerlssagssm was zu essen ist,  od. gegessen 
werden kann; nerissugssut  dein zu-essen. 

hingujagissuK (46, 2) (ein fahrzeug) was man fiir leiclit  umschlagend 
halt; kingujugissagssaK was fiir leicht umschlagend gelialten wer
den wird. 

pik besitz, habe, plgssd was er haben soli,  sein bestimmtes theil.  

suk was, sugssciK? wozu soli es? od. was soli draus werden? si igssut? 

wozu willst du es haben? oder: was willst du draus machen? 

15. r - s s u a n  (stamme auf t  haben mit wegwerfung desselben 

-SSUUK), 1. ein grosser (od. machtiger, od. unbeliebter) —. 

16. - n g u a K ,  1. ein k le in er (oder niedlicher, oder einnehmen-

der) —. 

Ueberhaupt dient SSUCIK zur verstarkung, nguaK zur milderung des aus-

drucks; ersteres wird daher sehr hiiufig gebraucht, um bei benennungen, 

die auf einer eigenschaft beruhen, das vorhandensein eines hoheren gra

des dieser eigenschaft anzuzeigen, oder um eine person oder sache als 

unschon oder unliebenswiirdig darzustellen, — und letzteres, uin das 

benannte als niedlich zu bezeichnen, oder um zuneigung oder theil-

nahme auszudriicken, oder um dem andern damit zu schmeicheln, daher 

besonders håufig an den benennungen von diugen, die dem angeredeten 

gehoren, — so wie umgekehrt SSUUK an den benennungen des elgenen 

besitzes (doch ist dieses nicht so hiiufig; s.  dag. no. 21, anm. 4). Z. b. 

ujarak ein stein, ujaragssuan ein grosser stein; ujarunguuK ein klei
ner stein. 

niloK eine muscbel, uiiorssuaK eine grosse muschel; uilvnguuK eine 
kleine muschel. 

KtngmeK ein hund, KingmerssiiaK ein grosser od. hasslicher od. boser 
hund; KtngmmguaK ein kleiner od. niedlicher hund. 

nerssut ein landtluer, nerssussuan ein grosses od. gefahrliches tliier, 
nerssntmgnaK ein kleines tbier, ein thierchen. 

nipé stimme, niperssuaK eine grosse, d. i.  starke stimme. 

pinlartoK (76,1) ein erwerber, piniartorssnan ein tiichtiger erwerber. 

sagdlutdK (43) ein liigner, sagdlutdrssuaK ein arger liigner. 

pitsoK (57, 1) ein armer, pitsorssuaK ein sehr armer, od. ein lieder-
licher armer, ein bettelkerl; pUsnnguaK ein armer der mitleiden 
verdient. 

nunu land, nunarssuaic ein wildes oder unfreundliches land. 

issé auge, isserssua sein glotzendes oder grimmiges oder sonst wie 
gefåhrlich aussehendes auge — (statt nur: issd sein auge). 

pik (s. §. 110,1) ein ding, eine sache, perssudka mein kram; pinguati t  

deine siichelclien — (statt pika,  pisi t) .  
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Eben so: mamvnguii dein kopfclien, agssdnguatit  deine handellen, 
imnguit dein stiibchen u. dgl. statt schlechtweg: niaKiil ,  agssa-

tit ,  init .  

Auch ganz olme eigentliche bedeutung, nur uin dem wort eine gelaufige 

endung zu verscliaffen, werden beide ofters angewendet, besonders nguaK, 

— und andrerseits werden zuweilen beide in ihrer vollen bedeutung an 

einander gesetzt, z. I). nitornaK kind, Kitornarssudnguarput,  etwa: unser 

liebes beschwerliches kind. Endiich giebt es noch liir beide tast gleicb-

bedeutende (ein wenig verstårkende) verlangerungen, namlicli liir erste-

res ssuaslh, und fiir letzteres ngujuk, z. b. ujaragssuasit  machtige steine; 

t i jardngujnh ein steinlein. 

Ueber die abweiclienden formen dieser beiden anhange s. §. 29, 1 ;  
§. 36, 2te abth.; §. 37, 3; u. §. 38. 

17. - i n a K ,  1 (s. §.29,1 u. §. 38). ein blosser —, nur ein —; 

(sowohl: nichts besonderes, als auch: nichts anderes). Komint auch 

mit Modalisbedeutung — an einzelne verbalstamme, die dann, wenn sie 

einen langen endvocal haben, das etwa darauf tolgende K als r  behal-

ten, wie auch die nennwiirter der 2ten abth. der 3ten cl. thun. Z. b. 

Kissuk holz, KissuinaK nur holz. 

igdlo ein haus, igdluinaK nur ein haus; ein gewohnliches haus. 

mikissoK (1) ein kleiner, mikissuvnait nur kleine; lauter kleine. 

ingneK feuer, ingnerintiK nur feuer, durchaus feurig. 

Kaj au ein mannsboot, Kajainarmik nur mit einem kajak — (nicht mit 
einem grosseren boot); Kujuind nur sein kajak. 

agssaK, mht.: die hand, agssalnarnik paortoK der (olme ruder) nur mit 
der hand rudert. 

kigutdernaK eine heidelbeere, kigutderuuinurnik ulivkdrpoK es ist voll 
nur von heidelbeeren, oder von lauter heidelbeeren. 

tuaviorpoK er eilt,  macht geschwind, UiavhxaK nur eilig, in geschwin-
digkeit.  

nipdrpoK er schreit,  nipdrinuK nur mit geschrei (olme waffe). 

18. - t s i u K  (an Nominalparticipien und an IOK (no. 43), dessen vo-

cal hier kurz wird, -utsiaK] an l lk (no. 38) -gatsiaK; an wifc (no. 12) 

-ngatsiaK; an neK (no. 4) zuweilen -rutsluK, und ahnlich wol ofters an 

s t a m m e n  d e r  3 t e n  c l a s s e ) ,  1 .  e i n  z i e m l i c h e r ,  m i t t e l m a s s i g e r  • ,  

nicht von den geringsten. (S. §.29,2. u. 38, anm.) Z. I). 

nunu land, nunatsiuK ein nicht schlechtes land. 

KUKUK ein berg, KdKutsiuK ein ziemlicher berg. 

igdlo ein haus, igdlutslaK ein hubsches haus, nicht zu verachten. 

angisoK (43) grosses, angisnutsidmik mit einem ziemlich grossen. 

feijfaitsoK (1) was langsam geschieht, kigaitsuatsidmik hiibsch langsam, 
nicht zu schnell.  
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sertnilik (38) mit eis belegtes (Jand), sermiligatsiaK ein ziemliclies eis-
land; ein land mit nicht ganz wenig eis oder gletschern. 

KungneK (4) eioe felsspalte; mngneratsiaK eine ziemliche felsspalte. 

angeKinga (12) sein grosseres, mdtuma angejcingatsianik mit einem et-
was grosseren als dieses ist.  

19. - l i UK, 1. (mht. Hat, seltener lissat), — stamme auf t haben 

i n  e i n i g e n  g e g e n d e n  m i t  w e g w e r f u n g  d e s s e l b e n  S ' I U K ,  —  e i n  g e m a c I l 
te r —. 

20. s  i  U K ,  1 (mht. siat), ein erwor bener od. er halten er —. 

Diese beiden sind an bedeutung einem passiven particip gleich, daher 

auch die suffixe an ihnen dieselbe bedeutung haben. Z. b. 

( l i c t K ; )  h l h i a h  ein nagel, kihialiuK ein gemacliter (d. h, niciit gekaufter 
od. von einem andern erhaltener) nagel; hihialiara mein (d. i.  ein 
von mir) gemacliter nagel. 

igdlerfih (5) eine kiste, Igdlerjilid seine gemachte kiste, d. li .  die kiste 
die er gemacht hat. 

poic ein sack, hiauna (d. i.  Ma una) pulid wessen gemacliter sack (ist) 
das? d. li.  wer hat diesen sack gemacht? 

KaKaK ein berg, KUKaliaK ein gemacliter berg: ein aufgeworfener lui
gel od. dgl. 

mamartoK (1) wohlschmeckendes, matnartulicuc gemachtes wohlschmek-
kendes: kuchen. 

t ivsinartoK (128,1) lacherliches; was zum laclien reizt; liv smart uliaK 
gemachtes lacherliches; zur posse gemachtes od. possenhaft dar-
gestelltes. tivsindngitsiinguit (128, 87, 1, 16) t ivsinartuliarissar-
dlugit (128, 1,19,46,106) t ivsinciKuoK (rJ8, 88) nicht laclierliclie 
saclielclien zu lacherlichem verarbeitend (eig.: zu gemachtem la-
cherlichem habend) wurde man sehr zum lachen gereizt. 

Kalipaiit (6) farbe (zum anstreichen), Kalipautilid od. Kalipansid seine 
gemachte farbe; farbe die er gemacht hat. 

Mit gleicher bedeutung kommt zuweilen : i a K  vor, besonders an 

gssau no. 14, z. b.; 

imeK wasser, getrank, imiajc (statt ermiaK) gemachtes getrank: bier. 

ujalo eine sehne (dergleichen man in Gronland zum nahen braucht), 
ujalugssaic eine sehne zum nahen, niihfaden; ujalugssiuK gemacli
ter nåhfaden: zwirn. 

Kilerut (6) band, womit etwas zu- od. zusammengebunden ist,  tcile-
riitigssiaK gewirktes band (im gegensatz zu natiirlichem binde-
material: riemen, leder, stroh u. dgl.).  

nimeK ein zwingenartig umgewickeltes band, uvnngssian gemachtes um-
•nickelmaterial: draht. 

(siaK'.) nnna heimath, nnnasiaK erworbene heimath; ein land, wo man 
aus seiner eigentlichen heimath hingezogen uud nun zu hause ist.  

ipul (6) ein ruder, iputisiaK ein gekauftes od. sonst wie erhaltenes 
(nicht selbst gemachtes) ruder. 
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Kajan ein inannsboot, Kcijarsld sein gekaufter kajak, d. h. ein kajak 
den er gekauft hat. 

savilt ein messer, ilingnit savigsiara mein von dir erhaltenes messer, 
d. h. das messer, was ich von dir erhalten liabe. 

pik (s. §.110,1) saclie, ding, jrisiciK gekauftes; pisiainarnih (17) ting-
miaKarpunga icli habe einen vogelpelz von lauter gekauften fellen. 

erneK sohn, ernersid sein stiefsohn od. pflegesohn. 

21. -hasili (in Nordgronl. hasah), 1. ein leidiger, verhass-

t e r — .  

22. - p i l u k ,  1. ein boser, schlechter, schandlicher —. 

23. -TiuluTi, 1. ein elender, bej ammernswerther, triibse-

l i g e r  — .  

24. - r u j u h ,  1. ein niclits n utzi ge r —. 

Entlialten alle zusammen kein lob, doch sind nur die beiden ersten wirk-

liche scliimpfworter, und zwar nabezu die einzigen, welche die gronl. 

spracbe aul'zuvreisen bat. Von diesen ist wieder piluk bei weitem das 

schlimmste, denn wåhrend kasik zwar missfallen ausdriickt, docli nicht 

sowohl mit der person oder saclie selbst, als vielmehr damit, dass sie 

grade so und nicbt ånders ist,  also doch immer noch eine gewisse zu-

n e i g u n g  z u l å s s t  o d e r  v i e l m e h r  v o r a u s s e t z t ,  —  s o  e n t h å l t  d a g e g e n  p i l u k  

gradezu eine verwiinschung oder verhohnung der sache selbst (s. anm.2). 

piluk, kuluk und rujuk konnen sonst unter umstanden fast gleiche be-

deutung haben, doch in der regel driickt kuluk zugleich bedauern od. 

mitleiden aus, namentlich immer, wenn es, wie håufig geschieht, durch 

nguaK (no. 16) verliingert ist,  — und rujuk giebt an und fiir sich nur 

geringachtung od. unwerthschiitzung zu erkennen;— durch ssuctK (no. 15) 

verliingert, dient es als verstårkungsanhang. Z. b. 

( k a s i k : )  u m i a r s s u i t  (15, mrht.) ein schiff, umiarssuakasit ein leidiges 
schiff; ein schilF, woriiber man sich årgert,  oder was verdruss ge-
macht hat. 

paormaK eine beere, paormukasika meine leidigen beeren (leidige dårum, 
weil 's nicht mehrere sind). 

tigdligtoK (1) ein dieb, tigdligtukasik ein dieb, ein leidiger — (warum 
legt er sich doch aufs stehlen!). 

pitsoK (57,1) der nichts hat, pitsukasik einer der nichts hat, aber wol 
etwas haben konnte, oder der sich durch sein nichtshaben ver-
åchtlich macht; ein herr von habenichts und håttegern. 

( p i l u k : )  n u n a  ein land, nunapiluk ein grauliches land. 

igdlo ein haus, igdlupiluk ein schlechtes haus, ein hundehaus, sauloch. 

ilcrKoK gewohnheit,  ilemipiluk eine niedertrachtige oder schiindliche 
gewohnheit.  

inuk ein mensch, inupiluk oder imipilugssuaK ein auswurf von einem 
menschen. 

BBS M"** 
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oKauseK (7) ein wort, oKaiisipiluit  scliimpfworte, lasterreden. 

(Teuluh:) umiaK ein boot, umiakii luk ein elendes boot. 

sanassoK (1) ein arbeiter, sanassukuliinguaK ein elender arbeiter — 
(der niclit viel hat, oder niclit viel leisten kann). 

(rujuk:) ajauptuK ein stock, ajaupiarujuk ein nichtsnutziger stock, 

igsiaulaK (6) ein sitz, stuld, igsiautarujuk ein elender stuhl (z. b. ein 
biosses stiick liolz, oder ein stein). 

nuna land, nunarujuit  (mht.) nichtsnutziges land; kleine inseln, die 
niclit zu aufenthaltsorten geeignet sind. 

nmassoK ( i )  lebendiges, umassorujuk ein lebendiges, was weder siiuge-
thier, nocb vogel, noch fiscb ist,  und somit dem menschen keinen 
unmittelbaren nutzen gewåhrt: ein insect, ein wunn, ein untluer. 

suk was, sorujuk unniitzes; dreck, erde od. dergl. an saclien, wo es 
niclit hingeliort.  

pik sache, liabe, perujuit  nichtsnutzige saclien, krimskram. 

angisoK (43) ein grosser, angisorujugssuaK ein nngeheuer grosser. 

KUKciK ein berg, KåKarujugssuaK ein ungeheurer berg. 

Amn. J. Von kasik wird zuweilen, wie von einem ausruf, durch 
den ansbildungszusatz ein redewort — kasigpd — gebildet (s. §. 105, c), 
z. b. SOK kasigpiuk? warum sagst du kasik dazu? ist dir 's niclit reclit ? 

A n m ,  2 .  V o n  piluk sind durch ein almliches verfahren —(vermit-
telst der anhange no. 138, 6,128 u. 50) lolgende in der schriftsprache 
ira gemeinen leben wol nicht leicht — vorkommende ausdriicke gebildet; 
pilorKuvd oder (halbtr.) pilorKUSsivoK er flucht ilnn; pilorKussut  (ausge-
sprochener) fluch, verwiinschung; pilorKunarsi le  oder pilungnarsi le  ver-
flucht sei —! 

A n m .  3 .  rujuk als verstandigungsanhang wird — besonders von 
kindern — hiiufig zwei- und mehrmal hintereinander wiederholt,  z. b. 
portusoK (43) ein hober, KUKUK portusorujorujorujorujugssuaK ein unge-
heuer hober hober hoher hober berg. 

A n m .  4 .  kasik wird sehr haufig an die benennungen des eigenen 
besitzes gehiingt (etwa in der bedeutung: lumpig), ans einer art be-
scheidenheit,  uin sich und das seinige niclit mit dem, was andere sind 
und haben, in gleichen rang zu setzen, z, b. kamikasika meine (lumpi-
gen) stiefeln, undkasiga mein (lumpiger) harpunschaft, suvikasiga inein 
(lumpiges) messer, — statt: katnika,  undra,  saviga.  Auch ganz olme 
bedeutung, wie nguau (no. 16), um dem wort eine bequeme endung zu 
verschafFen, kommt es nicht selten vor. 

25. r - p a k ,  1. etwa: einer mit mehreren. Kommt mir in der melir-

heit vor: r-pait mehrere, und gewohnlich verlangert durch SSUUK 

( n o .  1 5 ) :  r - p a g s s u i t  e i n e  m e n g e .  Z .  b .  
igdlo ein haus, igdlorpait  mehrere hauser; igdlorpanguit  ( J b )  n i c h t  s e l i r  

viele liauser, ein kleinerer ortj igdlorpagssui t  eine menge hauser, 
eine stadt. 

ujarak ein stein, ujarugpagssuit  eine menge steine. 

dtdk ein seehund, dtdrpugssuit  eine menge seehunde. 
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inuk ein inenscli,  inugpagssuit eine menge inenschen; — und mit einer 
sonst nicht vorkommenden abfinderung (-iafc); imiiait die inenschen 
in menge, das volk. 

sule (s. §. 110,1) was, etwas, sorpagssuit eine menge saclien (irgend 
•welclier art); oder: wovon eine menge? eine menge was? 

26. - a r u k ,  2 .  ein junges —; bei leblosen dingen: ein klei-

nes, was gleichsam das junge eines vollstandigen der art sein konnte. 

Bei stammen, deren endvocal e ist (auch bei denen auf t) ,  wird gewohn-

lich io in é zusainmengezogen. Z. b. 

utaK ein schildseehund, atdruK ein junger scbildseebund. 

sava ein scliaf, savdraK ein lamm. 

kinguh ein seefloli,  IclnguaruK ein junger seefloli.  

SUVIK ein messer, suveraK ein kleines messer, ein messer im verjiing-
ten maasstab. 

nuniaut (6) ein beerenkorb, nnniauteraK ein ganz kleiner beerenkorb; 
ein beerenkorb fiir kleine kinder. 

nugfit  ein vogelpfeil — (inlit.;  einh. nuvik),  nuvéruK ein kinderpfeil,  
spielpfeil.  

Ausnalimsweise kommt statt dessen -UK vor, z. b. in nutsiaK ein junger 

ringelseebund (natseK). 

27. - n g a j a k ,  1. ein beinabe —; fast od. beinahe ein —. 

Kommt ain baufigsten an inaK no. 17 vor. Z. b. 

KavdliinaK ein Europiier, Kuvdlunångujuk beinahe ein Europaer. 

orssoK speck, orssuinaK nur speck, lauter speck, orssuinangajak fast 
lauter speck. 

kudneK angelica, kuuninangajangnik UingtijorpoK es ist von fast lauter 
angelica griin. 

28. - u t ,  1. vorråthiges, gehabtes—. Benennt die sache als 

hal)e, und wird daher — immer mit suffix — besonders da angehangt, 

wo ein biosses suffix einen andern sinn geben wiirde, wie auch an be-

nennungen solcber gegenstande, die man nicht (wie kleider, werkzeug 

od. dgl.) als inventar, sondern als material in ab- und zunebmendem 

vorrath besitzt.  Z. b. 

neicé fleisch, neKiut vorråthiges fleisch, neidutd das fleisch was er in 
vorrath hat; — (dagegen: neKa sein fleiscli,  namlich das fleisch 
seines korpers). 

tupaK tabak, tupautiga mein vorriithiger tabak; der in meinem besitz 
befindliclie tabak. 

sava ein schaf, savautai seine gehabten schafe; s. v. a. seine schafe 
(s. d. folgende). 

nerssnt ein landtbier, nerssutaiitai seine tbiere, die er als habe l)e-
sitzt; sein liausvieb. (Ein biosses suffix an einem thiernamen — 
ausgen. KingmeK bund — kann sich nur auf die heimath des tbiers 
beziehen, z. b. kiagtup nerssutai die tbiere des beissen (erdtheils); 
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tunuata uhalia ein hase von der ostseite; imap umassorujue des 
meeres gewiirra). 

29. tuK, 1. der zu (ilun) gehorige —. Steht fast immer mit 

suffix, und hat eine ahnliche anM rendung, wie das vorige. neu (no. 4), 

was in seiner superlativen hedeutung (§. J15) nur vermittelst dieses an

hangs suffixe mit bezug auf eine mehrheit annehmen kann, hat gewohn-

lich SSUK. Z. h. 

angut ein mann, angutitait ihre zugehorigen mannsleute; die manner 
der familie oder gesellschaft. 

urnciK ein weib, arnartai seine zugehorigen weibsleute, die er bei sich 
im haus oder auf dem boot zum rudern hat. (Mit blossem suffix 
bedeutet angut vater, arnau mutter.) 

merdlaK (13) ein kind, merdldrtait die zu ihnen gehorigen kinder — 
(eigene und andere die bei ihnen sind). 

nåparsimassoK (72,1) ein kranker, ndparsimassortåt ihr zugehoriger 
kranker; der kranke unter ihnen. 

angneK (4) der grosste, angnerssdt der grosste unter ihnen. 

Abweichend gebildet ist; muvtaK die zu einer (leblosen) sache gehorige 

person (mensch oder thier); und in bezug auf menschen: der zu ihnen 

gehorige inhaber (der macht, oder des vorranges, oder des landes auf 

dem sie wohnen), — von inuk in der bedeutung: besitzer, inhaber. 

30. - t u a K  ( a n  s t a m m e n  a u f  i k  - S U U K ) ,  1 — mehrh. tuat (suat), 

d e r  e i n z i g e  d e r  a r t .  Z .  b .  

erneu sohn, ernitud sein einziger sohn. 

panik tochter, panisud seine einzige tochter. 

atissagssaK (2,14) anzug, atissugssatud sein einziger anzug; das ein
zige was er anzuziehen hat. 

pik habe, pisuara meine einzige habe, mein ein und alles. 

31. t d K  (an stammen auf eu u. ik sdjc), 1. ein neuer od. neu-

l i c h  e r h  a l t e n e r  — .  

32. - t o K U K  (an stammen auf en u. ik -sonaK), 1. ein alter od. 

v e r a l t e t e r  - — • .  

tdx hat oft ein suffix in ahnlicher bedeutung, wie suffixe an liaK und 

siaK (no. 19 u.20) stehen, namlich: was er neu od. zu neuem besitz er-

halten hat. toKaK kommt nur wenig vor, da man statt dessen gewolin-

licher das damit gebildete pisoKUK (s. u.) als adjectiv braucht. Z. b. 

igdlo ein haus, igdlutdn ein neues haus; igdlutoKaK ein altes haus. 

iput (6) ein ruder, ipntitaK ein neues ruder, iputitoKaK ein altes ruder. 

natseu ein seehundspelz, natsersdiK ein neuer seehundspelz; natsisoKaK 
ein alter seehundspelz. 

savik ein messer, savlgsdu ein neues od, neu erhaltenes messer; su-
jorna savigsdt dein vorigs jahr neu erhaltenes messer. 
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pih (s. §.110,1) saclie, pisaK neii erhaltenes; aitsuit pisdra was ich 
jetzt erst neii erlialten liabe; — pisoKUK altes, veraltetes; pdu pi-
SOKUK ein alter sack, hangmit pisoKat alte stiefeln. 

Von taK (SUK) wird liiiufig uacli §. 105 ein redewort gebildet, mit der 

bedeiitung: er hat es neu erlialten, z. h. igdlutdrpoK er hat ein neues 

haus erlialten; Kaj urt arp OK er hat einen neuen kajak erlialten — (gleich-

viel, ol) selhst verfertigt, od. gekauft, od. sonst wie). 

33. - K O K ,  1. ein in seine bestandtheile getrennter oder 

z e r f a l l e n e r ,  n i c h t  m e h r  z u s a m  m e n h a n g e n d e r  o d .  n u r  t l i e i l -

weise vorliandener —. An redewortern mit neK (no. 4) — aus-

nahmsweise auch an biossen verbalstammen — entsteht daraus die be-

deutnng: was davon abfallt;  spiine, abfall,  abschnitzel. Z, b. 

igdlo ein haus, igdlukoK ein zerfallenes haus. 

ig dier fik (5) eine kiste, igdlerftkoK eine in stiicken gegangene kiste, 
od. eine kiste von der ein theil fehlt,  eine unvollstandige kiste. 

KajaK inannsboot, Kajakua sein zerfallener (und dårum von ihm nicht 
mehr gebraucht werdender) kajak, oder die iiberreste von seinem 
kajak. 

aserorpoK es ist entzwei gegangen, aserornikoK ein stiick von etwas 
entzweigegangenem. 

pilagtorpojc (63) er siigt, pilagtorniknt siigespane. 

sanavoK er arbeitet (hesonders in hoiz), schnitzt,  sånukut sclinitz-
spiine, hobelspane. 

Die mehrheitsform dieses anhangs an nameu von personen gehiingt, ist 

der gewohnliche ausdruck, nm die ganze familie (in uneigentlicher be-

deutung auch die  kameraden)  derselben person zu bezeichnen,  z .  b .  Dd-

vikut David und seine familie; Simukut Simon und seine leute; Israi-

likut das volk Israel. ,  

34. -ngndK (ng-ndK?), 1. — immer mit suffix, und fiir die 2te u. 

3te person gewo ulich verliingert durch no. 16: -nguungua der, den er 

vor andern seines gleichen fiir sich bestimmt hat, oder dem er unter 

s e i n e s  g l e i c h e n  d e n  v o r z u g  g i e b t ;  s e i n  l i e b s t e s  d e r  a r t .  I s t  z w a r  n u r  

ein provincialismus, der aber seiner schonheit wegen wohl verdiente all-

gemein zu sein, und es gewiss auch leicbt werden kiiunte, zumal da die 

allem anschein nach dainit wurzelverwandte Optativform §.58,4 alige-

mein gebrauchlich ist.  Z. b. 

ind platz, iningnanguat dein liebstes platzchen; die stelle, wo du so 
gern deinen platz hast. 

aipaic gefiilirte, alpangnangua sein liebster gefiihrte; der, den er vor 
andern gern zum gefahrten hat. 

iterftk (5) aufwachzeit,  iterfingnåra meine liebsfe aufwachzeit; die zeit,  
um welche ich gern aufwache. 

Gronl. Gramm. ^ 
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ugdlagagssaK (2, J4) worauf gescliriehen werden soli,  agdlagugssung-
nåra das worauf icli vorzugsweise gern schreiben mochte, oder 
was icli nicht gern einem anderen zum drauf schreiben iiberlas-
sen mochte. 

pivjih (5) ort,  wo man hingeht (v. pivou), pivfingnårissartugkaminut 
(5, 34, 46, J 06 [2mal], 2) autdlarput sie ziehen dahin, wohin sie ih-
ren liebsten (u. gewoiinten) zug zu haben pflegen (z. b. zugvogel). 

35. -  å l  u h ,  - r a l  a h ,  r å l a K ,  i .  ein ganz kleiner, wunziger—. 

ralalt ist allgemein gebrauchlich an wortern, die schon an sich eine klein-

heit bezeichnen, und wird dann meist durcli nguaK (no. 16) verlangert; 

die beiden andern formen dagegen sind mehr oder weniger provincia-

lismen. Z. b. 

mihissoK ( J )  e i n  k l e i n e s ,  mikissoralah od. mikissoraldnguaK ein wun-
zig kleines. 

naitsoK (1) kurzes, naitsoraldnguit ganz kurze stiimpfchen, 

malik eine welle, maliålmt wunzige wellen, malidh'mguit kleine wun-
zige wellchen. 

KingmeK ein hund, Kingmiåluit od. Kmgmerålåt wunzige hunde. 

or pik ein baum od. strauch, orperdldt wunzige straucher, gestriipp. 

36. - k d n e K ,  i .  beinahe. Wird mir an ortsworter (§. 46 f.) und 

ihnen iilinliche gehangt, und hat immer suffix und apposition. Z. b. 

Kule oberes, Kulikdnianit von seinem beinahe oberen her, fast grade 
von oben, nur ein wenig von der seite her. 

aldngoK schattenseite, aldngiikdniane an seiner beinalien schattenseite; 
naher an der volligen schattenseite, als an der sonnenseite (z. b. 
einer insel od. eines berges). 

nuk ecke, nukdnlane beinahe an seiner ecke, nur ein wenig davon. 

iso ende, isukdnianut nahe an sein ende hin, nicht ganz bis dran. 

37. a l u a n ,  1. (s. §. 29,1 u. §. 37, 3) — ein zwar gewesener — 

(der es nun aber nicht mehr ist).  Ist sonst ein sehr gebrauchlicher fort-

bildender redewortanliang (s. no. JIO), und gehort also eigentlich nicht 

hieher, wird aber in gewissen fallen mit obiger adjectivischer bedeutung 

auch an nennworter gehangt, doch in der regel nicht unmittelbar, son-

dern das stammwort wird, wenn ein suffix erforderlich ist, durch gd 

(no. 46), sonst durch UVOK (no. 48) zum redewort gemacht, und daran 

galuau (d. i.  aluan an den bindecharakter) gehangt; nur gssau (no, 14) 

kann es unmittelbar annehmen (wo dann der endconsonant die stelle 

des bindecharakters vertritt),  in der bedeutung: was zwar das sein sollte, 

a b e r  . . . .  Z .  b .  

pigssaK (14) bestimmtes theil,  pigssaraluat was zwar dein bestimmtes 
theil war, oder was du zwar hiittest haben sollen (aber nicht ge-
kriegt hast). 
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UminssugssaK (136,2,14) was iiingegolien werden soli ,  tuniussagssa-
raluu was er zwar liåtte l i ingeben sollen (aber doch helialten l iat) .  

hikiah ein nagel,  hikiuiiguluaK ein gewesener nagel (der aber nun zu 
anderem verarbeitet  ist) .  

'pi tsagssuuK (15) selir  vortreffliclies,  pitsugssugaluuK was zwar selir  vor-
trelFlich ist  od. gewesen ware (aber doch nicht gebraucht wurde).  

iné wohnung, inigigaluarput unsere ebenialige wohnung; was zwar nn-
sere wohnung war (es aber niclit  inehr ist) .  

pik l iabe, pigigali iura was icli  zwar eitunal besessen liabe (nun aber 
niclit  melir) .  

ungut,  mitsufF.:  vater,  ungutigigali iut  dein zwar gewesener (d.  li .  ver-
storbener) vater.  

mihaic j i ingeres geschwister,  nxikarigalua sein verstorbener j i ingerer 
bruder.  

Jåko Jacob, JåkugaluaK der weiland Jacob. (In dieser bedeutung wird 
es immer angebangt,  wenn von verstorbenen personen die rede ist) .  

b) substantivische. 

§• 121. 

Diese untersclieiden sicli  von den vorigen dadurcli ,  dass nicht der 
anhang, sondern das stammwort als das uutergeordnete ersclieint,  ent-
sprechend unsern Genitiven in znsammengesetzten wortern, wie wir 
denn auch die clamit gebildeten worter theilweise durch solche Geni
tiv -  verbindnngen wiedergeben konnen. Die weniger anwendbaren ste-
heii  auch hier zuletzt (no. 43. 44. 45.).  

38. - l i h ,  3,1. was dainit  versehen ist;  -iges.  Z. b. 

tu ii  g  o saft  (in beeren),  tungulih was salt  hat,  eine saftige beere.  

])iJi  sache, habe, ])Uik behabt;  der was hat.  

suko waffe, sdJculik einer mit waffen; ein bewaffneter.  

JUIKUK ein herg, KuKalih bergiges,  gebirgiges (land).  

ujaruh ein steiu,  ujarulih steiuiges.  

auh blut,  aulih blutiges; augdli t  l)lutige. 
Anm. Die inehrheitsform dieses anhanges — gdli t  — ist in Labr.  

ggit,  z. b.  uuggit blutige, piggll  die was haben; — s. §.7.  

39. mio,  i .  der da ist  od. wohnt od. zu hause ist;  ein — 

bewohner.  Die worter auf t  verlieren dasselbe. Z. b.  

si lu die erde, welt ,  si lamint  die erdbewohner.  

narssuK el)enes land, nursmrmiut  die bewohner des ebenen landes. 

hlh ein bach, hungmiut die am bach wohiien. 

uJdlineK Labrador,  akil inermiut  die bewohner von Labrador.  

nm at  herz, umamio was im herzen wohnt,  davon: umumiugd (46) er 
hat 's  im herzen (nicht nur im munde).  

KuneK mund, Kanermiugd (w. d.  vor.)  er fiihrts im munde. 

agssuK finger,  mht.:  die band, ugssarmiugå (w. d.  vor.)  er hat es in 
der band, od. an der band, od. am finger.  

9 * 
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40. - K a t ,  1. Ist  eins mit no. 11, und bedeutet an nennwortern ge-

wohnlich: der mit i  lun (suff.)  das ist ,  sein mit—; ausnahmsweise: 

der mit i lun da ist .  Z. b. 

igdlo haus, igdloKutu sein liausgenosse. 

nuna land, nunaKatå sein landsmann. 
KujctK ein mann in seinem boot,  Kajavatd sein mit-kajak, der mit ihm 

(u. bei ihm) im kajak fåhrt.  uujan at igssaKangmama (14,47,87) 
unigpunga weil ich niemand liatte,  der mit mir gefahren wåre, 
blieb ich da. 

natscK ein ringelseehund, natsejcatå sein mit -  ringelseeluind. munu 
natsip amia taorserumagaluarpura (78,110) natseKatdnik icli  mochte 
gern dieses natsekfell  gegen ein anderes natsekfell  vertauschen. 

JudnaseKatd sein mit-Joliannes, d.  i .  entw.: der,  Mie er selhst.  Jo
bannes lieisst ,  od.:  der Johannes der bei ihm wohnt.  

41. - K u t  (seltener -mit), 1. was sicli  da befindet oder da-

hin gehort.  Steht meist mit suffix,  und ist  vielleicht urspriinglich eins 

mit no. 9.  Z. b. 

sak das vordere (§.46),  saKiit i t  die jagdgerathschaften eines kajak-
fahrers (harpune, wurfpfeile),  die er immer vor sich auf seinem 
fahrzeug liegen hat.  

kujaleK (45) das siidlichste,  kujalenutd was an seinem siidlichsten ist;  
eine am siidende des landes liegende insel.  

KupaK eine spalte,  Kupauut ein keil ,  den man in die spalte eines ein-
gezapften holzes (hammerstiei ,  scheinelbein od. dgl.)  steckt,  damit 
es sich nicht herauszieht.  

erssan backen, erssaKutit  (mht.)  backenbart.  

iso das ende, isormit  ein knopf oder knoten am ende eines riemens 
oder einer schnur.  

Wahrscheinlich eine abweichende form desselhen anhangs ist  die endung 

rut  in xaorut  stirnband, kopftuch, — von Kauk stirne. 

42. - m i n e K ,  3,1. ein sti ick —; auch: ein sti ick des stoffes,  

woraus das gemacht ist .  Z. b.  

amen ein fell ,  amimineie ein sti ick fell .  

nissuk holz,  KissurnineK ein sti ick holz.  

IgalaK ein fenster,  igaldmmeK ein sti ick fensterglas.  

ånoraK ein kleidungsstiick (vorzugsweise von europaischem zeug),  dno-
rdmernit  stiicken zeug, zeuglappen. 

43. TOK (an stammen auf e,  EK und ik,  zuweilen SOK),  1. der es 

in grossem maasse hat;  ein gross — iger.  Wird auch an verbal-

stamme, namentlich der 4ten u. 5ten classe, gehiingt — { tdic  an die auf 

a und é,  SOK an die auf e und o),  — wo es dann an bedeutung einem 

verstarkten Nominalparticip gleich ist .  Uebrigens kommt dieser anhang 

meist nur in feststehenden benennungen vor,  und kann daher nicht ganz 

beliebig angewendet werden. Z. b.  
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niatcoK kopf,  niaKortotc (eig.:  ein grosskopfiger) — eine schellente.  

nio bein, niutoK (eig.:  ein langljeiniger) — eine art  spinne, genannt 
weberknecht.  

j)d(K) miindung, fdtoK was grosse miindung hat;  ein waldhorn. 

pik (s.  §.110,1) håbe, besitz,  pisdu ein grossliabiger;  der grosse od. 
viele habe hat:  ein reicher.  

i t ivoK es ist  t ief,  i t isou was sehr tief ist .  

mavtnvoK es ist  fest ,  mavtusoK was sehr fest  ist .  

plumavoK (78) er will  haben, piumato/c ein habsiichtiger.  

Anscheinend aus diesem und no. 33 znsammengesetzt ist  -hortoK, mit 

der bedeutung: gross an umfang, oder gross in seinen theilen, z.  b.  

igdlerf ikortoK eine grosse (geraumige) kiste,  oder eine kiste in grossem 

maasstab; — dieser anhang ist  aber nicht sonderlich gebrauchlich. 

44. - n s s u k  (an stammen auf h zuweilen -ngussaK),  1. was dem 

ahnlich ist;  — ahnliches.  Kommt, wie das vorige, am meisten in 

feststehenden benennungen vor.  Der hiilfsvocai an t  ist  hier u,  Z. b. 

imjaK, KajuussuK ein im kleinen nachgemachter kajak, ein modeli  von 
einem kajak. 

inuk ein mensch, inussaK eine puppe. 

teridniaK ein fuchs, teridniaussat  (inht.)  eine grasart  mit einer ahre 
die dem schwanz eines fuchses ahnlich ist .  

tuseK ein teich, taslussuK eine fast ganz geschlossene und somit teich-
ahnliche bucht (der see).  

Kilaiik (li ir/ciZaut,  s .  §.  7) eine trommel, KilaungussaK ein regenbogen. 

45. g - d l e j c  ( i n  L a b r .  r - d l e / c ) ,  an t  mit einschluss desselben tdleic,! .  

was am weitsten in der richtung ist;  das iiusserste in der 

reihe. Kommt in folge seiner bedeutung ausser an ortswortern nur 

wenig vor.  Wenn noch ein anhang oder ein suffix dran kommt, haben 

stamme auf t  oder einen vocal haufig nur leK. Z. b. 

sujo (§.46),  snjugdle/c der erste;  sujugdli t  die ersten, die vorfahren; 
siijugdlivut oder sujulivut unsere vorfahren. 

kingo (§.  46),  kingugdlerc der letzte.  

suk (§.  46),  sagdleu das vorderste.  

luno (§.  46),  tunugdlen das hinterste.  

avat (§.46.),  uvatdli t  die aussersten, die am meisten draussen sind 
(seewiirts).  

iso ende, isugdleu der iiusserste;  der nachste am ende. 

pdu die miindung, pårdli t  die am nachsten an der miindung (z.  b.  
einer fiorde) sind. 

naggut (6) der schluss; das woinit  es aufhort,  naggatdlen der dem 
schluss zunåchst ist ,  der letzte (z.  b.  der letzte vers eines l iedes).  

Die abweichenden beugungsformen dieses anhangs s.  §.  29,1 u. §.  38. 
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II .  Anhangsredeworter.  

[Die intransitiven slehen liier mit personzeichen; die transitiven mit suffix (s. §.52, 

anm. 1); und bei denen die beides mit und olme suffix gebraucht werden, ist zum 

zeichen dessen die endung OK vom hauptcharakter getrennt (p-o/c, v-ow).] 

1) umbildende. 

Hielier gelioren also anhange mit redewortbedeutung, die an nenn-
worter geliangt werden; nicht wenige derselben werden aber aucli  an 
verlialstamrae geliangt,  docb immer in derselben bedeutung, wie an 
nennworter,  namlich so, dass der begriff des Tedeworts als ein ding 
(das schlalen, das wadien, das rederi etc.)  betrachtet wird. Auch li ier 
stehen die am haufigsten anwendbaren zuerst,  

§. 122. 
46. g - d ,  h a l h t r .  g - i n g n i g p o K  od, g-ivon, er hat ihn zum —; es 

ist  sein —, od. es ist  i hm das.  Z. I).  

erneK sohn, ernerd er hat ihn zum sohn. 

nnna (land),  mit suff. ;  heimath, nunagd er liat  es zur heimath, ist  da 
zu liause. narssatc n i inagdru icli  bin in narssaK zu hause. 

hautuK (6) ein hammer, hautard er hat es zum hammer, hammert 
damit.  

er mut (6) — sonst ermuse/c — ein trinkgefass,  ermusigd er liat  das 
zum trinkgefass,  trinkt daraus. 

igsiavfik (5) ein sitz,  igsiavfigd er hat es zum sitz,  sitzt  darauf.  

navssaK gefundenes, navssdrd er liat  es zum gefundenen, d.  i .  er liat  
es gefunden. 

angeKd (12) sein grosserer,  angeulgdra ich habe ihn zum grosseren, 
d.  h.  er ist  grosser als ich. 

suk was, sngd er hat es zum was, es ist  ihm etwas, d.i .  es gelit  ihn 
was an. sugmgi lara (87) er geht micli  nichts an. 

angut (mann),  mit suff. :  vater,  angutigd er hat ihn zum vater.  

nujortd (3) der bei ihm ist ,  sein beiwohner,  najortigd er hat i lm zum 
beiwohner,  hat ihn bei sich. 

ateK namensvetter,  atérdra ich habe ihn zum namensvetter;  er heisst  
wie ich. 

An verbalstammen, wo dieser anhang (il ters vorkomint,  — (doch meist 

nur an urstammen, und fest),  — hat er gewohnlich die bedeutung: es 

(d. obj.)  ist  od. scheint ihm so, er halt  es dafiir;  seltener:  er 

(d. subj.)  ist  od. thut so g egen ihn od. in hinsicht auf ihn. 

Z. b.  

angivojc es ist  gross,  ungigd es ist  ihm (zu) gross.  

ungusigpoK es ist  weit ,  ungasigd er hat es weit  (von sich),  ist  niclit  
nahe dran. 

kingujavoK es (ein fahrzeug) schliigt leicht um, kingnjugd er halt  es 
fi ir  leicht umschlagend. 
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ersivoK er fiirchtet sicli ,  er sig d er linchtet sicli  vor ihrn. 

tmgavoK er ist  anlianglicli ,  ungagå er ist  anhånglicli  an ihn. 

Eine verlangerung desselben, die mit reciproker bedeutuug: einander,  

— und dalier nur in der zweilieit  u.  melirheit  — angewendet wird, ist  

g-igput (g -  igpuh),  sie sind einander das,  l iaben einander 

ziun —; z. b.  sugigput sie gelien einander was an; atértgput sie haben 

einander zu namensvettern, l iaben einerlei  namen; agssuard er ist  ihm 

entgegen, agssuurigput sie sind einander entgegen. An gewissen wor-

tern — namentlich an der verbindung Katigd (§.  123,4) — dient anch 

der stamm dieser verlangerung als nennwort,  in gleicher bedeutung wie 

deren Nominalpart icip,  z .  b.  atéri t  die einerlei  namen l iaben,  ingerdlu-

Katigit  (s.  §.  123, 4) reisegefåhrten. •  

§. 123. 

Eine besondere erwahnung verdienen nocli  die verbindungen die-

ses anhangs mit gewissen andern, wegen des zusammenfliessens der bei-

derseitigen bedeutungen in eine von uns ånders ausgedriickt werdende 

gesammtbedeutung, namlich: 

1) mit dem Nominalparticip; s .  no. 137. 

2) mit pik no. 5 (s.  das.):  f i g d ,  eig.:  er bat ihn zum ort (gegenstand) 

des so t lnms;— vvorans dann haufig die bedeutung entsteht:  er thut 

ihm so. Was hier object ist ,  wurde beim (intr.)  stammwort im Ter

minalis stehen, und das object des (trans.)  stammworts steht hier im 

Modalis.  Z. b.  

OKurpoK er sagt,  oKarf igd  er sagt zu ihm — (ist  dasselbe wie: tau-
ssumunga oKurpoic) .  

agdlagpoK er schreibt,  ugdlagfigd er schreil)t  ihm, od. an ihn (kann 
aber auch heissen: er sclireibt darauf).  

KinuvoK er hittet ,  Kinuvf igd  er hittet  ihn. 

avalagpoK er geht vom lande (seewarts),  fåhrt  ab, avalagfigd er fahrt 
zu ihm hinaus. 

isumdhérpd er denkt nicht mehr daran, isurndkérfigd er gedenkt es 
(Mod.) ihm niclit  mehr,  vergiebt (es) ihm. pinerdlugdnik (94,2) 
isurndkérfigd er vergab ihm seine missethat.  

3) mit %it no. 6 (s.  das.):  utigd; — insofern hier durch u t  nicht so-

wohl das sinnliche mittel ,  als vielmehr die geistig wirkende ursache be-

zeichnet wird, so ist  die gesammtbedeutung: er thut es dårum, um 

de s s wi 11 en, aus dem grunde — (eig.:  er hat das zur ursache 

des —). Z. b. 
autdlarpoK er geht weg, uutdlautigd er geht dårum weg. 

unigpoK er bleibt da,  unigssutlgd er bleibt deswegen da. Kitorndnguar-
put wir blieben um unsei 'es kindes willen da. 
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uhgpou er zittert ,  ngdlut'igå er zittert  deswegen. sar fait ugdlullgåra 
ich zitterte (vor angst) wegen der lieftigen stroinung. 

makitavoK er ist  aufgeblasen, l ioclnnuthig, maUtutigå er ist  aufgehla-
sen dariiber,  briistet  sich damit.  

4) mit Kat no. 11; Katigå er Iiat  ihn zum —genessen, thut 

es mit ihm zugleich, ist  so — als er;  und Katigigput sie thun 

das mit einander,  sind einerlei  —, und an transitiver) redewor-

tern: sie thun einander so. Z. b. 

sinigpoK er sclil i ift ,  s'meKutigd er hat ihn zum schlafkameraden; sine-
Katigigput sie sind schlafkameraden, schlafen beisammen od. mit 
einander.  

ingerdlavoK er reist ,  ingerdlaKatigd er reist  mit ihm zusammen; Inger-
% dluKatigigpugul wir reisten mit einander.  

portuvoK es ist  l ioch, portOKatigå es ist  so hoch wie (jenes);  porto-
Katigigpnt sie sind einerlei  hoch. 

asava er liebt ihn, asaKatigigpul sie l ieben einander.  

hajumigsarpd (132) er muntert  ihn auf,  hajtmigsarKatigigpul sie mun-
tern einander anf.  

5) mit einem fiir  sich allein nicht vorkommenden anhang te oder (an 

den stammen auf CK, ih  und t ,  die als participwurzel s  haben) se, also 

tigd od. sigd, in der bedeutung: er ist  so (gross,  lang, weit  etc.)  
w ' e  • Merkwiirdig genug wird diese zusammensetzung gewohnlich 

ohne suffix gebraucht,  und das verglichene durch Kanon (wie?),  ima od. 

ta ima (so),  od. die apposition tut (so wie) damit verbunden. Dagegen 

kann sie an narpoK (no. J28) ein auf dessen object (project) beziigliches 
suffix haben. Z. b.  

takivoK es ist  lang, KanoK tahit igdwie lang ist  es? ima taklt lgaoK so 
lang ist  es;  l imatut tahitigaoK es ist  so lang als dieses.  

imgasigpoK es ist  weit ,  tahanungatut (§.  41) ungasigsigaoK es ist  so 
weit  als dort hinunter;  merKiiitsutnt ungasigsigaoK es ist  so weit  
als (nach) merKiii tsoK. 

erininarpoK (128) man wartet mit ungeduld auf ihn, od. man kann's 
nicht erwarten, bis er komint;  KUIIOK erininartigdinga wie sehr 
konntest du mein kommen nicht erwarten? od. wie sehr war ich 
dir zum ungeduldig werden? (elg,;  wie sehr hattest  du mich zum 
nicht — erwartet — werden — konnenden?).  [Auf eine solche irage 
ist  die antwort gewohnlich unbestimmt, etwa: erininångilati t  (87) 
ich wurde nicht ungeduldig iiber dich; od.:  erininaicuuti t  (88) du 
warst mir allerdings sehr zum ungeduldig werden.] 

§.  124. 
47. - K a r p o K ,  er hat —; od.:  es hat (giebt) da —. Z. b. 

sdriydUk ein kabeljau, sdrivdleKurpoK es hat (d.  i .  es giebt da) kabel-
jaue; sdrivdleKangilaK es giebt keine kabeljaue. 

savih ein messer,  suveKarpunga ich habe ein messer.  
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hip mit (28) vorrathiger tabak, tiipauteKurpit hast du vorratingen tabak'? 

aumarssuit  (15, mht.)  steinkohlen, avane anmarssuaKarpoK in norden 
liat 's  steinkolden. 

nuna land, mit sufF.;  heimatli ,  nunaicarpoK es hat (da) land, od.:  er  
hat (da seine) heimath,  wohnt (da),  sordlo tasunu nunaKangilaK 
(87) gleichsam hat dort der westen kein land, d.  i .  man sollte 
denken,  es Måre dort  in westen kein land (s .  §.  66,  2) .  pdmiune 
nunuicarpiinga ich wohne bei Fredrikshaab no. 39, mht.) .  

inuk mensch, mit suff. :  besitzer,  inoKarpoK es hat (da) inenschen, ist  
bewohnt, od.: es hat seinen besitzer, ist nicht herrenlos. mdna 
moKarpa gehort dieses jemand? 

§. 125. 

Von den zahlreichen moglichen verbindungen dieses anhangs mit 

anderen sind folgende besonders zu erwåhnen: 

1) mit neic no. 4:  neuarp OK, welche verbindnng aus transitiven rede-

w or tern passive hildet,  in der bedentung: es wird ihm so gethan, 

od. es ist  ihm so gethan worden;— eigentl .  wol:  er hat die folge 

oder wirkung dav^u an sich oder zu empfinden (s.  §.  112),  doch lindet 

diese bildnngsweise bei allerlei  (transitiven) redewortern olme unterschied 

statt ,  auch wo das so behandelt  werden keine wahrnehmbaren folgen 

mit sich fiihrt .  (S. auch die bemerkung zu §.  127,1.) Z. b.  

aytorpå er riihrt  ihn an, uglorneKurpoK er ist  angeriihrt  worden. 

Kuerjcuvd (138) er ruft  ihn, KuerKuneKarpoK er ist  genifen worden. 

isslgd er sieht auf ihn, issigineKarputi t  es wird auf dich gesehen. 

patdligpd er komint dran, komint ihm bis zur beriihrung nahe, put-
dl ingneKdngilaK (87) es ist  nicht beriihrt  worden, od. es ist  nie-
mand dran gekommen. 

2) mit (g)iaK no. 10 (s.  das.):  (g)iuKarpoK, man inuss ihm so 

thun, und mit verneinung: man braucht ihn nicht zu —. Z. b. 

merssorpd er nåht es,  merssorimarpoK es muss genåht werden. 

tlguvd er fasst es an, nimmt's in die hånd, UgussariaKarpoK man muss 
es in die band nehinen. 

kulipd er I)ugsirt  es,  kali tariuKurput sie miissen bugsirt  werden. 

ersigd er l 'urchtet sich vor ihm, ersigissariaKanyiluK (87) man braucht 
sich nicht vor ihm zu li irchten. 

Der thåter •—-man— stebt hier erforderlichen falls im Terminalis,  wie 

bei no. 128, z.  b.  i l ingmit  ersigissariaKangilaK du brauchst dich nicht vor 

ihm zu fiirchten. 

3) rrheils in der obigen verbindung mit n e K ,  wie auch sonst an ein-

zelnen wiirtern, besonders aber an Nominalparticipien dient dieser an

hang auch, um unser jemand und (verneinend) niemand auszudriik-

ken. Z. b. 
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silutoK (43) ein verstandiger,  silutungorpoic er ist  ein verstancliger ge-
worden, ist  zu verstande gekoinmen. 

igilugssainaK (2, J4, J7) was mir zmn wegwerfen ist ,  igitugssuinungor-
poK es wurde ein nur wegzuwerfendes, ist  vcill ig nutzlos geworden. 

Niclit  selten besonders an no. 14 -— kommt dieser anliang aucli  init  

sulfixen vor,  und hat dann die bedeutung: er macht es zn einem—, 

od. macht das daraus. Z. b. 

nerutusdK (59,43) recbt weit ,  geråumig, nerutusungorpara icli  l iabe 
es recht weit  gemacht.  

ulimavfigssaK (5,14) ein werden-sollender liaukiotz,  ulimavfigssungorpd 
er macht es zu einem hauklotz,  macht einen hauklotz draus. 

50. s i v  OK (verliert  wol i iberall  in Gronland im Indicativ das v ,  

also S'IOK), er trifl t  das an, erlangt od. erhalt  es;  und — wie es 

am haufigsten vorkommt — verlangert durcli  no. 76: slniarpoK er 

sucht das zu er halten oder anzutreffen, ist  drauf aus sich 

das zu verschaffen (durch kauf oder sonst Mie).  Z. b.  

nuna land, minasivoK er trilFt land; bekommt land zu gesicht.  

inuh ein mensch, InugsivoK er trifft  leute an; imigsmgilagut wir ha-
ben niemand angetroffen. 

ivik brod, iv igsivoK er hat brod erhalten. 

autdlait eine flinte,  autdlaisivunga ich erhielt  eine flinte.  

erKanuK (128) wehe! eruanarsivoK er kriegt sein ungliick. 

pifc (s.  §.110,1) eine sache, ein etwas, pisiniarpoK er sucht sicli  was 
zu verschaffen, will  handeln. 

sufc (s.  §.110,1) was, susivit? was hast du gekriegt? susiniarpit? was 
willst  du kaufen? 

uidisuutigssi tK (6,  14),  Mas zu einer fischschnur (d.  i .  bindfaden),  uu-
lisautigssarsiniarpunga ich suche mir Mas zu einer fischschnur zu 
verschaffen, d.  h.  ich hatte geni Mas zu einer fischschnur.  

An redewortern — wo dieser anhang of ' ters vorkommt (von anhangs-

redewortern an no. 56, 60. 97 u. 128, s.  das.)  — giebt er die bedeutung: 

es M'ird so oder ist  so geworden. Z. b. 

KUKorpoK es ist  weiss,  KCLKorslvoK es M u r d e  Meiss.  

IpigpoK es ist  scharf,  ipigsivoK es ist  scharf geworden. 

tårpoK es ist  finster,  tdrsivoK es ist  finster geMorden. 

ZiiM'eilen kommen auch suffixe daran vor,  in verschiedener bedeutung, 

z.  b.  

ateK name, aters 'wå er erfahrt dessen namen; aters ingi larpnt  (87) M ' i r  
baben seinen namen nicht erfahren. 

sujuneK meinung, begriff,  sujunersingllå (87) er hat keinen begriff da-
von erhalten, od. dessen meinung nicht gef 'asst;  versteht es niclit .  

pisiniarpd (s.  o.)  er sucht sicb das zu verschaffen, will  um das han
deln, pisiniardlura lass mich's kaufen! 



§. 128. Anhange der nenn- und redeworter. 11, 1. 141 

51. siorpoic,  er lia t 's  dara u f  versehen, i st  darauf ans,  

suclit  sicli  das.  Suffixe kommen atich hier in verschiedener bedeu-

tung vor; die gewolinliclie ist  entweder mit beziehung auf eine person; 

er ist  fi ir  ihn d ara uf aus,  suclit  ihm das,  oder mit beziehung 

auf einen ort  od. eine sache: er suclit  es da. (In vielen fallen ist  

es mit dem vorigen und daran gehangtem niarpoK fast gleiclibedeutend, 

wie es dann auch nur eine verlangerung desselben zu sein scheint.)  Z. b. 

kanajoK eine ulke, hanajorsiorpoK er ist  auf ulken aus,  fischt nach 
ulken. 

nuvssaK gefundenes, ein fund, navssdrsiorpoJC er ist  auf einen fund 
aus, sucht was zu finden. 

inigssuK (14) ein (kiinftiger) platz,  inigssarsiorpoK er sucht sich einen 
plalz; inigssarsiorpd er sucht ihm einen platz.  

ivnun ein steiler abhang, ivnarsiorpoK er hat 's  auf steile abhange ver
sehen, klettert  am steilen herum. 

sialuh regen, sialugsiorpoK er ist  im regen draussen. 

unuaK nacht,  unuarsiorpoK er reist  in der nacht.  

sapdte sonntag, sapåtisiorpoK er feiert  den sonntag. (So immer an 
den benennungen von festen und feiertagen.) 

isuma sinn, meinung, is i imasiorpd er sucht die meinung darin,  sucht 
oder forscht nach dem darin liegenden sinn. 

ungncK (4) der grosste,  angnersiorpai er sucht grosste da (unter ih-
nen),  sucht die grossten heraus. 

Aus diesem und no. 6 wird sint ,  Mas sehr haufig gebraucht wird in der 

bedeutung: was man zu der zeit ,  od. bei der gelegenheit ,  od. 

behufs dessen braucht;  z,  b.  xikloK winter,  i ikiorslut  ein kleidungs-

stiick fiir  den winter;  pnjoK nebel,  pujorsiut  ein compas; anorerssuaK 

sturm, anorerssuursiut  ein sturmsegel;  siulu/c regen,  sialugshit  ein regen-

schirm od. regenmantel od. ahnliches; Kaumat der mond od. ein monat,  

Kuumatisiutil (mht.)  ein kalender; kanajoK eine ulke, kanajorsiut eine 

ulkenangel.  

52. :  I arp OK ,  -Harp OK er geht od. fi ihrt  dahio od. nacli  
d em. 

53. : iv-OK, -liu-o/c (wie no. 50: IOK), er macht (scliafft)  das; 

und mit suffix: — ihm —. 

54. : i0rp-0K, - l iorp -  OK, er bearbeitet  es,  ari)eitet  daran; 

mit suffix: — fiir  ihn; und verliingert durch no. 136 (tipå): er macht 

es (d. object) zn einem — fiir  ihn (Terminalis).  

55. :erpd,  - lerpd,  halbtr.  :IVOK, -UVOK, er versieht ihn da-

mit.  Es hat einige schwierigkeit ,  fi ir  die anwendung der doppelten 

formen dieser anhange (:i ,  -W) bestimmte regeln zu geben :  gewohn-

lich werden die mit - /  anfangenden gebraucht an den stiimmen mit un-
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versetzbarem endvocal,  d.  l i .  an denen der Jsten classe,  und der 2ten 

abth. der Sten classe; die mit : i (e)  anfangenden dagegen an stammen 

mit versetzbarem endvocal,  d.  b.  an denen der 2ten classe und der Jsten 

abth. der Sten classe, wie aucb an t  — (in mit  no. 9,  und ntaK (fiiri i t)  

no. 6 verwandelt  sicli  dann t  in ts ,  sonst in s);  — es finden aber vom 

einen wie vom andern luiufige ausnabmen statt ,  die nocb dazu in ver-

scbiedenen gegenden verschieden sind, daber man bier auf den spracb-

gebraucb zu achten bat.  (Wo ipan zweifelbaft  ist ,  fålirt  man immer am 

sicbersten, wenn man die langeren formen (-1) anwendet.)  Ueberbaupt 

sind no. 52 u. 5S niclit  melir  vollig beweglicb, und no. 53 insbesondere 

kommt bei weitem nicbt so baufig vor,  als man aus seiner bedeutung 

scbliessen sollte,  da no. 54 sebr gewohnlicb in derselben bedeutung ge-

braucbt wird, u.  jenes allmablig zu verdrangen scbeint.  Z. b.  

( l iurpoK:)  umiarssuajc  (15) ein scliiff ,  umiarssuuliarpoK er fabrt  zum 
scliiff .  

månik ein ei,  mdniliarpoK er fålirt  nacli  eiern (in die inseln).  

KUKortoK (ortsname), KaKortuliarpoK er reist  nacb kakortok. 

JtangeK (desgl.) ,  hangiurpoK er reist  nacb kangek. 

Kissuh bolz,  KissiarpoK er fålirt  nacb (treil j-)l iolz,  

niuvertoK ( l )  ein kaufmann, niuvertnliarpunga ich gebe zum kaufmann. 

{ l iv-OK:)  ig dier  f ik  (5) eine kiste,  igdlerj i l ivoK er maclit  eine kiste.  

uss'ih abbild,  ussiUvd er macbt il im ein abbild,  l)i ldet ibn ab, 

( l iorp-OK : )  pojc  ein sack, puliorpoK er arbeitet  an einem sack, oder 
macbt einen sack; pinguane (16) pul'wrpai  er macbt einen sack 
fiir  seine såcbelcben; tui l ikuu (33) pii l inpara icb mache einen sack 
aus seinem in stiicken gegangenen wasserpelz ( tuil ik) .  

dnordK ein anzug, oberkleid, dnoråUorpd er macbt il im ein oberkleid; 
i lugdligssaraluara (45, 14, 37) ermnguavnnt (16) dnordliupara vvas 
zu einem bemd fiir  micb bestimmt war,  macbe icb zu einem ober
kleid fi ir  meinen solin.  

nmii iK ein weiberboot,  umiorpoK er arbeitet  an einem weiberboot.  

KajaK ein mannsboot,  KainiorpoK oder Kajal ' iorpoK er baut an einem 
kajak. 

mdnik ein ei,  maniliorpoK er bearbeitet  (d.  i .  koclit)  eier.  

savik eisen, sagjiorpoK er arbeitet  in eisen; sagfiortOK (1) ein scbmied. 

( /  erpd:)  sorKitr taK (29) ein fassreifen, sorKartalerpd er legt reifen drum. 

KdroK eine furcbe, Kdruerpd er macbt furcben binein. 

a n i C K  baut,  i iberzug, arnerpd er iiberziebt es.  

poruseK ein specksack, pdrutserpon (refl .)  er versielit  sicb mit einem 
specksack, sackt speck ein auf den winter.  

mtpuKut (9) ein keil  (zum festklemmen, in eine spalte \mipaK] gesteckt),  
mpuKutserpd er verkeilt  es.  

mdtut (6) ein pilaster,  mdtuserpd er legt ein pilaster drauf.  
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mat o ein deckel,  matulerpd er inaclit  einen deckel drauf,  oder ver-
sieht es mit einem deckel.  

Anm. 1,  In einigen gegenden wird der stamm von no. 52 — HUK, 
iaic als nennwort gebraucht, z. I), KaKortvliaK der nach KaKortoK 
reist;  mdniliat  die nach eiern fahren. 

Anm. 2. No. 53 kommt auch an einigen redewortern vor,  olme snff.  
in gleicher bedeutung wie no. 50, und mit snff. :  er maclit  es so, z.  b.  
taklvoK es ist  lang, tagdlivoK es ist  langer geworden, tagdlivd er maclit  
es langer.  

Anm. 3. No. 55 wird ofters du reb no. 63 verlangert,  namentlich 
wenn der angebrachten gegenstande melirere sind, z.  b.  t igpik eine 
bodenrippe im kajak, t igpilersorpd er hat il in (den kajak) mit boden-
rippen — deren viele sind — verseben; ateK name, ati lersorput (pas
siv) sie sind — jeder l i ir  sich — mit namen verseben worden. 

5(3. - l a r p å  ( - n g i a r p d ) ,  baufiger - é r p d ,  balbtr.  - i a i v o K ,  er maclit  

i l in olme—; und verlangert durch no. J36; erupoK er ist  olme — 

geworden, bat keinen — raehr.  Eine bescbranktere anwendung 

baben zwei andere verlangerungen: -érsivoic (eig.:  er wird obne —, 

no.50),  was nur an benennungen von gliedmaassen gehångt wird, in der 

bedeutung: er friert  daran; uad-érserpoK er verliert  es(durcb 

ungliick),  bat es eingebiisst .  Die wcirter auf l  nehmen bier a an. 
Z. b.  

amcK baut,  i i i jerzug, amerpd er ziebt ibm die baut ab, od. maclit  den 
iiberzug ab. 

slut obr,  siutderpd od. s'mtaiarpd er baut od. scbneidet ibm das obr ab. 

nasu miitze, nasderpoK (refl .)  er maclit  sicb olme miitze,  d.  i .  entw.: 
er nimmt die miitze ab, od. auch (seltener):  er giebt die miitze 
weg. 

auh blut,  auérpoK (refl .)  er verblutet sich; auiarpd er macbt il in od. 
es olme blut,  d.  i .  sowohl: er nimmt ibm (einem lebenden) das 
blut,  vergiesst dessen blut;  als auch; er reinigt es von anbången-
dem blut.  

simik ein propf,  simérpå od. sirniarpd er ziebt den propf heraus. 

Kurdlik hose, KardlingiarpoK er ziebt sich die hosen aus. 

aipagssciK (14) der (sein) gefabrte sein soli ,  aipugssderupoK er bat 
keinen zum gelahrten, muss wol allein geben. 

KujaK mannsboot,  KajderupoK er hat (fiir  die zeit)  keinen kajak, hat 
ibn abgezogen od. ausgeborgt od. verkauft;  xujderserpoK er bat 
seinen kajak durch ein ungliick verloren. 

aleK harpunriemen, ulérupunga icb hin (fiir  jetzt)  obne barpunriemen; 
dtdmut alérserpunga icb babe an einem scbildseebund meinen har
punriemen eingebiisst  (dadurch, dass er damit durcbging).  

merKut (9) eine nabnadel,  mernutderserpoK sie bat ibre niibnadel ver-
loren od. zerbrocben. 

agssaK finger,  agssdersivou er i 'r iert  an den fingern. 

Anm. 1.  érp-oK (sowohl mit als obne suffix) kommt auch an meh-
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i 'eren verbalståinmen vor; an anliangsstammen in der bedeutung: nicht 
mehr,  s.  no. 73, 74, 81, 113, 126, j27,—- sonst aucli  in etwas anderer 
bedeutung, z. h. anivoK er geht liinaus, unérpoK er ist draussen; ua-
SUVOK er ist  miide, KusuérpoK er ist  nicht mehr miide, KasuérserpoK er 
hat (sicli)  ausgeruht,  KasuersarjwK (132) er ruht aus.  

Anm. 2. ut (no. 6) an erporc (refl .)  bedeutet gewohnlich: das wo-
f ii  r  man es weggegeben li a  t ,  od. w a s man i m t  a u s  c li  d a f  ii  r  
erhalten hat,  z.  b.  lul lerutå das wofiir  er seinen wasserpelz (fui-
Vik) gegeben hat (eig.:  sein -  sicli  -  olme-wasserpelz-macliensmittel) .  

57. - i p o K ,  ist  ohne das,  ist  dessen baar.  Wird cifters,  um 

die bedeutung zu verstarken, durch no. 1,48 (mit verkiirztem vocal),  u.  

88 verlangert:  USOKUOK,— kommt aber i iberhaupt nicht sehr haufig vor,  

da no. 47 mit angehångter verneinung in dieser bedeutung das gewohn-

liche ist .  Der li i i lfsvocal an t  ist  auch hier a.  Z. b. 

pik habe, pipon er ist  ohne habe, ist  arm. 

aput schnee, aputdipoK (das land) ist  ohne schnee. 

ajortoK (1) hoses,  siinde, ajorUiipoK er ist  ohne siinde. 

pmgisaK (87, 2) was man nicht mitgekriegt hat,  oder wo man nicht 
gewesen ist ,  pingisdipoK od. pingisai tsoKaoK er ist  allenthalben ge-
wesen, weiss von allem aus erfahrung zu reden. 

Fast haufiger als an nennwortern, kommt dieser anhang an redewortern 

vor, denen er immer die entgegengesetzte bedeutung giebt, z. b. manig-

poK es ist  eben, manipoK es ist  uneben, snkavoK es fahrt  schnell  dahin, 

hat starke fahrt,  snhdipoK od. suhailsoKctoK hat langsame fahrt; t t ihor-

poic  er ist  freigebig, t i i l iuipoK er ist  geizig; s.  auch no. 128 u. 129. 

58. - h i p  OK, er hat es klein. 

59. t i l v o K ,  SUVOK (v.  no. 43),  gewohnlicher aber mit verkiirztem 

vocal:  t  uv  OK ,  SUVOK, er hat  es gros s.  Beide — besonders IUVOK 

— werden auch mit UCK (no. 4) an mehrere redeworter gehiingt,  in der 

bedeutung; wenig, viel;  — und an tuvoK wird sehr gewiJhnlicli  zur ver-

stårkung noch KUOK (no. 88) gehiingt.  Z. b.  

issé auge, issihipoK er hat kleine augen; issi tuvoK er hat grosse augen. 

taleK arm, tal ikipoK er hat kleine arme, talertuvoK er hat grosse od. 
lange arme. 

UV(UOK tag, uvåluldpoK es hat kleinen tag, ist  kurz tag (uvdluTiineK (4) 
der kiirzeste tag);  uvdlortuvoK es hat grossen tag, ist  lange tag 
(uvdlortuneK der langste tag).  

ake bezahlung, akikipoK es hat kleine bezahlung, ist  wohlfeil;  akisn-
VOK oder akisoKaoK es hat grosse bezahlung, ist  theuer.  

inilvoK er lebt,  inunikipoK er hat ein kleines leben, lebt kurz; imtner-
tuvoK er hat ein grosses leben, lebt lange. 

nerlvoK er isst ,  nerinertoKaoK er isst  sehr viel (aufs mal).  

60. g - i g p O K ,  er hat das gut od. schon; und verlangert durch 

no,50: g- igs ivoK er hat ein gutes od. schones gekriegt.  
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61. -lugpoK (rdlugpoK) er hat das schlecht.  

Sind beide nicht recht beweglicli .  Dagegen hildet letzteres theils fi ir  

sicli  allein,  noch melir aber in verbindung mit neK (no. 4) einen ge-

wohnlichen redewortanhang, s.  no. 94. rigpoic koinmt aucli  an verbal-

stammen vor,  doch nur als fest ,  und meist mit einiger veriinderung des 

stammworts.  Z. b.  

isuma gemiith,  isumayigpoK er hat ein gutes gemiith,  ist  wohldenkend; 
isumalugpoK er hat ein hoses gemiith.  

ånoruK kleidung, dnordrigpoK hat gute oder schone kleidung; ttnor-
drigsivoK hat gute od. schone kleidung gekriegt (gegen friiher),  
geht jetzt  gut gekleidet;  anordlugpoK hat schlechte kleidung, geht 
in lumpen einher.  

nunu land, nunagigpoK (die gegend) hat gutes land, besteht aus gu-
tem land; nunalugpoK hat schlechtes (unebenes, steiniges) land. 

OKalugpoK er redet,  oKutdlorigpoK er redet gut,  d.  i .  r ichtig od. ge-
laufig, ist  wohlredend. 

62. - l i a r p o K ,  thut solches. Scheint eine verlangerung von 

no. 19, wird aber kaum ånders gebraucht,  als an Nominalparticipien. 

Z. b. 

ajortoK (1) hoses,  siinde, ajortuliarpoK er thut hoses,  siindigt.  

ajungitsoK (87,1) gutes,  ajnngitsullarpoK er thut gutes.  

tupingnartoK (128, 1) wunderbares,  tupingnarhiliarpoK er thut eine 
wunderbare that,  ein wunder.  

63. t o r p o K ,  an e ,  e n  u. i k  zuweilen s o r p o i c ,  er braucht das,  

bedient sich dessen (in der art ,  wie es zu brauchen ist) .  Kommt 

vor 1) an den benennungen von ess- und trinkwaaren, in der bedeu-

tung: er isst  oder trinkt das; 2) an den benennungen von fahrzeugen, 

in der bedeutung: er fahrt  darin,  und an einzelnen andern wortern; 

3) an mehreren redewortern (auch mit sulfixen, und dann halbtr. tni-

VOK)  ,  wo es die handlung als aus einer wiederholten od. fortgesetzten 

verrichtung bestehend angiebt — ofters ist  dann eine solche bildung ge-

brauchlicher als das stammwort selbst;  — und 4) werden durch das 

Nominalparticip desselben die benennungen der gronl.  l i ingenmaasse ge-

bildet. An redewortern hat es ofters eine andere form, naml. ssorpoK, 

halbtr.  ssuivoK. Z. b. 

1) nexé fleisch, neKitorpoK er isst  fleisch. 

miteK ein eidervogel,  mitertorpoK er isst  eidervogel.  

ivih brod, ivigtorpoK er isst  brod. 

vine wein, vinisorpoK er trinkt wein. 

2) umiaK ein weiberboot,  umiartorpoK er fahrt  im weiberboot.  

agssctK (finger),  mht.;  die hand, agssartorpoK er braucht die hånde, 
thut handreichung. 

10 
Gronl. Gramm. 
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3) pilagpå er zersclineidet es,  piluytorpd er zersagt es.  

Jcutipui (inljt .)  er i i igt sie zusaminen, haterssorpai er sammelt sie.  

nmigd er Iiasst  i l in (fi ir  eine Meile),  umiijssorpd er ist  i lun feind 
(daiiernd).  

4) tihersortoK die lange des zeigefingers (tiheh). 

pernertortoK die li inge des arms I)is zum ellbogen (perneK), 

talersortoK die liinge des ganzen arms {talen). 

64. r - p u l u g p o K ,  r - p a t d l a g p o i c ,  es sieli t  danach ans, od. klingt 

wie das,  scheint das zu sein; anch (besonders patålugpou): er stell t  sich 

an wie der;  und an redewortern (aucli  transitiven): man hat davon ge-

licirt ;  es hat verlautet,  dass —. (Ist  eigentlich uniibersetzbar.)  Z. b.  

auh blut,  augpaJugpoK od. augpatdlagpoK es hat blutfarbe, ist  roth. 

aKigsseK ein schneehuhn, aiågsserpalugpoK es klingt nach schneehiih-
nern; da liess sich ein schneehuhn horen. 

méu eine ziege (kinderwort),  merpalugpoK es meckert;  man kann's 
meckern horen. 

seKineu die sonne, sonnenschein, seninerpalngpoK da kam ein bischen 
sonne durch die wolken. 

nuiigmio (39) der bei nuh wohnt,  nungmiorputdlagpoK er stell t  sich an 
Mie ein bewohner.  

ujorssarpoic er hat mangel,  ujorssarpalugpnt man hat davon reden 
horen, dass sie mangel haben. 

uinerpå er sucht il in (ans anderen heraus),  icinerpalugsirnavdnga es hat 
verlautet,  dass er mich unter den andern gesucht hiit te.  

65. - r d r p o K ,  er hat so viele gekriegt.  

66. - r i a r p - O K ,  auch - a r p - o K ,  er thut (es od. ihm) so viel-

mal.  Beide werden mir an zahlworter und ihnen ahnliche gehiingt.  

Z. b.  

atauseic eins,  ulauserdrpoK er hat eins gekriegt;  atanserlarpoK od. 
ulauslarpoK er hat (es) einmal gethan. atanseriardlune iserpoK er 
ist  einmal hereingekommen. 

sisumat (einh. sisamaic) vier,  slsamardrpoK er hat vier gekriegt;  sisa-
mariarpd od. sisamdrpd er thut ihm viermal. sisamdrdlugo isug-
para ich hal)e es in vier malen geklaftert ,  d.  i .  es war nach mei-
nem maass vier klafter lang. 

Kuvsit (einh. KUVSCK) wie viele? Kavserdrpit wie viele hast du gekriegt? 

imdnat (einh. imuna) so viele (als man an den fingern zeigt),  imcin-
ardrpunga so viele habe ich gekriegt.  

An diese wird zuweilen noch tarp-OK (no. J06) od. terp -OK (no. 107) 

gehiingt;  ersteres giebt dann die bedeutung: mehrmals,  und jedesmal so 

vielmal; letzteres: so vielmal (in zwischenraumen) nach einander,  z.  b.  

sisamardrtarpoK er hat mehrmals vier gekriegt;  pingasoriurterdlune or-

nigpd er ging zu dreien malen nach einander zu ihm. 
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Von leuten, die nicht viel nachdenken hahen (z.  b.  von kindern),  wlrd 
tarp-OJc aucli  da mit diesen anliangen in verbindiing gesetzt,  wo keine 
wiederliolung der zald, sondern mir die dnrch das zahlwort sclion an-
gegebene wiederholiing der handlmig gemeint ist,  — z. b, slsamurdr-
tarjiunga (statt sisarnartirpnnga) ich lial)e 4 gekriegt; sisamariardlunga 
tahussurpuru (statt  takuvaru)  ich habe es viermal geselien; — also 
in ii l inlicher weise,  als wenn man sagen wollte:  holzernes liolz.  

67. -Ttatagpoic,  er empfindet i iberdruss od. i ible folgen 

vom zu viel en der art .  Koinint beides an nenn- und redeworter.  

Z. b.  

t i ipuic tabak, tupahatagpoK er befindet sicb iibel vom zu vielen tabak-
rauchen od. -kauen. 

sinil i  schlaf,  sinihatagpoK ist  dumm od, diiselig im ko[){'  vom zu vie
len sclilafen. 

nerivoK er isst ,  nerUcatugpoic bat zu viel gegessen, so dass es ihn 
driickt od. ihm leibweh macbt.  

ipi ipoK er rudert,  ipi ikatagpoK ist  wie zerschlagen von dem angestreng-
ten rudern. 

68. r-nipoK, aucb su n g n ip OK, es riecbt oder schmeckt 

danacb. Z. b. 

tarajoK salz,  turajornipoic es scliineckt salzig. 

KissnJi l iolz,  mssiingnipoK es riecbt od. schmeckt nach liolz,  

sava ein schaf,  savarnipoK es riecbt nach schafen. 

ingncK feuer,  ingnersungnipoK er oder es riecbt verbrannt.  

2. fortbildende. 

a) neutrale. 

§. 129. 

Diese zerfallen wieder ihrer bedeutnng nach in zvvei abtheilungen: 

die einen (no. 69 — 86) entsprechen unsern sogenannten li i i lfsverben in 

sofern, als bei i ibersetzung derselben die bedeutnng des stammworts im 

Infinitiv (oder Particip: ge-) zu stehen kommt; — die andern (no. 87 

bis 127) kunnen wir dnrch adverbien yviedergeben. Da nun einerseits 

die hier folgenden sammtlich in der angegebenen bedeutnng beliebig 

angewendet werden konnen, M'ozu kommt, dass diese bedeutnng sich 

fast  i iberall  dnrch ein od. einige worte mit vollkommener scbarfe wie-

dergeben liisst ,  — und andrerseits die art ,  vvie die anluingeworter i i i)er-

hanpt zu behandeln sind, schon ans den bisher angeliihrten beispielen 

zn r  gen i ige  zu  e r sehen  i s t ,  so  s ind  d ie se  anhange  h ie r  nu r  a n f g e z a l i l t ,  

und was bei einigen derselben besonders zu bemerken ist ,  am ende j( 

der abtheilnng in anmerknngen beigelugt.  Zum schluss der zweiten ab-

theilnng (§.131) folgen dann einige beispiele,  hauptsachlich NOU meiu-
10 * 
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facher zusaminensetzung dieser (u.  anderer) anhångeworter.  Mit aus-

nalune von zweien — no. 94 u. 107 — liaben alle hieher gehorigen ein 

suffix,  wenn sie an ein transitives staramwort gehangt sind, und ein 

biosses personzeichen an einem intr.  od. halbtr.  staramwort,  olme wei-

tere veranderung ihrer form; jene zwei dagegen werden in der regel 

nicht an halbtransitive redeworter gehangt,  sondern haben selbst eine 

lialbtransitive form; s.  §.131, anm. 5.  

§.  130. 

aa) mit hti lfsverben-bedeutung. 

69. - r i a r p - o K ,  ist  im werdenden —. S. anm. 1.  

70. - s a v - O K ,  soli  od. wird —. S. anm. 2 u. 3.  

71. NM ARP- OK ,  an stammen auf K ,  TC U .  t :  ( g ) u m d r p . ,  auf o u. o; 

j u m d r p . ,  wird —. S. anm. 2.  

72. s i m a v - O K ,  hat od. ist  ge —. S. anm. 2 u. 4.  

73. - r e r p - o K  (viell ,  aus no. 69u. 56?),  hat od. ist  bereits ge —; 

(es braucht nicht erst  noch zu geschehen).  

74. - s å e r p - 0 K  (aus no. 70 u. 56),  wird nicht mehr —, hat auf-

gehort zu —. 

75. - l e r p - o K ,  an no. 136: -tilerp., fångt an zu —. 

76. n i a r p - o u ,  sucht zu —. S. anm. 5.  

77. i a r t o r p - OK, an stammen auf K, fc und t :  ( g ) i a r t o r p . ,  auf a  

und o: j a r t o r p . ,  auf e :  a r t o r p .  (ob etwa aus no. 69 [olme r] 

und 63?),  gebt hin od. kommt um zu —. 

78. u m a v - o K  (wie no. 71),  will  —; und mit no. 128: u m i n a r p OK 

man m o eb te (es) gern —. 

79. s i n a u v  -  OK ,  an vocalen: ginauv., kann —, ist  fahig zu —; 

mit no. 49: s i n u n g o r p o K ,  wird fiihig zu —; und daran 

no. 132: sinangorsarp å er befahigt ihn zu —. 

80. {T) a r a - OK, an stammen auf K und /;  gewobnlich: ( g ) a r u - o K ,  

er pflegt zu —. S. anm. 6 u. 7.  

81. n a v i a r p -OK, gewoiinl.  mit no. 88: n a v i a K a - OK ,  kann sebr 

leicht—(wenn nicht . . . ) ;  mit no. 87: n a v i d n g i l - UK kann 

o d .  w i r d  n i m m e r m e h r  • — ;  u n d  m i t  n o .  5 6 :  n a v é r p - O K  

kann n u n nicht mehr —. 

82. - K i n a v - OK, konnte gar leicht —, mochte etwa —. S. 

anm. 8.  

83. ( g )  a l u g t u a r p -OK, gewobnlich mit no. 88: { g )  a l u g t u  UKU -  OK ,  

gebt auf s-los; nun wird e r -  (solist  du seben).  S.  anm. 9.  

84. - r u s n g p -0K (verlangerung eines nicht allgemein vorkommenden 

anhangs ugp., sugp.), hat lust zu —. 
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85. - l e r s s d r p ~ 0 K }  hat im sinne, zu —; ist  willens,  zu —. 

86. ( g ) a s i i a r p - 0 K ,  auch n a s n u r p - o K ,  beeilt  sich, zu —. 

Anmerkungen. 
1. riarp-OK wird besonders haufig in erziihlender rede gebraucht,  

um die besagte handlung als zu der zeit  noch unvollendet oder im lort-
schreiten begrilFen darzustellen, auch wo wir es damit nicht so genau 
nehmen. Z.  b.  t ikipå er erreicht  es ,  kommt bis  dran,  t ihl leriaravho 
(no. 73) als ich allmåhlig anfing es zu erreichen oder ihm naher zu 
kommen (und mich ihm immer mehr naher te);  masagpoK es ist  nass,  
musariarmat als es nass (und immer noch nasser)  wurde;  peruti lerpoK 
(56,136,75) es f i ingt  an wegzugehen oder zu verschwinden,  péruti leriur-
poK es ist  im anfangenden (und noch fortwåhrenden) verschwinden be-
griffen; verschwindet von jetzt  an mehr und mehr. 

2.  No. 70, 71 u. 72 dienen vorzugsweise dazu, den stand der hand
lung (§.19) anzugeben, und entspricht namentlich no. 71 unserm Futu
rum, und no. 72 unserm Perfectum. No. 70 driickt ebenfalls haufig das 
Futurum aus, schliesst  aber immer zugleich den begriff des sollens in 
sich. Mit ausnahme von no. 87,88,109, 110,111 u. 112 stehen alle lol-
genden anhange in der regel vor diesen. 

3.  SSUVOK wird in der 2ten und 1 sten person des Indic.  gewohnlich 
durch wegwerfung des v zusammengezogen,  also z.  b.  unisauti t ,  unisau-
gut ,  statt  unisavutit,  xinisavugut;  und im nordgronl.  dialect fali t  hin u.  
wieder auch in der 3ten pers.  des Indic.  das v weg, und wird weiter 
au in t i (u) zusammengezogen, also: unisuli t ,  unisugii t  (s. o.),  unisoK 

(statt unisavoK).  

4. Transitive redeworter erhalten durch simavoK (olme suff.)  nie 
reflexive, sondern immer passive bedeutung, also z.  b.  mdtarpa er  ent-
kleidet ihn, måtarsimavoK er ist  entkleidet worden; iver  t ip  d  er befestigt 
es,  ivert ls imavoK es ist  befestigt worden. Man kann aber keineswegs 
alle trdnsitiven redeworter auf diese art  in passive verwandeln, sondern 
nur solche, die an sich schon neigung zu passiver bedeutung haben. 

5.  Der stamm von niarpoK — niaK (mht.  niat)  — ist im nordgronl.  
dialect (und an einzelnen wortern iiberall)  als nennwort im gebrauch, 
z.  b.  arferpoK er fiingt wallfische, arferniaK ein wallfischfanger (der wall-
fische zu fangen sucht);  agdlugpoK er schreibt,  agdlungniuK einer dei 
zu schreiben sucht.  

6.  Der stamm von arti-OK wiire nach der gewohnlichen regel uré,  
und so verhiil t  er sich auch namentlich vor dem bindecharakter •, dage
gen vor einigen anhiingen —namentl.  no. 1 u. 8/  und im OptatiN u.  
Infin.  (s.  §.  131, anm. 3) zuweilen wie arai,  z.  b.  aldvoK er antwortet,  
ahissar'mgiluK od. ahissaråingilaK er pflegt nicht zu antworten; nudnit-
(Harao«: (zusammengezogen; s.  §.  131, anm. 3) es pflegt sehr yergniighcli  
zu sein, nudnitdlaraissut  (gewolinlicher als nudnitdJarissut)  die sehr \er-
gniiglich zu sein pflegen. Der Conjunctiv hat die bedeutung: so oft—, 
jedesmal wenn —; wozu dann immer ein hauptredewort mit demselben 
anhang (od. auch mit no. 106) gehort, z. b. ornigtariguvlco tunissardnga 
so oft0ich zu ihm gehe, pflegt er mir zu geben; angussarigamik ncrisi-
tardtigut so oft sie seehunde fangen, pflegen sie uns zu speisen; t iht-
saringmata nudnitdldraoK (§.  131, anm. 3) jedesmal wenn sie an om 
men, pflegt es sehr vergniiglich zu sein. [Der nordgronl.  dialect Dat 
hier — wenigstens z. tb. — sng fiir g und ngm, also ornigturmgavko, 
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angnssaringamiJi, tihitsaringata.] S. aucli  §.  58, 6.  Uebrigens wird das 
gewolinlich-sein tier handlung im gronlandischen viel ausiii l jrl icher be-
riicksiclit igt als bei nns,  und dalier dieser anhang weit l iaufiger ange-
wendet,  als unser „pflegen." 

7.  ZM rei verlangeningen von a r a - OK , namlich arlaorp - OK (wofiir  
aucli  bios (g)iaorp. vorkoinmt) und arup-orc (mit (g) fiir  (t) in der Isten 
u. 2ten classe) werden nur im verneinenden Infin.  (§.61) mit Imperativ-
bedeutung gebraucht,  vorzngsweise in abmahnendem sinn, z.  b.  atissa-
riaornago zielie es ja nicbt an! nåliariaornak fall '  ja niclit  hinunter! 
(eig.  nur:  niclit  hinunterfallen! s.  §.61, anm.);  pissariuwgo t l ine ihm ja 
nichts! 

8.  Kinav-OK hat im Indic.  garnende bedentung: dass niclit  —! gib 
aelit ,  du wirst  —! z. b.  ordloKmavuti t  dass du mir nur niclit  fallst!  
alarsiiik, aseroKtnavoK bleibt davon! es mocbte verdorben werden; ata 
napeKinavavse gebt acbt,  ihr werdet 's  nocb zerbrechen! Ausser etvva im 
Conjunctiv,  koinmt es wol kaum in einem andern modus vor.  

9.  alugtuarp-oK verliert  vor no. 98 den endvocal («),  also z.  b,  nu-
pigalngtuinarparse (niclit  . . .  tuainarp.) das gelit  nur auCs zerbrechen 
los,  so wie ihr 's  treibt;  oder:  das ende vom lied wird sein, dass il ir 's  
zerbrecht.  

§.  131. 

bb) mit adverbien-bedeutung. 

87. s n g i l ~ u K ,  niclit .  S.  anm. J.  

88. -KU-OK, gar sehr,  gar arg. (Scheint verwandt mit no. 12.) 

S.  anm. 2.  

89. -NGårp~OK ,  sehr,  bedeutend. 

90. -1  d  l a r p - o K ,  t  i i  c  h t  i  g,  m e h r  als gewohnlich, sehr.  S. 

anm. 3.  

91. - irtrp-on: (nebenformen sind: -liilårp.,-pildrp.,-sdrp.), ein \ve-

nig. (Scheint verwandt mit no. 35.) 

92. - t å l a g p - o K  (nebenformen sind: -atdlagp. ,  -pi tdlagp.)  haufig 

verlangert durch no. 123: - t d l a t s i a r p - O K ,  etwas, mit 

maasse, niclit  allzusehr,  ein we il  c hen. 

93. - m i v - 0 K ,  gewohnlich verlangert durch no. 123: - m i t s i a r p - o K ,  

um ein weniges.  S. anm. 4.  

94. d l n g p - o K ,  gewohnlicher (an no. 4) n e r d l u g p - o K ,  halbtr.  n e r -

d l u i v o K ,  schlecht,  unrecht,  falsch, ii l iel .  S,  anm. 5.  

95. d J u a r p - o K ,  an den stammen der 4ten u. 5ten classe v d l u a r p -

OK, gut,  recht.  

96. n e r u v - O K  (aus no. 4 u. 48),  auch n e r a - O K ,  mehr, in hdhe-

rem grade. 

97. - V K i g p - o K ,  hesse^'  als vor her,  wieder und b esser.  (Ist  

wol verwandt mit no. 60).  S.  anm. 6 u. 7.  

98. -  In arp -  OK ,  nur,  nur das; und sinarp-OK (an K, l i  u. #),  
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g i n a r p - O K  (an kurzen vocalen),  - v i n a r p - O K  (an stammen mit 

langem endvocal),  nar,  immer nur,  immerhin. S. anm. 8.  

9 9 .  d l u i n a r p - O K ,  a n  s t a m m e n  d e r  4 t e n  u .  S t e n  c l .  v  d l u i n  a r p  -  o  k  

(wie es scheint,  aus no. 95 u. 98),  durchaus. 

100. - v i g p - o / c  (in Labr.  v a g p . ) ,  ganz eigentlich, fi ir  gut,  in 

•walirheit .  S.  anm. 9.  

101. - v f å r i g p - o K  (bin und wieder — und in Labr.  immer m a -

rigp.) ,  vollig,  ganz. S. anm/9. 

102. v - a t d l d r p - O K  (das vorstehende v  ist  der hauptcharakter,  wird 

al s o an den stammen der drei ersten classen p - ) ,  zu se bi,  

al  1 z u -  .  
103. t u a r p - o K ,  an stammen, die als participwurzel s  baben, und an 

denen der 4ten classe auf e: s u a r p -orc,  einzig. (Scheint 

eine verlangerung v. no.30.) S. anm. 10. 

104. t u  a r p -OK, s u d r p - O K  (wie das vorige);  an stammen auf a  und 

eaucb: u å r p - O K ,  auf o: j u å r p - O K ,  dauernd, bestandig. 

(Ist  wol nur eine nebenform des vorigen).  S.  anm. 10. 

105. t u i n a r p - O K ,  s u i n a r p - O K  (wie d.  vor.) ,  bestandig, immer-

fort .  (Viell .  aus no. 63u. 98; vgl.  §.130, anm. 9).  

106. ( t )  a r p - OK, wieder holt ,  mehrmals; mit no. 98; ( t ) a i n a r -

p - O K ,  immer wieder; und dieses an no.87: - n g i s a i n a r -

p-oK, ni em al s.  S.  anm. 11. 

107. t e r p - O K ,  balbtr.  t e r i v o K ,  nach einander,  allmåhlig.  S. 

anm. 5.  
108 - r i c a j a r p - O K ,  gewobnlicber mit no.88: - r x a j a K a - O K ,  um ein 

haar;  ware od. hatte b e i n a h e  — (aber .  .  .) .  Eine neben

form (mit gleicher bedeutung) ist  -rK ajåv-OK, was vorzugs-

weise in zwei fallen gebrauchlicb ist ,  naml. im Nominalpart . :  

-rKajdssoK, welcher um ein haar — konnte (wenn 

nicht . . . ) ,  und mit no.75: -rKujdlerp-0K, in der bedeutung. 

bald, gleich (doch nicht im Imperativ).  S.  anm. 12. 

109. ( g )  t v -OK &(wie no. 50: { g ) i - 0 K ) ,  auch. Eine andere besonders 

im Conjunct.  gebrauchlichere form clesselben ist  m i v - o K .  S. 

anm. 13. 
110. ( g ) a l u a r p - O K ,  zwar — (aber .  . .) .  S.  anm. 14. 

111. n e r p - o K ,  etwa, o b etwa, ob wol.  S. anm. 15. 

l l^ -rKorp-oK, vermuthlich. S. anm. 16. 
113' .  n n g n a r p - o K  (wie no.71),  wol,  wahrscheinlich. Gebrauch-

l i c h e r  a l s  d i e s e s  i s t  d e s s e n  v e r l a n g e r u n g  d u r c h  n o . 5 6 :  n n g n a -

erp-0K, w o l  nicht mehr; auch bios: nicht mehr.  S. anm.6. 
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114. ( t ) t i s s  a r p  -  OK, ans cheinend, scheinbar (auch sich ver-

stellend).  

115. ( g )  a t d l a r p - OK, noch, vorlier noch, erst  noch (ehe ande

res geschieht).  S.  anm. 17. 

116. - f K a r p - O K ,  zuerst (ehe ein anderer od. man einem anderen 
so thut).  

117. -jarp-OK ,  f r i i l i .  

118. - lertorp-OK, geschwind, in einer kiirze.  

119. - l i s a r p - O K ,  niclit ,  nicht mehr.  S. anm. 18. 

120. - u t d r p - o K ,  da (a 'da!).  S.  anm. 19. 

Die folgenden sind einfach verlangerungen der anhangsnennworter no. 15, 

16,18,21,23, 27 u. 36. 

121. r - s s u a r p - o K ,  gewaltig.  

122. - n g u a r p - o K ,  ein bischen, im kleinen, hiibsch. S.aiim.20. 

123. - t s i a r p - o K ,  ziemlich. 

124. - h a s i g p - o K  ( h a s a g p . ,  s,  no. 21),  leider;  auch: lumpig, 

schlecht.  S. anm. 20. 

125. - T i u l u g p - o K ,  kiiininerlich, el  end, bedauerlich. 

126. - n g a j a g p - O K ,  fast,  beinahe; wird zuweilen verlangert durch 

no. 56: - n g a j å e r p -OK, nicht mehr beinahe. S. anm.21. 

127. -hdnerp-OK ,  beinahe, nahe zu; und mit no. 56: -hdnér-

p - O K ,  es ist  nicht ganz nahe dran, dass—. S. anm.21. 

Anm erk un ge n. 

1.  Das Nominalparticip des verneinungsstammes ist  regelmassig: 
~ngitsoK, das passive part .  dagegen ist  -ngisaK.  Die sonstigen form-
eigenthiimlichkeiten desselben s.  §.  61. Alle anlii inge der vorigen ab-
tlieilung (aa) haben die verneimmg in der regel nach sich, und von 
den folgenden (bb) haben no. 88, 109, 110 u. 112 dieselbe immer vor 
sich; bei den iibrigen richtet es sich ganz nach der allgemeinen regel 
§.108, vermoge deren sie indessen gewolinlich nach zu stehen kommt. 

2.  K a -OK vertragt von allen fortbildenden anhangsredewortern (no. 
69 —140) keine unmittelbar nach sich, als nerp-OK (no. 111) u. narpoK 
(no. 128),  steht also in verbindung mit solchen in der regel zuletzt.  Da
gegen durch umbildung, wo das wort seine natur ganz veriindert (s.  
§.108),  kann es weit  genug nach vorn, und auch allenfalls zweimal in 
einem wort vorkommen, z.  b.  aulaKissorssujumainaKlgame (88,1,15, 48, 
78, 98, 88),  weil  es gar sehr immer nur ein gar arg bewegliches sein will .  
Uebrigens ist  KU-OK dasselbe bei redewortern, wie ssuaK bei nennwor-
tern, nåmlich der gewohnliche verstarkungsanhang, und kommt daher 
sehr haufig vor,  zumal da es auch oft  olme eigentliche bedeutung ge-
braucht wird. 

3.  Aus no. 90 u. 80 wird durch zusammenziehung -tdlåra-oK, was 
die gewohnliche verstarkungsform fiir  no. 80 ist ,  z.  b.  ajornatdlåraoK es 
pflegt gar schwierig zu sein; piumatdldrd er pflegt es gar gern haben 
zu wollen; takujnminatdlåraoK es pflegt sebr besehenswerth zu sein, od. 
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man pflegt es gar gern sehen zu wollen. Ina Optativ hat diese zusain-
mensetzung gewohnlich tdlarai le ,  im Inf.  tdlarai lune,  und mit no. 1 u. 
87 tdlaraissoK u. tdlardingi luK,  also la  statt  Id.  

4 .  m i v - O K  ist  am gewohnlichsten an solchen redewortern, die den 
begriff einer bewegung nach einer bestimmten richtung hin in sich schlie-
ssen, z.  b.  ajagpd er driickt es ab (von sich),  ajdmits iarpd er driickt 
es um ein weniges ab; hinguarpd er scliiebt es zuriick, hlnguåmivdlugo 
od. hingudmits iardlugo es um ein weniges zuriickschieben. An no. 96 
hat tdlagp-OK dieselbe bedeutung, z. b. angnemvoK es ist grosser, angne-
rutdlagpoK od. angnerutdlats iarpoK es ist  um ein weniges (od. um et-
was) grosser.  

5.  dlt igp-0K und terp-OK kommen, wie die andern, an transitive 
redeworter mit suffix,  und an intransitive ohne suffix,  z.  b.  atorpd er 
braucht es, atornerdlugpd er missbraucht es; pivoK er thut, pinerdlugpoK 
er thut i ibel;  aserorpd er macht es entzwei,  aserorterpd er maciit  es 
allmahlig entzwei,  zermalmt es,  mahlt  es;  aterput  sie gehen hinunter,  
aterterput  sie gehen nach einander hinunter;  — lialbtrans. wird dann 
ein mit diesen zusammengesetztes transitives redewort durch die oben 
angegebenen halbtransitiven formen, also atornerdhiivoK er missbraucht,  
aserorterlvoK er zermalmt, mahlt .  

6.  rtcigp-OK und ungnarp-OK werden ofters durch no. 50 verliingert,  
und erhalten dadurch eine bedeutung nacli  art  der vorigen abtheilung 
(aa):  -mgsivoK er kann jetzt  besser —, od. ist  jetzt  besser — gewor-
den; und ungnarsiv -OK er mag jetzt wol —, man kann jetzt  erwarten, 
dass er—; z. b.  erssipou es ist  sichtbar,  erssernigsivoK es ist  jetzt  bes
ser sichtbar geworden (als vorher); KajarlorpoK er fiihrt im kajak, na-
jartorhigsivoK er kann jetzt besser im kajak fahren (als neulich); ag-
gerpoK er kommt, aggeruugnursivoK man kann jetzt  erwarten, dass er 
kommt. 

7.  rrngpon und rigpoK (no. 60) wecliseln theils zuweilen mit einan
der,  theils gehen ii ire bedeutungen in einander iiber,  z.  b.  mukitavoK es 
ist  aufgerichtet (ein fahrzeug),  mahitarigsivoK (eig.  nach no. 60: es hat 
gute aufriclj tung gekriegt,  d.  i .)  es steht jetzt  besser aufrecht (als neu
lich, wo es auf die eine seite hing); sungdrpoK es ist griin, sungdrKig-
poK (wie mit no. 97) es ist  lebhaft griin,  hellgriin.  

8.  Es ist  kaum ein wesentliclier unterschied zwischen tnarp.  und 
smarp. etc.;  ersteres ist  das gewohnlichere,  und kommt auch in der bei 
letzterem angegebenen bedeutung vor.  Im Imperativ verliert  dieser an
hang vor den endungen i t  (du) und uh (du es) da's r,  z. b. oKarsinait  
immerliin rede! mingoKinauh (no. 88) mach's nur zu ende! 

9.  Der stamm von vigpoK — vik — dient in einzelnen fallen als 
nennwort,  in der bedeutung: der eigentliche —, z.  b.  ativia sein eigent-
licher name (aterc), taufname; erinavia seine eigentliche melodie (erina),  
der discant;  so auch vfdrlh,  doch weniger allgemein. 

10. In einigen gegenden hat no. 104 ein kurzes a, und wird da
durch also fast  eins mit no. 103. Die bedeutungen beider — er thut 
einzig das (nichts anderes,  also fiirs erste immer dasselbe),  und: er thut 
bestandig das (dasselbe) — sind einander allerdings auch sehr nahe. 

11. No. 106 wird zuweilen wiederholt ,  besonders an stammen der 
4ten u. 5ten classe,  z.  b.  taima pissartarpoK so thut er wieder und wie
der,  d.  h.  oft;  — seltener an andern, z.  b.  uniortartartartarparput  wir 
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verfehlten ilin vlele viele viele male.  Znweilen — namentlich an sti im-
)nen der 4ten n. 5ten classe, dient es aucli  statt  no. 80. Ofters wird es,  
statt  an Iialbtransitive redeworter gehangt zn werden, selbst halbtransi-
t iv gemacht,  und l ieisst  dann {t)awoit .  

12. natjarp-oK mit dem Suhjnnct.  von ahiurp-oK (no, 110) bedeu-
tet immer: wenn —, so ware od. liiitte —, z. b. orningikaluarungnid 
l-amarnajanawnga wenn du niclit  zu mir gekommen warest,  so ware icli  
bose geworden; taimane autAlaraluarxinik umiorKajuKctut Jiatten sie sich 
damais auf die reise begeben, so waren sie untergegangen. 

13. iv- O K  wird ausser anderem gebraucli  anch angewendet,  nm — 
als Imperat.  — einen befeld zu mildern, oder il in melir  als bitte er-
scheinen zu lassen; die sulfixe hik u. kit  belialten dann ihre urspriing-
liche gestalt  (gik,  g'd),  z. b.  mingnkiuk mach's auch zu ende; willst  du 
es niclit  zu ende machen? iperarisiuk lasst  es auch los; tusarigit  hore 
sie doch; willst  du sie doch nicht horen? Im nordgronl.  dialect lautet 
dieser anhang (g)ujoK (s.  7,  3).  — Der verneinungsstamm hat hier als 
bindecharakter also z. b. tusånginlval er horte sie auch nicht; user-
unginivoK es ging auch nicht entzwei.  

14. aluarp-OK wird viel haufiger gebraucht,  als unser „zwar;" na
mentlich immer, wenn man seiner sache nicht gewiss ist ,  oder aui irgend 
eine weise fin „aber" im hinterlialt  hat.  

J5.  nerp-oK wird zuweilen fiir  sicli  stehend nachgeholt ,  z.  b.  ajusa-
voie, ncrpok es wird nichts taugen; ja ob es wol —; statt: ujnsanerpoK 
ob es etwa nichts taugen wird; pdrusen uigamiko,  naramiko weil sie ei
nen specksack bolten (denke ich), ob sie wol ——; statt: poruseu ui-
nerumiko weil sie etwa einen specksack bolten. Gewohnlich steht dieser 
anhang unter andern seines gleichen zu allerletzt;  nur die verneinung 
steht zuweilen nach demselben. Der Infinit .  desselben lautet im siid-
gronlandischen dialect  hi iufig nerivdlu-ne,  wie von neriv-OK. 

16. r n d r p - O K  kann von allen andern anhången nur no. 88 nach sich 
haben. 

17. atdlarp-OK mit der verneinung (no. 87) hat verschiedene bedeu-
tung, je nachdem es vor od. nach derselben steht;  naml. nach stehend 
die obige, z,  b.  aningikatdlarpoK er kommt li irs erste noch nicht her-
aus; — vor stehend dagegen bede u te t  es:  noch immer nicht,  z.  b.  
anigatdlungilaK er kommt noch immer nicht heraus; das wahrt doch 
lange, bis er heraus kommt. Der Conjunct.  desselben bedeutet immer: 
als noch —, und mit nachstehender verneinung: ehe —, z. b. pinga-
si igatdlurmata als es noch drei waren; s iagdlingikatdlarmat als es noch 
nicht — d. h.  ehe es regnete.  Im Imperativ,  wo es luiufig gebraucht 
wird, um den bef'ehl zu mildern, verliert es wie no. 98 das r, z. b. uni-
katdlult  bleib derweile noch da; iperaratdlauk lass es erst  'mal los! 

18. kisarp-OK wird nur im Imperativ oder im Infin.  mit Imperativ-
bedeutung gebraucht, meist um geschehendes zu verbieten, z. b. tungrna-
kisuruk tri t t  doch nicht drauf! oKaJukisarltse redet nicht mehr,  schweigt! 
agtuklsardlugo (thut) es nicht anriihren! 

19. atårp-OK ist  eigentlich ein kinderausdruck, der aber auch von 
leuten geliraucht wird, die dem leibe nach langst nicht mehr kinder 
sind, ahnlich wie im deutschen , .da," z.  b.  da sah ich hinaus, und da 
kam er,  und da hatte er einen korb, und da sagte er etc.  

20. nguarp-OK und kusigp-oK haben hier ganz denselben gebraucli ,  
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wie il ire stamme (no. 16u. 21),  namlich ersteres dient meist  zum schon 
tlmn, und letzteres um leise zu scliimpfen, -vvo es dann gewolinlich durcli  
1 1 0 . 8 8  verstiirkt wird (kasexu-OK, od. kusana-OK) ;  ausserdem wird dieses 
auch selir  ol ' t  mir fi ir  die lange weile angeliangt,  wie schon bei no. 21 
erwahnt wurde. 

21. ngajagp-oK und håncrp-OK sind in bedeutung und gebrauch wol 
niclit  wesentlich verschieden, wenigstens werden beide in ganz gleichen 
fallen angewendet.  

B eisp iele.  

tuhivå er sieiit  es,  tahijumaycduaKarpiit (78,110,88) wir wol 1 ten es 
zwar gar gern selien. 

Igipd er wirft  es weg, igi i iasaKora (98, 70, 88) na ?  ich werd's mir weg-
schmeissen. 

portuvoK es Ist l iocli ,  portuvutdluKaoK (102,88) es ist  gar zu lioch. 

n.Vingupå er maclit 's  zu ende, nungunerdhtgsinarpd (94,98) er maclit  
es mir olme nutzen zu ende, od. er verwiistet  es mir.  

unigpoK er bleibt da,  unilerssdraluarpoK (85,110) er hat zwar im 
sinne da zu bleiben (aber .  .  .) .  

KaxmavoK es ist  heil ,  KaumanerungdrpoK (Q6,S9) es ist  sehr viel i ieller.  

ornigpd er gelit  zu ihm, ormsdngitdli i inarpat (70, 87, 99) od. orningit-
(l lulndsuvut (87,99,70) du solist  durchaus nicht zu il im gehen. 

pivoK er thut (irgend was),  pinmassuraluarpoK (78,106,110) er will  
zwar (il ters,  od. er moclite schon zuweilen (aber .  .  .) .  

ndlcarpoK er fallt  herunter,  ndkuralugtuaidnurpoK (83, 88, 98) gel)t  acht,  
das wird nicht ånders,  als dass er lierunterfallt .  

ingagpoii es ist  i irger (als anderes) od. zu arg, ingugthhiartulnarpai 
(139,77,98) du machst es mir nocii  i irger;  eig.:  du gelist  um es 
arger zu machen. 

ungivoic es ist  gross,  angivatdlusaKinerpoic ( i02,70,  88,  l l i )  ob es wol 
gar zu gross sein wird? 

OKarpoK er sagt,  oKardluursimdngeKantl t  (95,72,87,88) du hast gar 
sehr nicht recht gesagt,  d.  i .  deine worte trefFen aucli  niclit  von 
ferne zu. 

taknsarpå er sieii t  danach, taTiusariartorumagaluarnerpå (77,78,110, 
111} ob er  etwa zwar geiien woll te danach zu sehen? taJcusariar-
toratdluuh (77,115) geli ,  sieli  (erst)  'mal nach — (danach)! 

uglorpd er beriihrt  es,  agti ipi ldlatsiuinaralnarpara (92,123,98,110) 
ich habe es zwar nur so eben beriil irt  (und doch .  .  .) .  

inerpd er macht es fertig,  InilertorniarpatdlasarKorpd (118,76,102,  ~0,  
112) vermuthlich wird er zu sehr suclien es in einer kiirze lertig 
zu machen. 

UuarpoK es ist  gut,  iJuarsagugssarsiorla'niurpoK ( \32,  2,  \4,  ,  106,^8) 
er ist  bestandig auf zu verbesserndes (d.  i .  aufs verbessern) aus.  

dssilc abbiid,  dssll issagsstkuldlunga (53,2,14,53,136,115) mache mir 
erst  ein abzubildendes, d.  i .  schreibe mir vor (was ich uachschrei '  
ben soli) .  

KUSUVOK er ist  miide, icasuersurfigssarsingltdlninarnarpoK (56, 132, 5,  
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14, 50, 87, 99, 228) man hat durchaus keine ausruhestelle gefun-
deu, od. man hat auf keine weise zur rulie kommen konnen. 

b) intransitive. 

§.  132. 

Zuerst gehoren hieher diejenigen anhange, durch welche transitive 

redeworter halbtransitiv gemacht werden. Dies geschieht zwar in der 

5ten cl.  auch olme weiteres durch blosse verwandlung des é in e (also 

der endung Å in IVOK), sonst aber durch folgende anhangsredeworter;  

- ivoK, an eK und aK ofters -rivon; kommt vor an stammen der Isten 
u. 2ten classe. 

-SSIVOK; kommt vor an stammen der Sten u. 4ten classe. 

S'WOK; kommt vor an stammen der Isten, 2ten, Sten u. 4ten classe. 

ng-nigpoK, seltener nur -nigpoK; kommt vor an stammen der Isten, 
2ten, 4ten u. 5ten classe. 

r-dlerpoK; an stammen der Isten u. 5ten classe. 

Diese konnen jedoch nicht beliebig angewendet werden (so dass man 

z.  b.  irgend ein redewort der Isten classe nach belieben durch ivoic od. 

durch SIVOK od. durch rnigpoK od. durch rdlerpoK halbtr.  machen konnte),  

sondern jedes transitive redewort hat seine ihm eigenthiimlicbe und al-

lein anwendbare — (in einzelnen fallen eine doppelte) — halbtransitive 

form, die also bei jedem besonders anzugeben ist .  Nur ngnigpoK macht 

in so fern eine ausnalime, als es bei allen stammen der 5ten classe an

gewendet werden kann, auch bei solclien, die eine andere halbtransitive 

form haben. Dass die balbtransitiven redeworter,  obgleich sie kein suf-

fix haben konnen, dennoch il irer inneren natur nach nichts destoweni-

ger transitiv sind, und namentlich immer den gedanken an ein object 

(was im fall  der benennung im Modal,  steht) in sich scldiessen, ent-

sprechend unserer construction mit dem unbestimmten artikel,  ist  bereits 

im vorigen erwahnt worden, s.  §.60,2. u. §.85,2. 

§.  1SS. 

Weiter gehort hieher: 

128. narp OK (an mehreren stammen der Sten classe :narpon),  

man —. Oft lasst  es sich auch wiedergeben durch: es ist  zum—, es 

ist  -bar od.-lich. Haufige verlangerungen desselben sind; nanaoK (mit 

no. 88) man — sehr,  od. es ist  sehr zum —; nar siv  OK (mit no. 50) 

es ist  zum — geworden, es ist  -bar geworden (hiiufig verstarkt durch 

no.88; narseKaoK)]  natdlåraoK (mit no. 90 u. 80) man pflegt sehr zu 

—, od. es pflegt sebr zum— od. sehr -bar zu sein. Mit no. 80 heisst  

es ndruoK, und statt  der verneinung wird zuweilen no. 57 angebangt,  

was das grade gegentheil  ausdriickt.  Z. b.  
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autdlarpoK er gelit  fort ,  antdlarnarpoK man gelit  fort  — (d. h.  ich 
gehe fort ,  s .  u.;  — und so iiberall) .  

ajorpd er kann es niclit ,  ajornuKuoK man kann es selir  nicht,  es ist  
schwierig; ujornarseKcioK es hat sich schwierig gemacht,  oder ist  
schwierig geworden. 

masagpoK er ist  nass,  masangnaKuoK man ist  sehr nass geworden, od. 
man wird od. ist  sehr nass.  

tiklpoK er ist  angekoinmen, tikinarpo an ist  angekommen. 

KiavoK er friert ,  KianahaoK man friert  sehr,  od. es ist  sehr kalt;  tcia-
natdldruoK es pflegt sehr zum frieren zu sein, od. man pflegt sehr 
zu frieren. 

naluvd er weiss es nicht,  nalunarpoK man weiss es nicht,  nalunaxaoK 
es  is t  schwer zu Missen.  

agssuarå er ist  ihm entgegen, tadelt  ihn, agssuarnaKaoK man tadelt  
ihn sehr,  er ist  sehr tadelnswerth; agssuarnatdldraoK er pflegt sehr 
tadelnswerth zu sein, man kann sein thun auf keine weise hill i-
gen; agssuarndipOK er ist  untadelhaft ,  man kann nichts an ihm 
aussetzen. 

malugd er spiirt  ihn, gewahrt ihn, tu al ung n arp OK man gewahrt i l in; 
malungnuKaoK man spiirt  ihn sehr,  man kann ihn recht gewahren; 
malungndraoK man pflegt es zu gewahren. malungnarsivoK oder 
malungnarsejcaoK es ist  spiirbar geworden, maclit  sich sehr be-
merklich. 

Von den eigenthiimlichkeiten dieses anhangs, zumal an transitiven stamm-

wortern, ist  ebenfalls schon im vorigen die rede gewesen, s.  §.60,3, 

aucli  §.  75, not.  und §.90, not.;  hier ist  daher mir noch zu bemerken, 

1) dass die c-form des Conjunct.  u.  Subjunct.  ihm ganz fehlt;  2) dass,  

wenn nicht durcli  einen Terminalis (§.  60, 3) ein anderer als thater — 

(man)— genannt wird, immer — also aucli  bei intr.  stammwortern od. 

bei verli ingerung des worts — der redende seibst (ich) als solcher zu 

verstehen ist ,  — und 3) dass bei verlångerung desselben durch bios ior(-

bildende anhange, wie aucli  im Nominalpart . ,  die personzeichen immer 

suffixbedeutung haben, z.  b.  artorndsuKinerput (128,70,88,111) ob man 

(ich) sie wol gar sehr nicht herr werden wird; ornikuminungitdluinara-

luaKause (78,128,87,99,110,88) man hat (d.  i .  ich habe) zwar durch-

aus kein verlangen zu euch zu kommen. 

Der stamm dieses anhangs — nax — dient ausser zur bildung meh-
rerer ausrufe, aucli in einzelnen fallen als nennwort, z. b. in hukarnaK 
geronnenes blut,  von kiikarpotc er kriegt was zwischen die zahne; fci-
gutdernaK eine heidelbeere,  von kigutderpoK (56) die zåhne sind ihm 
stumpf geworden. 

§.  134. 

Von den sonst noch hieher zu rechnenden anhangen scheinen die 

meisten im grunde neutral,  und nur insofern intransitiv zu sein, als sie 

nie an transitive stammworter gehiingt werden, An einzelnen kommen 
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suffixe vor in derselhen weise,  "wie auch sonst durcliatis Iirtrausitive 

redeworter ein suffix l iaben ko teen, s.  §.59. U^lxrigens ist  keinev der

selhen reclit  I)eweglicli ,  daher folgende drei als hcispielé geniigfen mog^n. 

129. - juipou,  ziiweilen SUIJIOK (sclieint mit n()> 57 ge!>ildet),  nie.  

Z. I).  

hamagpoK er ist  hose, hamajuipoK er ist  nie I)ose. 

patdllngneKarpoK (4,  47) es ist  erreicht worden, putdUngnélcajinpoK es 
ist  nie erreicht worden. 

nangiarpdic er ist  hange (an gefalirl iclien orten),  nuiigiujutpotc oder 
nungiasnipoK er ist  nie bange, weiss von keiner gelalir ,  ist  ver-
wegen. 

130. ( t ) d r p o K ,  es gerij . th i l im so, er trifft  d e rgle i ch e n. 

Z. b.  

- ajornarpoK (128) es ist  schwierig,  ajornartorpoK er sti isst  anf schwie-
rigkeiten. 

peKungiJuK (47, 87) er ist  niclit  da,  peicdngitsorpoK er traf es so, dass 
niemand da war,  kam an die verscldossene t l i i i re.  peitungilsoT-
puru ich traf i lm nicht zu hause, oder kam bei i l im an die ver
scldossene tl i i ire.  

pivoK er tlmt — (pis s ole (1) der es gethan bat,  der scbuldige),  pissdr-
poK er trifft  den schuldigen; aucb; er giebt sicli  scluddig. 

sarpingavoK es nimmt oder hat die richtung reclits neben das ziel — 
( e in  p f e i l ,  e i ne  f l i n t enkuge l ,  e i ne  s age  od .  ande re s  we rkzeug ,  M O -

mit man einem strich folgt),  sarpingassdrpoK er kam (mit seinem 
pfeil  od. dergl.)  rechts von der richtung ab. 

131. ( g ) a j u g p o u  er hat neignng od. hang dazu, hat seine 

lu st  daran. Z. b. 

asangnigpoK (halbtr.)  er ist  l iebhabend, usangnikajugpoic er hat seine 
lust am liebhaben, liel)t  aus herzensgrunde. 

t igdligpoK er stiehit ,  t igdlihajugpoic er hat lust am — od. hang zum 
stelden, ist  ein dieb von handwerk. 

imerpoK er trinkt,  imerajugpoic er ist  ein saufer.  

amaivoK (56, halbtr.)  er vergiesst blut,  auiaigajugpoK er ist  blut-
diirstig.  

c) transitive. 

§. 135. 

Von den hieher gehorigen werden die zuerst folgenden vier kaum 

je ånders,  als an intransitive oder halbtransitive stammvvorter gehangt,  

l iaben also mir eine bedingte heweglichkeit ,  und zeigen dalier auch niclit  

die eigenthiimlichkeiten, die bei den vier letzten dieser abtlieilung lier-

vortreten (§.  13(3),  mul an transitiven stammwortern auch bei diesen 

wenigstens den beiden ersten — stattfinden miissten. 
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132. s a r p d  (seltener s år på),  halbtr.  saivoK, er inaclit  ihn —; 

in a cht da s s er —. Ist  nicht melir  recht heweglich ,  da gewohnlich 

no. 139 auch in dieser bedeutung gebrauclit  wird. Z. b. 

i luarpoK es ist  gut,  reclit ,  i luarsarpd er inaclit  es zuredit ,  setzt es in 
seinen geliorigen stand. 

hajnmigpoK er bat hist ,  Icajumigsarpd er inaclit  ibn hist  l iaben, mun
tert  ihn auf.  

ulap ipoK er bat vielerlei  zu bedenken, ist  i iberbauft mit verricbtun-
gen, vlapisarpd er inaclit  i lm vielerlei  zu bedenken liaben, suclit  
ibm die traurigen gedanken zu zerstreuen. 

Mit nt (no. 6) wird daraus smit ,  ein mrttel  um das zu bewirken, z.  b.  

kajumigsuut ein aufinunternngsinittel  (aulinunternde worte,  od. gegebe-

nes beispiel,  od. in aussiclit  stellende belobnung); ulapisanl  ein gedan-

kenzerstreuuugsinittel  (z.  b.  ein spielzeug lur ein weinendes kind).  

133. ( t ) a i l i v d ,  er bindert ibn, zu —. Z. b.  

ersserpoK es wird sicbtbar,  erssersuil lvd er binderi es sicbtbar zu 
Merden. 

vnigpoK er stebt sti l l ,  uniglail ivd er bindert i lm am stil isteben, biil t  
ihn in bestandiger bewegung. 

plvoK er tbut,  pissuil ivd er bindert i lm am tiiun, ist  i lun zum bin-
derniss.  

134. n e r a r p d ,  er nennt ibn —d; sagt dass er —. Z. b. 

ujorpou es ist  scblecbt,  ajornerarpd er nennt es scblecbt,  sagt es sei 
sclileclit .  

eriåasugpoK er ist  faul,  enciasungnerarpd er nennt ibn faul,  giebt ihn 
fiir  faul au s.  

amerdldput sie sind viele,  arner dlaner arp nit  sie sagten, es wiiren viele.  

135. n d r p d  (mit ahnlicher verkiirzung der sti imme auf c,  wie vor 

ueic,  §.115),  auch -ndrpd, er inaclit  es zu (allzu) —. Z. b.  

angivoK es ist  gross,  angindrpd od. ung ndrpd er macht es zu gross.  

nerutuvoic (59) es ist  weit  (geriiumig),  nerutundrpd er hat es zu weit  
gemacht.  

ujorpou es ist  scblecbt,  ajnndrpdc er machte es zu sclileclit ;  es miss-
rieth ilnn. 

§.  136. 
136. -upd,  halbtr.  -ussiv OK, pass.  part .  -USSUK (wird angehabgt 

wie dessen stamm, no. 6;  und die dort envabnten abweichenden hildun-

gen kommen auch hier vor).  Die grundbedeutung scheint zu sein: er 

t b u t  s o  a n  i  h i n ,  i i b t  d i e  h  a n d l u n  g  a n  i b m  a u s  o d .  w e n d e t  s i e  

auf ihn an; daher oft:  um desswilleu, fi ir  ihn, zu seinem nutzen; 

auch: mit i lun, und olme suif.  in der zweiheit  und mebrheit:  sie — eiu-

ander.  Uebrigens ist  dieser anhang trotz seines sehr biiufigen vorkom-

mens nicht,  oder doch nur sehr unvollkommen heweglich, da er an vie-
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len stammen in einer ein fi ir  allemal bestimmten bedeutung gebrauch-

licb ist ,  und an andere zum theil  gar nicht geliangt werden kann. Eine 

eigenthiiraliclikeit  desselben bestelit  darin,  dass er die (trans.  od. intr.)  

natur des stammworts gleichsam ausloscht,  daher namentlicli ,  wenn er 

an ein transitives stammwort kommt, dieses nicht,  wie bei den folgen-

den, seine transitive natur behauptet,  oder mit andern worten: ein aus 

einem transitiven stammwort und t ipd zusammengesetztes wort ist  nicht 

doppelt ,  sondern nur einfach transitiv;— sogar kann ein so zusammen

gesetztes wort nur olme suff.  gebrauchlicb, und somit anscbeinend ganz 

intrans, sein, s .  z.  b.  no. 56. Z. b.  

imertarpoK er holt  wasser,  imertdwpd (er iibt das wasseriiolen an ilnn 
aus,  d.  i .)  er holt  wasser fi ir  ihn. 

IcamagpoK er ist  hose, kamdupd (er iibt seinen grimm an ihm aus, 
d.  i .)  er ist  bose auf ihn; Jcamduput  sie sind bose auf einander 
(thatlicli) ,  raufen od. priigeln sich. 

piniarpoK (76) er suclit  was zu erlangen, piniupd er sucht was (Modal.)  
l i ir  ihn zu erlangen, miiht sich fiir  ibn; plniussivoK er miiht sich 
fi ir  andere. 

plgdrpoK er wacht,  pigdupå er wacht i iber ihm. 

ak' i lerpå (55) er bezahlt  es od. ihn, akil iupd er bezahlt  fi ir  i l in.  

iserterpoK er zieht (aus dem zelt)  ins haus, iserternpai (er iibt das 
einziehen an ihnen aus, d.  i .)  er hilft  ihnen einziehen. 

aggerpox er kommt, aggnipå (er wendet das kommen darauf an, d.  i .)  
er kommt damit,  bringt es.  

avulagpoK er geht vom lande, stosst ab, avaldupa er nimmt es mit 
auf die see. 

tunivd er giebt ihm, tuniupd er giebt es hin. 

oKulugpoK er redet,  onalupd er redet ihn an, ermaiint ihn, predigt ihm. 

sorderpoK er hort auf,  sordernpd er bort auf damit,  od. mit ihm. 

anivoK er geht hinaus, anipd er bringt ihn od. es hinaus. 

sujugdl 'mvoK (45, 48) er ist  der erste,  sujugdlmpd er nimmt ihn zuerst,  
od. thut ihm zuerst (ehe er anderen so thut).  

ndmagsivd er vollbringt es,  ndmagsissupd er vollbringt (es,  Mod.) fur 
ihn, bringt zu stande was jener (das object) hatte thun sollen. 

torpd er stosst es ab, driickt mit etwas (Mod.) dagegen, torrupa er 
driickt es an, hiil t  es angedriickt gegen etwas (Termin.).  

sinigpoK (stamm sinih,  3te cl.  1ste abth.) er schlaft ,  singnupoK ei ist  
in schlaf gefallen, ist  vom schlaf i ibermannt.  

§.  137. 

137. ( t )  o r d  (aus no. 1 u. 44),  halbtr.  ( t ) o r i v o K  * ) ,  er vermeint 

i h n  — ;  d e n k t ,  d a s s  e r  — .  
138. -rKnvd,  halbtr.  -TKUSS'IVOK, er heisst  ihn ;  will ,  

d a s s  e r  — .  



-v tvV" *' 

§. 137. Anhange der nenn- und reJeworter. II, 2 c. 161  

139.  l i ] > d ,  s i p d  7 ) ,  I ia l l t f r .  tlts'ivoK, sitsivoK, pass ,  par t .  litaK, 

si t  UK ,  er  l i iss t  i  l in  —; anch :  veranlasst  od.  macht ,  das  s  er  —. 

140.  ser / )« ,  an vocalen tserpd 5 ) ,  l ia l l ) t r .  SIVOK ,  tsivox, er  

wortet  anf  i  l in ,  das  s  er  —. 

') Leute, die das r nicht aussprechen konnen (grcinl. kulaylut), machen daraus 
{tyuyd, was in manchen gegenden schon den rang ciner nebenform erhalten hat, 
und im Balsrevier sogar ganz allgemein geworden ist (auch mit noch weiterer 
veranderung: av (få); wahrscheinlich zum theil durch den einfluss der europåer, 
die diese verkiimmerung fiir das richtige gehaiten und in schriften iiberall ange-
wendet habrn. (Eben daselbst ist durch denseiben Einfluss pik fiir fik (no. 5) 
sehr gewohnlich geworden.) Sonst haben die stamme der 4len und 5ten classe 
hier haufig s statt  s ,9 ,  a lso sord, sorivoic. 

!) Bei den redewortern der 3 ersten ciassen richtet sich der anfangsconsonant — 
oh t od. s — nach der participwurzel, wobei jedoch die stamme auf t dieses 
ganz verlieren (u. also nicht -lipå u. -tsipn, sondern -tipåw. -sipd haben); — 
die stamme der 4ten cl. auf e haben die auf « u. o u. die der 5ten cl. (. 

J) Der nordgrcinl. dialect hat zum theil auch an consonanten — d. h. hier an stam
men der Istcn und 2ten classe — tserpd, also drei  consonanten — rts, gts — 
beisammen. 

Uiese vier  anluinge setzen der  versclnneizungsiahigkei t  der  gronl i indi-

scl ien worter  die  krone auf ,  indem sie  mit  t ransi t iven s tammwortern die  

doppel t t ransif iven redeworter  § .60,1 bi lden,  in  denen Ueide s tammwort  

nnd anhang suhject  und ohject  l iaben,  — und soini t  2  subjecte  und 2  

objecte  (a ls  drei  personen)  in  e inein vvort  vereinigen;  das  subject  des  

s tammworts  is t  dann zugleicb auch mit te lbares  ol) ject  des  anhangs,  wah-

rend das  eigent l iche (durrh das  suff ix  beziel te)  objeet  dem aidiang und 

s tammwort  gemeinscl iaf t l ich zugehort .  Um al les  zu benennen,  s ind drei  

••esenstandsworter  erforder l ich:  e in  Subject iv  l i i r  das  ers te  subject  

(das  subj .  des  anhangs) ,  e in  Terminal is  f i i r  das  zweite  subject  (das  

subj .  des  s tammworts) ,  und e inObject iv  f i i r  das  gemeinschaft l iche ob-

ject  (das  obj .  des  suff ixes) .  Wird der  anhang halbtransi t .  gemacht ,  so  

komint  anstat t  des  Subject ivs  e in  Oli j^ct iv  (§ .  Ib) ,  stat t  des  OI) ject ivs  

e in  Modal is  (§ .  85,2) ,  und der  Terminal is  bleibt ;  is t  dagegen das  s tamm

wort  halbtransi t iv ,  so  s teht  f i i r  den Terminal is  e in  Object iv  (wei l  dann 

das  mit te lbare  object  des  anhangs — das 2te  subj .  — hauptobject  des-

selben wird) ,  f i i r  den Oli ject iv  e in  Modal is  (wieder  nach § .  85,  2) ,  und 

der  Subject iv  bleibt .  Die  bedeutung der  t ransi t iven nicht  halbtransi-

t iven — stammworter  is t  h ier  immer als  passiv aufzufassen.  Bei  e inem 

intr .  s tammwort ,  wo nur  ein subject  u .  object  (naml.  das  des  anhangs)  

s ta t t  hat ,  fa l l t  das  ungewohnliche weg.  Z.  b .  

iscTUOK er  geht  hinein,  iscrsovu er  vermeint  ihn l i ineingegangen,  denkt  
dass  er  l i ineingegangen is t ;  — iserKiivd er  heiss t  ihn hineingehen,  
— isert ipd er  lass t  ihn hineingehen,  oder  macht  dass  er  hinein-
geht ,  f i ihr t  od.  br ingt  ihn hinein;  — iserserpd er  wartet  auf  ihn,  

dass  er  hineingehen wird.  
11 Gronl. Grnmm. 
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ingi})OK t r  setzt  s ich,  IngerKvvd er  l ie iss t  ihn s ich setzen;  — inyittpd 
er lasst ihn sicli  setzen, oder macht dass er sich setzt;  — inglt-
serpd er  wartet  bis  jener  s ich gesetzt  hat .  

autdlåsuvoK (70)  er  wircl  abreisen,  uvdlume autdldsassorålia od.  avt-
dlusasoruha ic l i  denke dass  s ie  morgen abreisen werden.  

nnnrpipd er  macht  es  zn ende,  mingoricuvd er  heiss t  es  zn ende ge-
macht  werden;  mmgutserpd er  Martet  (auf  es)  bis  es  zu ende 
gemacht  is t .  

sanavd er  bearbei te t  es ,  sunarKuvd er  heiss t  es  bearbei te t  werden,  
wil l  es  bearbei te t  l iaben;  — sanatipd er  lass t  es  bearbei te t  wer
den,  giebt  es  in  arbei t .  nvavmit  tamuna sanarKuvd imiuta dieses  
l ie iss t  dessen besi tzer  von mir  bearbei te t  werden,  od.  hat  dessen 
besitzer mir zu bearbeiten befohlen od. anfgetragen. iwissutit (6) 
nalinginait  i l igissaminut (46,  2)  sanatUarait  (80)  ndlagaisa al ler-
hand aufgetragene arbei ten j j f legen ihre  (der  gesel len)  herren 
von denen,  die  s ie  (die  herren)  zu gesel len haben,  bearbei ten zu 
lassen.  

An no.  48 hat  t ' ipd baufig die  bedeutung;  er  hal t  daf i i r ,  dass  er  —; z.  b .  

mardlupuh sie  s ind zwei ,  mardlutipdha ich l iess  s ie  ( in  meinen gedan
ken)  zwei  sein,  hiel t  s ie  f i i r  zwei  (die  doch derselbe waren) .  

Die Inf ini t ive dieser  anhange konnen wir  haufig durch conjunct ionen 

wiedergeben,  ni imlich den Inf .  von no.  137 immer durch:  in  der  mei-

nung,  dass-—, von no.  138 durch:  auf  dass ,  od.  damit  —; von no.  139 

of ters  (namentl ich an no.  47,  48,  und ipoK er  is t )  durch:  wiihrend,  so 

lange —; und von no.  140 durch:  bis  —. Z.  b.  (s .  auch die  beisp.  1 ,  

2 ,4 ,5 ,  § .  92):  

puldrloKdnglluK (1 ,  47,  87)  es  hat  keine besucher ,  puldrtoKungitsord-
Ingo in  der  meinung dass  es  keine besucher  (daselbst)  hat .  

ini /voK er  lebt ,  indrmivdlugo auf  dass  er  lebe.  
takuvd er  s ieht  es ,  tahorKuvdlugit damit  s ie  gesehen werden — (^ 'g-•  

s ie  gesel ien werden l ie issend) .  
tamdntpoK er  is t  h ier ,  tamdnititdlutit wahrend du hier  warst  — (eig. :  

dich hier  sein lassend) .  
sUurssuaK silarssutitdlugo (48)  die  wel t  wel t  sein lassend,  d .  i .  so  

lange die  wel t  s teht .  
nvdloKurtltdlugo (47)  so lange es  tage giebt ;  in  ewigkei t .  
sordcrpoK er  hort  auf ,  sorderserdhigo bis  er  aufhort  (e ig . :  wartend 

darauf ,  dass  er  —).  
oKurfigd (5 ,46)  er  sagt  zu ihm, uvavnut oicarfigitserdlulit bis  ich zu 

dir  sage.  
An merk ungen.  

J .  An t ransi t iven s tammwortern kann der  Inf .  dieser  anhange das  
2te  subject  (sonst  Terminal is)  im Subject iv  bei  s ich haben,  wenn das  
1ste  subject  nicht  genannt  is t ,  z .  b .  iaulaia ial ionnivdlugo daini t  d iese  
es  sehen (s ta t t  tauhimmga tulcorKuvdlugo);  doch is t  die  regelrechte  con-
struct ion (mit  dem Term.)  gewohnlicher .  

2 .  Gemass ihrer  eigent l i i imlichkei t ,  das  s tammwort  in  a l len seinen 
rechten zu lassen,  verandern diese anhange nichts  in  den beziehungen 
der  im casus obl iq .  zu demselben gehi i r igen worter  (s .  o .  das  3te  beisp.) .  
Dies  gi l t  namentl ich auch von den e-suff ixen im cas .  obl iquus;  d .  h .  
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ein gegenstand,  der  heim biossen s tammwort  mit  e inetn e-suff ix  und 
apposi t ion benannt  sein wiirde,  muss aucl i  e in  e-sulf ix  (u .  appos.)  I ia-
ben, wenn einer dieser anhange dazu kommt. Z. b. is i imamiir ih OKO-
lugpoK er redet nach seinem elgenen belieben, isunmminih OKalormvå 
er lieisst ilin nach seinem eigenen belieben reden; ingminut (statt ing-
mingnut ,  §.  49,  3)  ningdupi i t  (no.  136)  s ie  s ind s ich nnter  e inander  fe ind,  
ingminut  n ingdusaers ipu i  (no.  74)  er  inacht  s ie  aufhoren s ich unter  e in
ander feind zu sein, oder auch mit umbildung: ingminut ninguussau-
jungnders ipa i  (no.  136,  2 ,  48,  J13,  56,  139)  er  macl i t  s ie  aufhoren s ich 
unter  e inander  (od.  gegensei t ig)  angefeindete  zu sein,  s t i f te t  f r iede un
ter  ihnen.  Vgl .  § .  103,  nt ,  

3 .  No.  6  — hier  ssut — wird bei  diesen immer an die  halbtransi-
t ive form gehangt ,  kommt aber  an no.  137,139 u.  140 nicht  le icht  vor  — 
(ausser  e twa mit  no.  46:  s .  § .  123,3) ;  an no.  138 wird durch zusammen-
ziehung ans rhussissut:  rvussut ,  wenn ein suff .  dran kommt,  sonst  VKU -
ssut] z.  b .  permissutd sein geheiss ,  gebot ;  permissuti t  gebote .  No 140 
hat mit no. 6 und 46 sisigd (ts-), z. b.  KCIUVOK es wird tag, Kautsisigd 
er  wartet  damit  aufs  tagwerden;  beschfif t igt  s ich Hamit  bis  es  tag wird.  

Zweiter abschnilt. 

Anhånge der deuteworter, partikeln, suffixe und 
appositionen. 

§.  138.  

An diesen wortern und wort thei len — denen sich hier  auch die  

or tsworter  § .  46 f .  und die  personworter  § .  48 f .  z .  th .  anschl iessen,  

kommen anhange auf  zweier le i  ar t  vor;  ers t l ich giebt  es  ihnen eigen-

thi imliche anhange,  die  an andern mortern nicht  gebraucht  werden kun

nen,  und zweitens werden einige nennwortanhånge auch hier  angewendet .  

Zu ers teren,  die  ihrer  form nach sammtl ich redeworter  s ind,  gehoren 

folgende:  
. 1 1  

1 )  r p u s i g p o K ,  es  is t  um etwas in  der  r ichtung,  nach dei  

sei te  hin.  An or tswortern und am Abl .  der  unpersonl .  deuteworter .  

Z.  b .  
avangnaK nord,  avangnarpasigpoK es  is t  od.  l iegt  e twas nordl ich (nicht  

grade in  ost  od.  west) .  . . . .  
t ime das innere land,  t imerpasigpoK es  is t  landemwarts ,  nicht  ganz 

nahe an der  see.  .  .  
kigånga von s i iden,  kigdngarpasigpoK er  kommt em wemg sudl ic l i  (der  

M'ind) ,  von s i idost  od.  s i idwest .  

2)  ricnptt ,  er  umgeht  od.  passir t  es  auf  der  sei te .  An or ts

wortern (auch mit  suff . )  und am Term. der  unpers .  deuteworter .  Z.  b .  

avat die  aussensei te ,  av armt på er  fahrt  es  an der  anssensei te  vorbei .  
uld  sein unteres ,  atdrmtpd er  geht  durch sein unteres ,  knecht  unten 

durch.  
1 1  *  

>.7/ 
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agssoK die  wiudsei te ,  ugssormtpd er  passir t  es  auf  der  windsei te .  
puvuna landwarts  durch,  pavunurKiipa er  umfahrt  es  auf  der  sei te  

nacl i  dem lande zu.  

3)  n n g n arp OK. Is t  e ine ver langerung des  Terminal is  der  deute-

worter ,  und bedeutet :  e r  geht  dal i in .  Z.  b.  

sanmnga l i inunter ,  seewårts ,  samungnarpoK er  geht  hinunter  od.  see-
wiir ts .  

tåssunga dal i in ,  tdssungnarpoK er  geht  dahin.  

4)  Tidrp-OK. Is t  e ine ver langerung des  Vial is  der  zahlworter ,  d ie  

(ausser  an e ins)  gebraucl i l ic l ier  is t  a ls  der  Vial .  selhst ,  und bedeutet :  

s ie  t ! )un,  od.  er  thut  ihnen (od.  i  hm) auf  so viel  mal .  Auch an 

ingme §.  49,  3 .  Z.  b .  

atautsikut auf  einmal ,  ataulsikorpai er  nimmt s ie  auf  einmal ,  thut  ih
nen al len zugleich;  atmitsikdrdluse ( thut)  ihr  a l le  zugleich!  

sisamakut auf  viermal ,  sisamukorpai er  nimmt s ie  auf  viermal ,  oder  
thei l t  s ie  in  vier  thei le ;  sisamdkutå (6)  sein vier ter  thei l .  

ingmikut f i i r  s ich selbst ,  f i i r  s ic l i  a l le in ,  ingmikorpoK er  is t  f i i r  s ich 
(getrennt  von anderen) .  

5)  migP-OK. Is t  e ine ver langerung der  appos.  mik an den l»e-

nennungen von gl iedmaassen,  und bedeutet :  er  macht  od.  thut  (was)  

da mit .  Z.  b .  

ikusik el ibogen,  ikusingmigpoK er  s tosst  mit  dem el lbogen an (unver-
sehens) ;— mit  suff . :  er  s tosst  i l in  mit  dem el lbogen (um ihn auf  
e twas aufmerksam zu machen) .  

urfaK die  aussenkante  der  hand,  arfarmigpd od.  urfdmigpd er  schl i igt  
mit  der  aussenkante  der  hand drauf ,  

issv ( f i i r  issik) auge,  issingmigpd er  Minkt  i lnn mit  den augen.  

6)  muk arp OK. Is t  e ine ver langerung der  appos.  mut an or tswor-

tern,  und bedeutet :  er  geht  od.  bewegt  s ich dahin.  Z.  b .  

sunirnut sei twarts ,  sanimukårpoK er  geht  sei twiir ts  od.  der  quere.  
kujdmut si idwarts ,  kujamukdrpoK er  geht  od.  bewegt  s ich s i idwarts .  
sangwnt der vorderseite (des landes) zu, westwarts,  icilak sangmn-

kdrpoK der  himmel (d .  h .  das  gewolke)  geht  westwarts .  

§ .  139.  

Von den hier  vorkommenden nennworlanhangen bi lden den gross

ten thei l  d ie  adject ivischen § .120,  die  mit  ausnahme von no.  19,20,28,  

29,31,32 u.  33 al le  angewendet  werden,  und zwar:  

1)  an den unpersonl ichen deutewortern (ausgenommen i t rssa ,  s .  2) :  

no.  15 (sel ten 16) ,  17,  24 (meist  mit  no.  15,  oder  15 u.  21)  und 36 (ohne 

suff ix) .  Da diese i iberhaupt  nur  im casus obl iquus vorkommen,  so kon-

nen s ie  auch mit  anhangen nur  im cas .  obl .  s tehen,  und zwar kommt 

hier  immer der  anhang an die  casusbi ldende apposi t ion,  nicht  umge-

kehrt  die  apposi t ion an den anhang.  Z.  b.  

(ivane in  norden (eig. ;  recl i ts  von der  seegegend) ,  avanerssuaK weit  
in  norden;  avanernjugssuaK ungeheuer  wei t  in  norden.  
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sumunga seewarts ,  nach westen,  samvngarssuaK od.  sumungarujugssuaK 
sehr  wei t  in  die  see lunaus,  wei t  nach westen;  samungainuK nur  
seewarts ,  grade vom lande weg;  sumimgal idneK fast  grade vom 
lande weg.  

pikdnga von oberhalb l ier ,  vom lande her ,  von nordost ,  pihangarssmtK 
weit von oherhalb her; pikdngainaK grade vom lande her; pildng-
alcdnen fast  grade vom lande her  od.  von nordost .  

2)  an den personl ichen deutewortern und tdssu: al le  mit  ausnahme 

von no.  19,20,  28,  29,  31,  32,  33 u.  36,  ganz hesonders  hi iuf ig  aber  no.  J5,  

16 u,  21,  die ,  wie auch no.  22 — 24,  und vorkommenden fal ls  wol  auch 

einige andere,  auf  dieselbe weise  angehangt  werden,  wie die  suff ixe 

§ .  50,  namlich so,  dass  vor  und nach dem anhang ein gleichbedeuten-

des  formzeichen s leht .  i iu iK wird nur  am Subject iv  und der  mehrhei t  

selbst  zum Subject iv  od.  zur  mehrhei t ,  an apposi t ionen dagegen bleibt  

es  unveråndert .  Z.  I) .  
tuuua der ,  dieser ,  tai inurssuuK dieser  grosse od.  unschone od.  gr i iu-

l iche,  tuxmdnguuK dieser  niedl iche od.  l ie l )e ;  tuunaTcasih  dieser  
leidige od. argerliche; Subjectiv: laussiinmrssiip,  taussumdugvp, 
taussumahasinp;  mht.  tauhorssni t ,  tmihingui t ,  tauhnkasi t ;  Mod. 
taussunnngarssuurmik,  taussummgdnguamik,  taussunnngakasingmik,  
mht.  taxikuningukusingnik ,  Term. taukunnngakasingnut  etc .  e tc . ;  
auch jni t  suf l ix:  taussummgarssuaminik  etc .  e tc . ;— taunats luK die
ser  ziemliche;  tankupi lugssui t  diese hei l losen,  tuukorpagssui t  die  
menge dieser,  taukuarKat od. taukuåluit  diese wunzigen, taunau-
galuaK der  zwar dieser  war  etc .  e tc .  e tc .  

Idssa da is t ' s ,  idssarssi i i t  da sind s ie ,  die  gewalt igen,  od.  die  grau-
l ichen e tc . ;  tdssukusik  da habt  ihr  ihn,  nun i reut  euch nur  nicht  
zu sehr; tdssarpugssuit  da kommt der ganze haufen; tdssuugu-
luah da war 's  zwar  (aber  ich weiss  nicht ,  ob .  .  . ) ;  tdssatuctK das 
is t ' s  a l le in ,  das  war  al les .  

mdna dieser  (hier) ,  mit  sufF.  (§ .  50)  mand sein dieses  hier ,  mdnagssd 
woraus sein dieses  hier  werden sol i ;  mdnalnaK nur  dieser  l i ier ;  
Subjectiv mdtuHiuinup, mht. mdkmnait  nur diese; mdlunriingulnaK 
nur  zu diesem; tndkuninguinaK nur  mit  diesen.  

3)  am Termin,  der  or tsworter :  no.  17 u.  36,  le tz teres  ol ters  durch 

no.  18 ver l i ingert :  kdnutshiK (mit  u lur  i ) .  Z. b.  
avdmvt hinausMiir ts ,  uvdmuinuK grade hinausMiir ts ;  uvdmukdnen las t  

grade hinauswarts ,  uvåmukdnats i t tK ziemlich grade hinauswarts ,  
mehr  grade vom land weg.  

4)  an den eigent l ichen personwortern:  no.  17 u.  21—24,  le tz tere  

nicht  le icht  ånders ,  a ls  in  der  Is ten person.  Z.  b .  
vvanga ich,  uvungainaK nur  ich,  od.  nur  mich;  uvavnuinaK nur  zu 

mir ;  uvangakuluk ic l i  armer  t ropl .  
iivagiil vvir ,  tivuguinuil nur  wir ,  od.  nur  uns;  nvuvtiiiinaK nur  bei  uns;  

uvagukus't  wir  fatalen menschen.  
ivtllil  du,  ivdlinciK nur  du,  od.  nur  dicl i ;  UingnuinaK nur  zu dir .  

5)  an den uneigent l ichen personwortern:  rdluinuK (der  s tamm von 

no.  99)  und no.  15;  andere kommen wol  kaum vor .  Die  auhange kom

men hier  an den s tamm, und die  personendungen an den anl iang.  Z.  I) .  
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hisinie er  al le in ,  IciscrtUulnarmo er  ganz al le in;  hisima ich a l le in ,  hi-
serdlttinarma icJ i  ganz al le iu  e tc ,  

tamurmih sie  al le ,  tumurssuarmiJi od.  iumurdluinarinik od,  htmunliui-
narssiturmih sie alle olme eine einzige ausnalvine; tumuisa — ta-
marssuisa od. tumardluinaisu etc. tumuvse ihr alle, htmurdluinavse 
i l i r  a l le  zusammen etc .  e tc .  

(5)  an  par t ikeln i tnd ausni le i i  kommen einzelne vor ,  l ianptsachl ich 

die  luer  i iberhaupt  die  a l lgemeinsten s ind:  no.  15,  Ib  u.  21.  Z.  I) .  

jcanga -vyann,  e l iemals ,  KungarssuuK vor  langer  zei t ;  KungchiguaK vor  
nicht  gar  langer  zei t ,  vor  wenigen jahren.  

KUKiitigiit bisweilen,  in  zwischenraumen,  KumiligorssuuK in  grossen 
zwischenraumen,  sel i r  se l ten.  

An ausrufen dienen diese gewohnlich,  nm zngleich abneigung,  zunei-

gung od.  verdrnss  anszudri icken,  wie so hanl ig  an nennwortern,  z .  IJ .  

a!  oh!  drssuuh o,  der  —! ungiian o!  wie ein niedl icher!  dkasik o,  
le ider!  åkasik-una o!  der  i 'a ta le!  dass  er  doch anch —! 

kasik wird sogar  anch an personformen gehangt ,  z .  h .  kingornu orni-

sdngilarakasik ich werde nicht  wieder  zu ihm gehen,  zn dem esel .  

7)  an suff ixen ( in  unveranderter  bedentnng)  kommen von den ol) i -

gen zwar keine vor ,  dagegen znweilen einige andere,  namentl ich no.  39,  

51 u.  52,  z .  b .  

Kdhap atd des berges  nnteres ,  d .  i .  Inss ,  Ki'ticup utdmiue die  am fnss  
des  berges  wolinen ( t 'g"  des  i )erges  sein-nnteres-bewoliner) .  

slné rand,  mit  suff .  sind sein rand,  seine aussere  kante ,  slndsiorpd er  
folgt  dessen rand (z .  b .  e in  boot ,  was dicht  am strande hinfahrt) .  

nluverlup nund des kaufmanns land, d. i. wolinort, niuverkip nundliar-
poK er  is t  nach des  kaufmanns wolinort  gegangen.  

§ .  140.  

Sonst  kommen von umbildenden anhangsredewortern hier  vor:  

1)  KarpoK (no.  47)  an personwortern und personl ichen deutewortern,  

meis t  im Conjunct .  od.  Subjnnct iv ,  z .  b .  taunaKarmat weil  es  den hat te ,  

d .  i .  wei l  der  dabei  war;  ivkoKurpata wenn es  jene l ia t ,  od.  wenn jene 

da s ind;  ivdleKungigput (81) wtnn es  dich nicht  gehabt  hat te ,  od.  wenn 

du nicht  gewesen warest .  

2)  UVOK (no.  48)  an personwortern,  personl ichen deutewortern,  und 

tdssa od.  tamdssu,  z.  b .  avungauvnnga ich bin 's ;  taunuuvoK es  is t  der ;  

iaivnauv'U bist  du der jenige? kinaiivi t  wer i) is t  du? kinåungilanga ich 

bin kein wer ,  d .  i .  kein unbekannter  (nur  vvegen der  f insterniss  uner-

kannt) ;  tussuuvoK od.  tumåssauvoK das is t  der ,  od.  da is t  der  (von dem 

du weisst ,  od.  von dem die  rede war ,  s ,  § .  101,  anm.) .  

3)  ar /JOff  (no.  66)  au tdssa in  der  bedeutung:  so!  es  is t  genug!  z .  b .  

tdssdrpit? hast  du genug? vvi l ls t  du nicht  mehr? Idssdrit ' tar ' i l  (~6)  lass  

es  nun gut  sein;  hore auf .  
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R e g i s t e r  

l) der im dritlen theil enthaltenen anhange der iienn- und 

redeworter. 

a. i .  t i .  

-aran no. 26. 

-arp-oic 66.  

-art0rp-0K 77. 

-dtssuk 34. 

-aldrp-oic 120. 
-aldlagp-OK 92. 

-åluh 35. 

- iarpd 56. 

Aarpoic 52. 

liorpoK 54. 

:erpd 55. 

-érpd 56. 

- ipoic 57. 

:ivoK 53. 

- inan 17. 

- inarp-oK .  .  .  . . .  9 8 .  

-udrp-OK 104. 

-ungnarp-OK 113. 

-l ipd 136. 

-uvoic 48. 

-umdrp-OK 71. 

-umav-OK .  • . . . . 78. 

-ul 6. 28. 

-useic 7. 

-USSCIK 44. 

K .  r.  

-KU-OK 88. 

-icarpou 4/. 

-Kai 11. 40. 

-Kik 12.  

-icinav-oic 82. 
-KUI 9. 41. 

-rdrpoK 65. 

-ralah, rdU'iK . . . .  3 5 .  

-riarp-OK 66. 69. 

-rérp-oic 73. 

-rusugp-OK 84. 

-rujuk 24. 

-rKarp-0K 116-

-VKajarp-OK 108. 

-rnigp-OK 97. 

-ncorp-oic 112. 
-rKuvd 138. 

r-pak 25. 

r-patdlagpoK 64. 

r-palugpoK 64. 

r-ssuaK 15. 

r-ssvarp-oic 121. 

r-nipoK 68. 
-rdldtc 13.  

k g. ng. 

-katagpoK 67. 

-kasik 21. 
-kasigp-OK 124. 

-kåneK 36. 

-kånerp-oic 127. 

-kipoK 58. 

-ktsarp-OK 119. 

-kildrp-on 91. 

-koK 33. 

-kortoK 43. 

-kuluk 23. 

-kulugp-OK 125. 

g-d 46. 

gan 2. 

{g)aldlarp-OK . . . .  1 1 5 .  

{g)(tsuarp-OK . . . .  8 6 .  
(g)aluaK 37. 

(g^aluarp-oic HO. 
{g)alugtuarp-OK . . 83. 

{g)ajugpoK 131. 

(3)ja/c 10-

{g)iartorp-oK . . . .  7 7 .  

g-igpoK. 60. 

(g)iv-OK 109. 

ginauv-OK /9.  

ginarp-OK 98-

(g)ungnarp-OK . . . .  1 1 3 .  

(g)uindrp-OK 71 

(g)umav-OK 78. 

-gssaic 14.  

g-dleK 45. 

-ngdrp-oK 89. 

-ngajak 27. 

-ngajagp-oic 126. 

-ngil-aK 87. 

-nguaK 16.  
snguarp-OK 122. 

-ngorpoK 49. 

p. v .  m. 

-pitdlagp-OK 92-

-plldrp-OK 91. 

-piluk 22. 

v-atdldrp-OK . . . .  1 0 2 .  

-vigp-OK .  .  .  . . . .  1 0 0 .  

-vinarp-OK 98. 

-vfdrigp-OK 101. 

f ik 5. 

marigp-OK .  .  .  .  .  .  101.  

mio 39. 

ntiv-OK 109. 

-miv-OK 93. 

-mineK 42. 

1. s. n.  1.  J. 

( t)ail ipd 133. 

faK 29. 

(OK 31. 

( t)aK 2. 

(I)ftra-OK 80. 

( t)arp-OK 106. 

(')« 3-
terp-an 107. 

l ipd 139. 

-IUUK 30. 

luarp-0K 103. 

ludrp-OK 104 

tuinaip-OK 105 

(0«« ^ 
43 

mtmm eummmŝ  
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-toicaic 32. 
(l)ord 137. 

torpoK 03. 
(Oorpoic 130. 

tuvoK, tåvon 59. 

{f)Assårp-0K 114. 

-tsian 18. 

-tslarp-0K 123. 

-tserpd 140. 
-Idlarp-OK 90. 

-tdlagp-OK 92. 

-sderp-oic 74. 
SUK 31. 

sarpå 132. 
-sdrp-0K 91. 

-sav-OK 70. 

sidK 20. 
siorpoK 51. 
serpn . . . . . . . .  1 4 0 .  

sipd . 139. 

sivoK 50. 

simav-otc 72. 

sinauv-oic . . . . . .  7 9 .  

sinarp-OK 98. 

suarp-OK 103. 

sudrp-on 104. 

suipoK 129. 

suitiarp-oic 105. 

sdic 43. 

XOKUK 32. 

sorpoic 63. 

sungnipoK 68. 

SUVOK, SUl'OK . . . .  5 9 .  

SSUK 29. 
ssuseic 8. 

-ndrpå 135. 

narpoic 128. 

naviarp-OK 81. 

nasttarp-oic 86. 
niarp-OK {niait) . . .  7 6 .  

nen 4. 

n er ar på 13 4. 

neruv-0K 96. 

nerp-OK 111. 

nerdlugp-ou . . .  . . 94. 

-Idrp-OK . . 91. 

. . 19. 

-linrpoic 52. 62. 

-UorpoK 

-lerpd . . 55. 

-lerp-OK . . 75. 

• ler torp-OK . . . . . 118. 

-lerssnrp~OK . . . . . 85. 

-Hk . . 38. 

. . 53. 

-lugp-on, dlugp. . 61. 94. 

-dluarp-oic. .  . .  . . 95. 

-dluinarp-OK . . . . . 99. 

' jnrp-OK . . 117. 

"jarlorp-oie . . .  . . 77. 

-Jitdrp-oic . .  . .  . . 101. 

-juipoic . . 129. 

-jungnarp-OK . . . . 113. 

-jumdrp-oic . . . . . 71. 

-Jumar-OK . . . . . . 78. 

R e g i s t e r  

2) der deutschen redewdrter, adjective, adverbien elc. die durch vor-

stehende anhange ausgedriickt werden. 

-åhnliches no. 44. befahigt ilin zu . 79. denkt, dass er — . 137. 
allmåhlig . 107. beinahc . . 108. 126. 127. durchaus 99. 
allzu . 102. beinabcs . 27. 36. eigentlich 100. 
altes . 32. bejammcrnswerthes . 23. ein bischen . . . 91. 122. 
anscheinend . . . . 114. besondercs . 34. ein weilchen 92. 
art und weise . . . 7. besser als vorher . 97. ein wenig 91. 
arrnseliges . 23. bestandig . 104. 105. 103. 
auch . 109. bestimmt zu einem . 14. einziges 30. 
bald . 108. -bewohner . . 39. 125. 
bearbeitet es ... . . 54. biosses . . . . 17. 23. 
bedauerlich . 125. b o s e s  . . . .  . 22. empfindet iiberdruss da 
bedaucrliches . . . . . 23. braucht es . . 63. 67. 
bedeutend . 89. Comparativ . 4. 12. erhalt es 50. 
bedient sich dessen . 63. . 120. erhal tenes 20. 
beeilt sich, zu — . . 86. dauernd . 105. 50. 
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crsl noch 115. but es klein 58. Langemnaasse . . . 63. 

erworbenes 20. bat es scblecbt . . . 61. lasst ibn — . . . . 137. 

es geralh ilun so . . 130. bat ge- 72. . . 124. 

c s  g i e h t  ( d a )  . . . .  47. bat bang dazu .... 131. leidiges . . 21. 

es hat verlautef, dass — 64. bat ibn zuin — ... 46. lumpig . . 124. 
es ist -bar 128. bat keinen — mebr . 56. . . 21. 
cs ist zum — , , • . 128. bat lust zu — . . . . 84. macbt, dass er — 132. 139. 

.es klingt nach . . . . 64. bat neigung dazu . . 13 J. macbt daraus einen - 49.54. 
es sieht aus vvie . . . 64. bat seine lust daran . 131. macbt es ... . . 53. 54. 
etwa 111. bat so viele gekriegt. 65. macbt es allzu- . . 135. 
etwas 92. beisst ibn — .... 138. macbt ibn olme - - . 56. 
f'ahrt im — 63. -beit 8. m a n  —  . . . .  . . 128. 

fåhrt nacb — , , • • 52. bindert ibn, zu — . . 133. man mocbte gern — 78. 
falsch 94. biibscb 122. mebr (4 . 12.) 96. 
familie des — .... 33. -igcs 38. mebr als gevvobnlicb . 90. 

langt an zu , , , . . 75. im kleinen 122. m e l i r e r e  . . . .  . . 25. 
fast 126. immcrfort 105. mebrmals . . . . . 106. 
folge davon 4. immerbin 98. inenge . . . 25. 
friert daran 56. immer nur 98. mit — . . . 40. 
friih 117. immer wieder .... 106. mit maasse . . . . . 92. 
fiir gut 100. in ciner kfirze .... 118. 6. 9. 132. 
ganz , 101. Infinitiv 4. mocbte etwa — . . 82. 
ganz eigentlicb . , . . 100. in wabrbeil 100. nacb einander . . . 107. 
gar arg 88. ist bereits ge- . . , , 73. nennt ibn — . . 134. 
gar sehr , 88. ist dessen baar . . . 57. neu erb al tenes . . . 31. 
geeignct z« einein . . 14. ist darauf ans . . 50. 51. neues . . 31. 
gehabtes 28. ist ein- 48 neulicb erst ge- . . 13. 
geht aufs — los . . . 83. ist fåbig, zfi — ... 79. nicbt 87. 119. 
gebt nacb — .... 52. •st ge- 72. nicbt allzusehr . . . 92. 
gebt um zu — . . . 77. ist ibm ein — . . . . 46. nicbt mebr . . . 113. 119. 
gemacbtes 19. ist im werdenden — 69. nicbt mebr beinabe . 127. 
-genosse 1 1 .  ist olme — 57. nicbtsnutziges . . . 24. 
geraumigcs 43. ist obne — geworden 56. niedlicbes . . . 
gcscbwind 118. ist sein — 46. nicmals 106. 129. 
gewaltig 121. ist willens, zn — . . 85. . . 115. 
gleicb 108. junges 26. mm wird er — . . 83. 
grosfees 15. -kamerad 1 1 .  . . 98. 
grosses — babend . . 43. kameraden des — . . 33. nur ein .... . . 17. 
g"t 79. ob wol, ob etwa .  .  1 1 1 .  
bat aufgebort, zu — . 74. kann scbr leicbt . . . 81. ort, wo — ... . . 5. 
bat bereits ge- . . . . 73. kann nimmermebr . . 81. Particip 1. 2. 3. 
biittc beinalie — . . . 108. kann min nicbt mebr 81. pflegt zu — . . . . 80. 
bat es 47. kleines 16 . 26. 
bat es cingebiisst . . 56. kommt. nm zu 77. - r e s u l t a t  . . . .  . . i. 
bat es gross 59. konnle gar leicbt . . 82. riecbt nacb — . . . 68. 
bat es gut od. schon 60. kiimmerlicb 125. sagt, dass er - 134. 

ismsm/i/ fm • 
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schandliclies . . . 00 unlicbcnswtirdiges . 15. w e l c h e n  —  . . . .  0 

scheinbar . . 114. ursache 6. welcher •—• . . . . I 

schlecht . . 94. veraltetes . 32. welcher ihn — . . . 3. 

s c h l e e h t e s  . . . .  . . 22. veranlasst, dass er -- 139. wendet die handlung auf 

schmeckt nach — . . 68. verhasstes . 21. ihn an . 136. 

sehr 89. 90. verliert es . 56. werkzeug 6. 

soli — . . 70. vermeint ihn . . . . . 137. . 97. 

stellt sich an, wie — 64. vermuthlich . . . . . 112. w i e d e r h o l t  . . . .  . 106. 

stiick (ein st.) . . . . 42. versehen mit — . . . 38. 70. 71. 

sucht das .... . . 51. versieht ihn damit . . 55. wird fahig, zu — . 79. 

suclit es zu erhalten 50. verstorben . 37. wird nicht mehr — . 74. 

S u p e r l a t i v  . . . .  . 4. vorher noch . . . . . 115. wird nimmermehr — . 81. 

Ihut solches . . . . 62. vorråthiges . 28. -wirkung . 4. 

thut so vielmal . . 66. vollig . 101. . 113. 

tlmt so an ihm . . 136. wahrscheinlich . . . . 113. wol nicht mehr . . 113. 

trifft es an . . . . . 50. wåre beinahe — . . . 108. wunziges . 35. 

trifft es so ... . . . 130. wartet auf ihn, dass er — 140. zeit, wann — . . 0. 

tiichtig . . 90. was am weitsten in der z e r f a l l e n e s  . . . .  . 33. 

iibel . . 94. richtung ist . . . . . 45. ziemlich . 123. 

iibt die handlung an ihm was ein — werden soli 14. z i e m l i c h e s  . . . .  . 18. 

aus . . 136. was man — muss . . 10. zuerst .  1 1 6 .  

um ein haar . . . . . 108. was mehr so ist . . 4. 12. z u g e h o r i g e s  . . . .  . 29. 

um ein weniges . . 93. was sich da befmdet od. zu sehr 

• 
O
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u n g e h e u r e s  . . . .  . 24. dahin gehort . . . . 41. . 110. 

ungewohnliches . . . 34. weiland 57. zwar gewesenes . . 37. 



Anhang. 1 7 1  

A 11 Ii a n g. 
Ver^leichung der deutschen satzbildung mil der gron-

landischen. 

J .  Die beidcn begri lFe die  einen eiufacl ien satz  bi lden — der  ge-

genstand von dem die  rede is t :  das  project ,  und das  was von diesem 

gegenstand gesagt  wird:  das  pr i idicat  — sind im deutschen immer zu-

ers t  durci i  zwei  Morter  ver t re ten,  namlich das  project  durch ein gegen-

standswort ,  und zwar is t  d ieses  entweder  ein hauptwort  (nomen sub-

stant ivuin) ,  was den gegen^tand selbsts tandig benennt ,  z .h .  land,  berg,  

f luss ,  vogel ,  adler ,  hund,  s tock,  holz ,  milch,  wasser ,  tag,  nacht ,  schlaf ,  

t r i ighei t ,  verdruss ,  grosse etc .  e tc . ;  oder  ein personwort  (pronomen 

substant ivum ) ,  was nur  die  person des  gegenstandes (ob Js te ,  2te  od.  3te ,  

e inh.  od.  mhrt . )  angiebt ;  ich (wir) ,  du ( i l i r ) ,  er  (s ie) ,  man;  — und das  

pr i idicat  durch ein redewort  (verbum),  z .  b .  ich-schl ief ,  s ie-kommen,  

man-weiss ,  holz-brennt ,  der  hund-fr iss t .  Is t  der  satz  t ransi t iv ,  so  ge-

l ior t  zum pradicat  ausser  dem redewort  noch ein gegenstandswort  f i i r  

das  object ,  z .  b .  ich-sehe-dich,  er-weiss-es ,  der  hund -  fr iss t - f le isch,  

der  tag-ver t re ibt-  die  nacht .  Also jeder  intransi t ive (deutsche)  satz  

muss nothwendig zwei  worter  enthal ten:  project  und redewort ,  und 

jeder  t ransi t ive drei :  subject ,  redewort ,  object .  [Im gronlandischen,  

wo einersei ts  das  project  oder  object ,  Menn es  nicht  genannt  wird,  auch 

nicht  durch ein personwort  bezeichnet  zu sein braucht ,  und andersei ts  

bei  manchen (der  form nach zwar intransi t iven)  anhangsredewortern das  

s tammwort  zugleich o!) ject  der  handlung is t ,  kann sogar  e in  t ransi t iver  

satz  mit  e inschluss  der  benennung des  objects  aus  einem einzigen wort  

bestehen,  s .  z .  b .  § .  128,  no.  50.53.54.]  Im deutschen besteht  f i i r  das  

project ,  gleichviel  ob es  zugleich subject  is t  (d .  h .  e in  object  hat)  oder  

nicht ,  nur  e ine form: der  No min a  t i  v ,  der  immer als  Antwort  auf  die  

f rage:  wer? s teht .  Fi i r  das  object  dagegen giebt  es  zwei :  den Accu-

sat iv  (auf  die  f rage:  wen? oder  was?)  und Dat iv  (auf  die  f rage:  

wem?).  Das gewohnliche is t  der  Accusat iv;  nur  bei  gewissen rede-

wortern,  die ,  mit  dem begriff  e iner  bewegung verbunden,  zwei  objecte  

haben,  von denen das  eine als  ziel  der  bewegung,  das  andere als  mit-

te l  zur  ausf i ihrung der  handlung angesehen werden kann,  s teht  ers te-

res  (das  ziel)  im Dativ,  le tz teres  (das  mit te l )  im Accusat iv ,  z .  b .  er  gab 

ihm (Dat . )  e inen thaier  (Acc.) ;  er  nimmt den bienen (Dat . )  den honig 

(Acc.)}  zeige mir  (Dat . )  das  (Acc.) ;  was (Acc.)  br ingt  uns (Dat . )  die-
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ser  bote? [Das gronl .  hat  l i ier  e ine form f i i r  das  suhject  ( t ransi t iver  

redeworter) :  den Subject iv ,  und eine f i i r  das  object :  den Object iv ,  wel-

cher  le tz tere  aucl i  f i i r  das  project  intransi t iver  redeworter  gebrancl i t  

M'ird (§ .16)*) .  Die redeworter  mit  doppel tern object  l iaben im gronl .  

e inen Terminal is  ( f i i r  das  ziel )  bei  s ich,  wenn das  mit te l ,  und einen 

Modal is  ( f i i r  das  mit te l ) ,  Menn das  ziel  im suff ix  l iegt ,  s .  § .85,  J . ]  Fi i r  

das  redewort  e ines  einfacl ien satzes  giebt  es  im deutscl ien drei  ver-

scbiedene modus (redeformen,  § .  18) ,  die  al^er  nicbt ,  wie  die  im gronl ,  

daf i i r  bestebenden [Indic . ,  Interr . ,  Optat . , ]  den drei  ar ten selbsts t i indi-

ger  s i i tze  (§ .69)  entsprecben,  sondern nur  der  anzeigesatz  bat  ei j ien 

i lnn e igens zukommenden modus,  den Indicat iv;  icb kann,  ici i  sol i  

anfangen,  du vers tebst ,  er  lebt ,  man bef i i rcbtet ,  e tc . ;  — der  f rage-

satz  wird gebi ldet  durcb nacbsetzung des  projects :  kann icb '?  sol i  icb 

anfangen? vers tebst  du? lebt  er?  befi i rcbtet  man? — und f i i r  den 

beiscbesatz  besteben zwei  modus:  der  Imperat iv  (2te  pers . ) ;  fange 

an,  fangt  an,  vers tebe,  bef i i rcbte ,  gebe,  gel i t ,  e tc  und z .  tb .  der  Con-

junct iv:  konnte  icb (docb)!  vers t i indest  du (doch!)  lebten s ie  (doch!)  

e tc .  oder ;  mocbte  icb ki innen,  miicbtest  du vers teben,  mocbte  er  le

ben,  e tc .  Daneben wird aber  der-  Conjunct iv  aucl i  in  anzeigesatzen ge

brancl i t ,  namlicb um ungewissbei t  auszudri icken,  z .  b .  es  wiire  gut ;  gc-

setzt ,  er  bi i t te  .  .  . ;  und in  den zu solcben etMa geborigen nebensi i tzen,  

z .  b .  es  M i i re  gut ,  wenn er  ki i ine;  gesetzt ,  er  b i i t te  nicbts  gesagt ,  so  

w ii  r  d  e  .  . .  etc .  

2 .  Zu diesen grundlegenden oder  notbwendigen satztbei len kom

men dann je  nacb den umst i inden nocb erwei ternde oder  zu la l  l ige,  

deren zabl  zuweilen ziemiicb bedeutend sein kann.  Namlicb sowohl  

e in  gegenstand als  e ine bandbing kann je  auf  dreier le i  weise  geuauer  

best immt oder  bescbrieben werden;  a)  durcl i  e in  merkmalswort  ( i i i r  

gegenstande adject iv ,  f i i r  bandlungen adverbium genannt) ;  oder  

s ta t t  dessen b)  durcl i  bezielnmg auf  e inen gegenstand;  c)  durcb bezie-

bung auf  e ine l iandlung.  Also:  

*) Dieses, wie aucli die reflexive bedeutung der personzeiclien an transitiven rede
wort ern (§.59), stimmt mit der annahme, fiir die sicli aucli in anderen, mit 
dem groniånd. durchaus nicht venvandten sprachen lielege finden, dass nåmlich 
allen redewortern der begrilf einer wirklichen (transitiven) liandlung zu grunde 
liegt, deren object grammatisches project wird, wenn der 1 hat er in den hinter-
grund tritt, und zwar in der weise, dass aus der neben der transitiven bedeutung 
bestebenden reflexiven zuerst die passive, und aus dieser durcb weitere schwå-
chung die einfach intransitive sich entwickelt, so dass also doi begriffsiibergang 
etwa wåre wie in folgendem beispiel: er macbt cs (tr.), es macht sich (iel).). 
es ist gemacht worden (pass.), es isl geworden (intr.), oder, auth vom 
werden gonz abgeseben: es isl (gross, klein, schlafend, stehend, etc. elc.); vg! 

§. 5(J. 
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a)  dur  c  l i  e in  m er  k ma 1 s  w o r  t .  Die  merkmale,  die  ein solcl ies  

wort  angiel>t ,  s ind wieder  von zweier le i  ar t :  e igenschaft l iche und i i r t -

l ic l ie  (oder  zei t i ic l ie) ;  danacl i  tbei len s ich die  adject ive in beiworter  

(eigenschaftsworter ,  nomina adject iva) ,  z .  b .  gross ,  klein,  scl iwach,  s tark,  

hrei t ,  gel l ) ,  I ie iss 7  sprode,  nass ,  weich,  hoch,  t ief ,  eckig,  verkel i r t ,  geacl i -

te t ,  e tc .  e tc .  — und f i i rworter  (deuteMorter ,  pronomiaa adject iva) ,  

z .  b .  der ,  dieser ,  jener ,  dersel l )e ;  — und die  ad ver  bien in ar t -  und 

inaassadverbien (adverbia  qual i ta t iva u .  quant i ta t iva,  l iauf ig  von bei-

wortern gebi ldet ,  und i l inen ausser l icb gleicb) ,  z .  b .  scbon,  scblecbt ,  

dauernd,  t i icbt ig ,  sebr ,  unverzi igl ic l i ,  n ic l i t ,  n ie ,  of t ,  zwei inal ,  e tc .  e tc .  — 

und or ts-  und zei tad verbien (adverbia  loci  u .  temporis) ,  z .  b .  hier ,  

da ,  dort ,  dr i iben,  binunter ,  I ieraus,  gestern,  beute ,  neul icb etc .  e tc .  Wei-

ter  zerfal len die  beiworter  in  e igent l icbe beiworter  und zahlworter  

(eins ,  zwei ,  drei ,  e tc .  der  ers te ,  der  zweite ,  e tc .  e tc . ) ;  — und neben 

den f i i rwortern bestebt  im deutscben der  ar t ikel  (der ,  die ,  das) ,  der  

nicbts  anderes  is t ,  a ls  e in  seiner  deutekraf t  ver lust ig  gegangenes f i i r -

vvort .  (Der  sogenannte  unbest immte ar t ikel  — ein,  e ine,  — ist  e ins  mit  

dem zahlwort  e in) .  Ausser  den einfacben (eigent l ic l ien)  adverbien giebt  

es  aucl i  zusammengesetzte  adverbial iscbe ausdri icke,  bestebend aus einem 

gegenstandswort  mit  e iner  praposi t ion,  d .  b .  im casus obl iquus;  s .  d .  folg.  

Oefters  is t  e ine solcbe zusammensetzung gleicbbedeutend mit  i rgend 

einem einfacben adverl) ,  so  z .  b .  mit  bedacbt ,  und bedåcht ig;  olme zwei-

fe l ,  und gewiss;  aus  dem grunde,  und dårum; -— und jedenfal ls  s ind 

ibrem inneren wesen nacb die  e inen und andern durcbaus gleicb,  da  

aucb die  einfacben adverbien sammtl ich einen cas .  obl iq .  ausdri icken,  

in  antwort  auf  die  f ragen:  \vo? wann? wober? (wodurcb?)  wobin? wie? 

So baben aucb beide das  mit  e inander  gemein,  dass  s ie ,  wenn s ie  zu 

anfang des  satzes  s tehen,  die  s te lbing der  worter  in  die  des  fragesatzes  

verwandeln,  z .  b .  heute  -  kannst  du nicl i t  kommen;  bier  -  is t ' s  t rocken;  

of t  -  l i  abe icl i  gedacl i t ;  unverzi igl ic l i  -  sol i  ger i is te t  werden;  olme zwei-

fel  -  kennst  du i l in .  [Die beiM t i r ter  s ind im gronlandiscben,  so wei t  

s ie  nicl i t  durcb anbangeworter  ausgedri ickt  werden (§ .120) ,  und mit  

ausnabme der  zahlworter  fas t  durchgangig par t ic ipien,  besonders  Nomi-

nalpar t ic ipien (§ .95);  den f i i rwortern entsprecl ien die  personl icben 

deuteworter  (§ .  23 f . ) ;  — von ar t -  und inaassadverbien giebt  es  

cinzelne (§ .6 .5 ) ;  die  i ibr igen werden ausgedri ickt  tbei ls  durcb anbange

worter  (§ .  131) ,  t l ie i ls  durch par t ic ipien und einige andere worter  im 

Modal is  (§ .  86) ,  oder  durcb Inf ini t ive (§ .  92) ,  oder  durcb zahlworter  im 

Modal is  und Vial is  (§ .44);  — die  or tsadverbien fehlen als  solche 

ganz,  werden aber  mebr  als  ersetzt  durci i  d ie  or t l ichen beziebungs-
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formen (Loc.  Abl .  Vial .  Term.)  der  or tswortcr  (§ .46)  und deutewortcr  

(§ .20.  f . ) ;  — die  zei tadverhien dagegen s ind anch im gronl .  wirkl ic l ie  

adverbien (§ .64) .  Also mit  andern worten:  s ta t t  dass  bei  uns  das  bei-

wort  grund wort  i s t ,  und da von ein (zusammengesetztes)  redewort  ge-

bi ldet  wird durcl i  verbindung mit  dem sogenannten verbum substant i -

vum: sein,  z .  !>.  (adject iv;)  gross ,  ( redewort : )  gross  sein,  er  is t  

gross ,  — so is t  im gronl .  umgekel i r t  das  redewort  grundwort ,  und wird 

durcl i  par t ic ipbi ldung zu einem beiwort ,  z .  b .  ( redewort : )  er  is t  gross ,  

(par t . : )  welcher  gross  is t ,  e in  grosser ;  und was wir  durcl i  adverbiet!  

(1ste  best immungsweise)  ausdri icken,  wird im gronl .  zum grossten tbei l  

durcl i  beziel iung auf  einen gegenstand oder  eine handlung (2te  od.  3te  

best immungsweise)  ausgedri ickt . ]  

b)  durcl i  beziel iung auf  e inen gegenstand.  Im deutschen 

wird ein gegenstandswort  ni i l ier  best immt durcl i  e in  anderes  gegenstands-

wort  im Geni t iv ,  z .  b .  die  spi tze  des  berges ,  das  ufer  des  1  lusses ,  

die  bewoliner  der  s tadt ;  bi iuf ig  in  e inem (zusammengesetzten)  wort ,  

dessen ers ter  thei l  der  Geni t iv  is t :  baumrinde =  rinde des  baumes,  

w a  gen rad =  rad d e  s  (oder  e ines)  Mage n s ,  d  ic l i  tkunst  =  kunst  des  

di  e l i ten s ,  etc .  — und ein redewort  durcl i  e in  gegenstandswort  mit  

e iner  pr i iposi t ion,  z .  b .  er  gel i t  nach Berl in ,  es  l iegt  im wasser ,  

gel ie  l i  in  ter  das  haus,  ic l i  legte  es  in  den kasten,  er  lebt  o  l ine sor

gen,  er  drol i t  i l im mit  scl i l i igen,  er  arbei te t  f i i r  micl i ,  ic l i  komme zu 

dir ,  er  is t  au s  s  er  gefahr .  Die eigent l ichen pr i iposi t ionen l iaben das  

wort  dessen verhi i l tniss  s ie  anzeigen,  immer in  e inem der  beiden ol ieu 

erwahnten objectscasus (Dat .  od.  Acc.)  bei  s ic l i ,  mancl ie  aucl i  in  bei

den,  namlich im Dat .  auf  die  f rage:  wo? und im Acc.  auf  die  f rage:  

woli in? z .  b .  es  l iegt  (wo?)  auf  dem tisch (Dat . ) ;  lege es  (woli in?)  

auf  den t isch (Acc.) .  Dann giebt  es  (ahnl ich wie neben den eigent

l ichen adverbien die  oben erwahnten adverbial ischen ausdri icke beste-

hen)  auch uneigent l iche pr i iposi t ionen,  namlich thei ls  wirkl ic l ie ,  thei ls  

mehr  oder  weniger  vers t i immelte  nennworter ,  die  a ls  prapp.  gebraucht  

werden:  diese s ind an bedeutung einem nennwort  mit  e iner  prap.  gleich,  

und haben das  gegenstandswort ,  dessen verhal tniss  s ie  best immen,  nach 

dem obigen im Geni t iv  bei  s ic l i .  So z .  b .  t rotz  al les  zuredens (= zum 

trotz  a l les  zuredens,  od.  al lem zureden zum trotz) ,  behufs  dessen (= zum 

behuf  dessen) ,  ungeachtet  (=ohne achtung)  seiner  weigerung,  kraf t  (= in 

kraf t )  dieses  ausspruches,  oberhalb (= auf  der  oberen sei te)  der  br i icke,  

u .  a .  m.  — (ganz wie gevvisse  nennworter  mit  e iner  pr i ip . ,  z .  b .  auf  grund 

dessen,  in  betracht  dessen,  u .  a . ) .  [Ueber  den Genit iv  und dessen ver-

t re tung im gronl .  s .  3 .  Von den prapp.  entsprechen die  eigent l ichen 
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<len gronl ,  npposi t ionen,  s .  4 ;  die  »neigent l ichen,  a ls  zusai j imensetzui igen 

die  mir  durcl i  vers t i immelung den charakter  von pr i iposi t ionen erhal ten 

l iaben,  und i lm eben so wieder  ver l ieren,  sohald i l i re  e igent l ic l ie  gestal t  

wieder  hergestel l t  wird,  kommen als  besondere redet l ie i le  gar  nicht  in  

hetracht :  s ie  gel ioren zu den nennwortern,  und das  was s ie  verhål tniss-

angebend macbt ,  namlich die  in  gedanken l iegende pr i ip .  — (zum) trotz ,  

( in)  kraf t ,  e tc .  — wird,  wie jede andere,  im gronl .  zu e iner  apposi t ion,  

wenn ein solcher  ausdruck i iberhaupt  durcl i  e in  gegenstandswort  wie-

dergegeben wird.]  

c)  durcl i  beziel iung auf  e ine li  an  dl  ung.  Ein gegenstand 

kann durcl i  e ine l iandlung ni i l ier  best immt werden,  indem eine solcl ie  

a ls  an i l im l iaf tend oder  an i l im ver i ibt  dargestel l t  wird,  d .  h .  indem 

einem gegenstandswort  e in  redewort  in  form eines  adject ivs  beigef i igt  

wird.  Dies  gescl i ie l i t  [ im gronl .  durcl i  par t ic ipbi ldung,  s .  § .  102.]  im 

deutscl ien durcl i  e in  re la t ivum (welcb-er ,  wer ,  im cas .  oi) l .  auch 

wo)*) ,  was dem so zu verbindenden redewort  vorgesetzt  wird,  z .  b .  der  

mann,  welcher  dieses  brachte;  der  fucl is ,  welcl ien ich gescl iossen 

I iabe;  das  buch,  von welchem oder  wovon ich dir  sagte .  Fi i r  wel-

cl ier  stel i t  auch of t  der ,  i i l inl ic l i  Mie im gronl .  das  gleichbedeutende 

tauim bier  a ls  verbindungsgl ied dienen kann,  s .  § .  102.  Um eine l iand

lung durcl i  beziel iung auf  e ine andere l iandlung nal ier  zu best imraen,  

muss also ein redewort  mit  e inem andern redewort ,  d .  l i .  e in  satz  mit  

e inem andern satz  in  die  erforder l iche verbindung gesetzt  werden.  Der  

zu erwei ternde satz  (auf  den der  andere s icb beziebt)  heiss t  dann der  

I iauptsatz;  der  andere,  auf  jenen s ich beziel iende,  l ie iss t  nebensatz ,  

und wird im deutscl ien eingelei te t  durcl i  e ine conjun et ion,  d.  i .  e ine 

par t ikel ,  d ie  sein ver l ia l tniss  zum I iauptsatz  angiebt .  Zu einem I iaupt

satz  konnen dann aucb melirere  nebensatze gel ioren,  oder  ein neben

satz  kann wieder  e inen nebensatz  fur  s ich haben.  Z.  b.  Ich l iore ,  

dass  er  kommen wird.  Kommt,  e l ie  es  nacl i t  wird.  Ich sage das ,  

daini t  du weiss t ,  dass  gefahr  vorhanden is t ,  Weil  s ie  gehort  haben,  

dass  sie  leer  ausgehen wiirden,  s ind s ie  weggebl ieben (I iauptsatz) .  Er  

ging,  obgleich er  gewarnt  war .  Alle  conjunct ionen haben f i i r  d ie  vor-

s te l lung das  zur  folge,  dass  s ie  das  redewort ,  oder  wenn es  zusammen-

gesetzt  i s t ,  den veri inderl ic l ien t l ie i l  desselben an das  ende des  satzes  

*) gewohnlich pronomen relativum, d. i. beziehendes fiirwort genannt; es hat 
aher mit den fiirwortern nichts gemein als die åussere form (d. li. hier: die 
endung); seinem wesen und gebrauch nach ist es eine (beugbare) conjunction, 
und auch das einfache demonstrativpronomen (der) wird zu einer solchen, so-
bald es, wie oft gescliielit, als relativum gebraucht wird. 
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bringen,  s .  o . :  dass  er  kommen wird;  e l ie  es  nacl i t  w i  r  d ;  t lamit  »lu 

weiss t ;  etc .  [ Im gronlandiscl ien,  wo es  in  dem t ins  geiaufigen s inn 

eigent l ich mir  e ine conjunct ion giel j t  (§ .6f) ,  1) ,  werden die  nebensi i tze  

durcl igf ingig vermit te ls t  der  abl iangigen modus der  redeworter  (§ .  18)  

gebi ldet ;  vgl .  § .88 — 92,  98,99.]  

3 .  Ob ein gegenstand nal ier  best immt wird durch ein adject iv  oder  

durch einen Geni t iv  oder  durch einen relat ivsatz ,  oder  ob ein redewort  

nal ier  best immt wird durch ein adverb oder  durch ein gegenstandswort  

mit  e iner  prap.  oder  durch einen nebensatz ,  — sind versclnedene aus-

drucksweisen,  die  aber  i l i rem wesen nach s ich ziemlicl i  g le ich s ind,  denn 

es  l iandel t  s ich sowoli l  bei  der  einen wie bei  der  andern best immungs-

weise  immer um ein merkmal ,  und durch al le  ausdrucksweisen zieht  s ich 

dieselbe unterscheidung dieser  merkmale in  or t l iche (oder  zei t l iche)  

und e igenschaft l iche,  w relche die  unterabt l ie i lungen der  inerkmals-

worter  bi ldet ,  s .  2  a .  Am undeut l ichsten is t  d iese  unterscheidung beim 

Geni t iv ,  da ausser  or t l ichen und eigenschaft l ichen merkmalen auch der  

besi tzer ,  und unter  umstanden der  besi tz  oder  der  thater  oder  das  that-

ziel  durch einen Gen.  bezeichnet  wird;  i iberhaupt ,  wei l  jede best im-

mung eines  gegenstandes durch beziehung auf  e inen anderen gegenstand,  

welcher  ar t  auch die  beziehung sein moge,  in  lorm eines  Geni t ivs  er-

scheint .  Dazu kommen dann noch die  Geni t ive bei  praposi t ionen (s .  o . ,  

2  b) ,  und Geni t ive bei  e inigen redewortern und beiwortern,  z .  I) .  e r  is t  

guten muthes;  man beschuldigt  ihn des  diebstahls ;  er  beranbt  ihn 

dessen;  er  is t  des  to  des  schuldig;  ich bin dessen gewiss;  l i  eb en s-

wiirdig;  u .a .m.  Die Geni t ive l )e i  redewortern und beiwortern s ind ihrer  

natur  nach grosstenthei ls  e igenschaft l ich,  und werden als  solche er-

kannt  daran,  dass  s ie  durch geeignete  ver tauschung des  redeworts ,  zu dem 

sie  gehoren,  gegen ein i ibr igens nahezu gleichbedeutendes (sein gegen 

haben)  zu Accusat iven werden,  z .  b .  (s .  o . )  er  hat  guten muth;  man 

giebt  ihm e inen diebstahl  schuld;  er  raubt  ihm das;  er  hat  den 

tod verschuldet ;  ich weiss  es  (gewiss) .  Oert l iche Genit ive s ind z .b . :  

die  reiche der  wel t  =  die reiche in  der  wel t  (Local . ) ;  ausgeburt  der  

l iol le  =  geburt  ans  der  bol le  (Abl . ) ;  schiffszeichen =  zeichen l i i r  

die  schifFe (Term.) ;  G ron ian  dsfahrer  =  der  nach Gronland fahrt  

(Term.) .  Zei tbest immende Geni t ive — wie:  abends,  nachts ,  e ines  ta

ges  — gehoren im deutschen,  wo s ie  auf  die  f rage:  wann ? s tehen,  zum 

verhi i l tniss  des  Local is  [ im gronl .  entspr icht  ihnen der  Vial is ,  s .  § .83];  

und Geni t ive,  die  durch ein adject iv  ersetzt  werden konnen (z .  b .  f reude 

rechter  ar t  =  rechte  f reude) ,  und somit  e igenschaft l icher  natur  s ind,  ent-

sprechen dem Modal is .  [Dem gronl .  is t  d ie  ganze Geni t ivconstruct ion 
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voll ig  f remd;  nur  wo der  Geni t iv  den hesi tzer  oder  hesi tz ,  den thi i ter  

oder  das  thatziel  bezeicl inet  (d .  l i ,  wo man nach gemeiner  sprechweise 

den Geni t iv  durch einen Dat iv  und das  besi tzpronomen 3ter  person (sein,  

ihr)  ersetzen kann,  — z.  b .  der  gar ten ineines  vaters  =  ineinem vater  sein 

gar ten;  die  spiele  der  kinder  =  der  kinder  ihre  spiele;  der  ver iasser  

dieses  l iedes  =  diesem l ied sein verfasser) ,  — da entspr icht  i l im im 

gronl .  immer der  Subject iv ,  s .  § .  72,  2)  und die  anhangeworter  no.  2 ,  3 ,  

19,20;  al le  anderen Geni t ive dagegen miissen im gronl .  auf  andere weise  

wiedergegeben werden,  immer entsprecl iend dem, was s ie  e igent l ich ans-

dri icken.]  Mit  den re la t ivsi i tzen verbal t  es  s icb hinsicht l ich der  un-

terscbeidung der  durch dieselben gegebenen merkmale in  or t l icbe und 

eigenschaft l iche i i l inl ich wie mit  dem Genit iv ,  und aus demselben grunde,  

ni imlicl i  wei l  jede nahere best immung eines  gegenstandes durch bezie-

hun 0 '  auf  e ine l iandlung vermit te ls t  desselben relat ivs  ausgedr i ickt  wird 

(denn auch der  unterschied zwischen wo und welcber  (wer ,  was)  

is t  nicht  wesent l icb,  da  le tz teres  nur  e ine ver langerung des  ers teren is t ,  

und ebenso dr i icken die  casus desselben oder  ihm vorgesetzte  pr i iposi-

t ionen nicht  das  verhal tniss  des  dadurch eingelei te ten satzes  aus ,  son-

dern das  verhal tniss  des  gegenstandswortes ,  auf  welches der  relat ivsatz  

s icb beziebt ,  zum project  dieses  satzes) ;— der  unterschied l iegt  daher  

hier  e inzig in  dem inhal t  des  relat ivsatzes  selbst ,  z .  b .  das  land,  was 

am fuss  der  a lpen l iegt  (or t l iches  merkmal) ;  das  land,  was guten wein 

hat  (e igenschaft l iches  merkmal) ;  — ein wort ,  welches e inem an-

dern vorgesetzt  wird (or t l iches  merkmal) ;  e in  wort ,  welches zweier le i  

ausdri ickt  (e igenschaft l iches  merkmal) .  

4 .  Worter ,  die  ein or t l iches  merkmal  abgeben,  s tehen im or ts-

verhal tniss ,  und worter  die  e in  e igenschaft l iches  merkmal  abgeben,  

s tehen im ar t  verhal tniss .  15ei  den adject iven tr i t t  das  eigene ver

hal tniss  gegen das  des  hauptwortes ,  dem sie  beigeordnet  s ind,  ganz in  

den hintergrund;  bei  den Geni t iven und re la t ivsi i tzen zeigt  es  s icb,  

wie  eben  (3 . )  beschrieben,  undeut l ich;  vol lkommen deut l ich dagegen bei  

denjenigen satzthei len,  die  zur  naheren best immung von han dl  ungen 

dienen,  d .  h .  bei  den adverbien,  praposi t ionen und conjunct ionen,  wo 

nicht  nur  f i i r  jene beiden hauptverhal tnisse  (or ts-  und ar tverh.)  und 

z ,  th .  auch f i i r  deren unterabthei lungen eigene worter  bestehen,  sondern 

auch durch eben diese worter  selbst  das  jedesmalige verh.  angedeutet  

wird;  — und zwar dienen die  praposi t ionen und conjunct ionen 

(olme selbst  e ine bedeutung zu haben)  ausschl iess l ich zur  angabe des  

verhal tnisses  desjenigen wortes  bei  dem sie  s tehen,  in  antwort  auf  e ine 

gewisse,  dem betref lenden redewort  in  gedanken beigefugte  f rage;  wah-
1 2 Gronl. Gramm. 
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rend die  adverbien daneben ihre  e igene bedeutung haben.  Dei  den 

adverbien bestehen mir  die  beiden eben erwii l inten l ianptverhal tnisse:  

or tsverhal tniss  (Local is)  uud ar  l  v e r  b å l  tn  is  s  (Modal is) ,  denn al le  

or ts-  und zei tadverbien s teben als  antwort  auf  die  f rage:  wo? (oder  

wann? — ortsverb.) ,  und al le  ar t -  und maassadverbien als  antwort  auf  

die  f rage:  wie '?  (wie bescbaffen? wie vielmal? e tc .  — artverb.) ;  dage

gen bei  den praposi t ionen und conjunct ionen sind nocb wei tere  

unterabthei lungen unterscbieden,  indein s ich nåinl icb zuerst  mit  dem eiu-

fachen or tsverhal tniss  ( in  welchem worter  auf  die  f rage:  wo? s te

ben,— Local is)  oft  der  begriff  der  bewegung verbindet ,  woraus neue 

verbål tnisse  ents te l ien (s .  § .  17) ,  im deutschen i iauptsåcldicb zwei:  aus-

gangsverbi i l tniss  (wober? Ablat iv)  und z ie  1 v e r  b a  I tn  iss  (wobin? 

Term.) ;  das  zwiscben beiden l iegende wegverbål tniss  (Vial is) ,  was i in  

gronlåndiscben sebr  genau beacbtet  wird,  is t  im deutscben nicbt  deut-

l icb unterscbieden,  sondern fål l t  grosstentbei is  mit  dem ortsverb.  (Loc.)  

od.  z ie lverb.  (Term.)  zusammen.  Weiter  f inden al le  or t l ichen beziebungs-

verbal tnisse  — Loc. ,  Abl . ,  (Vial . )  Term.  — eine dreifacbe anwendung:  

1)  auf  råumlicb (or t l icb)  bezogene gegenstånde,  d .  i .  im eigent l icbsten 

s inne,  wo man fragt :  wo'?  wober? wobin? — dann durcb i iber t ragung 

2)  auf  die  zei t ;  wann'^  se i t  wann? bis  wann? — und 3)  auf  gegen

stånde (od.  bandlungen)  die  mit  der  zu best immenden bandlung weder  

in  råumlicbem nocb zei t l icbem, sondern in  einem rein geis t igen inneren 

z u s a m m e n b a n g  s t e b e n ;  w o  d i e  f r a g e  i s t :  u n t e r  w e l c b e n  u m s t å n d e n ?  

aus  welchem grunde? zu welchem zweck? Råumlicb kann nur  

e in  gegenstand bezogen werden,  d .  b .  auf  die  f ragen:  wo? wober? wo

bin? konnen nur  (or tsadverbien od.)  gegenstandsworter  mit  pråposi t io-

nen s tehen;  in  zei t l icher  od.  i iberbaupt  in  geis t iger  beziehung dagegen 

kann eben so gut  auch eine bandlung s tehen,  d .  b .  auf  die  f ragen:  wann? 

sei t  wann? bis  wann? oder:  unter  welcben umstånden? aus welchem 

grunde? zu welchem zweck? kann die  antwort  (abgesehen von den zei t 

adverbien)  entweder  ein gegenstandswort  mit  e iner  praposi t ion oder  ein 

redewort  mit  e iner  conjunct ion sein.  Z.  b.  (Local . : )  er  arbei te te  1)  wo? 

draussen (adv.) ,  od.  im freien (prap.) ;  2)  wann? gestern (adv.) ,  od,  

in  der  nacht  (pr i ip . ) ,  od.  ehe es  tag war  (cjunct . ) ;  3)  unter  welcben 

umstånden? bei  grosser  kål te  (pr i ip . ) ,  od.  obgleich es  sehr  kal t  war  

( c j n c t . ) ,  o d .  w å h r e n d  e i n e s  h e f t i g e n  r e g e n s  ( p r i i p . ) ,  o d .  w å h r e n d  e s  

hef t ig  regnete  (cjnct . ) .  Daber  entsprechen die  conjunct ionen dem gross

ten thei l  nach den eigent l ichen pråposi t ionen,  wie denn auch einzelne 

beides  a ls  pr i ip .  und conjunct .  d ienen (z .  b.  I t is ,  wåhrend,  sei t ) .  Das 

a  r t  verh å l tn  i s  s  bat  keine unterabthei lungen,  und i iber t ragungen des-
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selben f inden wenigstens nicht  in  dem sinn s ta t t ,  wie  bei  den or t l ichen 

bezieluingsverhal tnissen,  denn einersei ts  kann auf  die  f rage:  wie? oder  

womit?  sowoli l  e in  korperl ic l ies  (und zwar entweder  e in  eigent l ichstes  

oder  ein mehr  uneigent l ic l ies)  a ls  auch ein geis t iges  mit te l  a ls  antwort  

s te l ien,  olme dass  die  f rage s ich ver i indert  oder  eine andere praposi t ion 

erforder l ic l i  i s t ,  z .  b .  er  arbei te t  mit  scl i lechtem werkzeug,  er  arbei te t  

mit  zwei  gesel len,  er  arbei te t  mit  e i fer ;— und andrersei ts  entsprechen 

die  hier  in  anwendung kommenden praposi t ionen und conjunct ionen ein-

ander  nicht  in  dem grade wie die  or t l ich beziehenden.  Wahrend bei  

i iber t ragung oder  thei lung der  or t l ichen beziehungsverhal tnisse  die  f ragen 

s ich von den f i i r  d ie  or ts  -  und zei tadverbien passenden (wo? wann ?)  

immer wei ter  entfernen,  is t  es  hier  umgekehrt ,  denn eigenschaft l ich be-

zogene gegenst i inde s te l ien fas t  immer als  antwort  auf  die  f rage:  wo

mit?  — eigenschaft l ich bezogene handlungen dagegen M'ie  d ie  ar t -  und 

maassadverbien auf  die  f rage:  wie? auf  welche weise? (antw.:  (so)  wie,  

so dass ,  olme dass) .  Einige conjunct ionen — dass  und ob — dri icken 

ein dem Accusat iv  entsprechendes verhi i l tniss  aus ,  indem namlich die  

durch s ie  e ingelei te ten nebensi i tze  Mie Accusat ive auf  die  f rage:  was? 

s t e l i e n .  Z .  b .  I c h  w e i s s  n i c h t ,  o b  e r  k o m m e n  w i r d .  S a h s t  d u ,  d a s s  e r  

ging? Zuweilen s te l ien solche s i i tze  wie an s ta t t  des  projects ,  namlich 

scheinbar  ver t re ten durch ein die  s te l le  des  projects  e innehmendes per-

sonwort :  es ;  z .  h .  es  freut  mich,  dass  er  etwas gelernt  hat ;  es  is t  gut ,  

dass  du kommst;  — es is t  aber  dieses  personwort  nicht  s te l lver t re ter  

e ines  im hauptsatze nicht  genannten projects ,  sondern zeichen der  (sog.)  

unpersonl ichkei t  (d .  i .  personveranderungsunfahigkei t )  des  redeworts ,  wie 

in:  es  bl i tz t ,  es  regnet  u .  a .  dgl . ;  man kann z .  b .  nicht  sagen:  ich bin 

gut ,  dass  du kommst;  ich f reue i l in  e tc . ,  so  wenig als  man sagen kann:  

ich bl i tze ,  icb regne,  [f in  gronl .  gleichen die  apposi t ionen (od.  die  durch 

s ie  gebi ldeten casus)  ganz unsern praposi t ionen,  doch is t  der  gebrauch 

nicht  immer ganz derselbe,  namentl ich kann der  Ai) l .  n icht  immer da 

angewandt  werden,  wo wir  die  pr i ipp.  von und sei t  haben,  s .  § .82,4 

und 85,3.4;  und der  Modal is  hat  e inen wei t  ausgedehnteren gebrauch,  

a ls  unsre  pr i ipp.  mit  und olme,  vgl .  § .  85.  f .  Uebertragi ing der  ver-

hal tnisse  der  gegenst i inde auf  handlungen f indet  im gronl .  nicht  in  dem 

maasse s ta t t ,  wie bei  uns;  zwar  erscheinen auch bei  den redewortern 

or t l iche und eigenschaft l iche beziehungen in  gewissem grade unterschie-

den,  aber  nicht  die  unterabthei lungen der  ers teren,  sondern dagegen 

gewisshei t  od.  geschehensein und ungewisshei t  od.  ungeschehensein der  

handlung (Conjunct .  u .  Subjunct . ) ,  und der  Inf ini t iv ,  der  eigent l ich dem 

ar tverhal tniss  entspr icht ,  ers t reckt  seine bedeutung auch i iber  diejenigen 
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unsrer  conj imct ionen,  die  dem gronl .  Vial .  u .  Termin,  entsprecl ien,  so 

dass  dem Cjnct .  u .  Sbjnct .  nur  der  Loc.  u .  Al) l .  I ) le i l )en.  Es  scheint  

daher  bei  den beziel iungsverhål tnissen der  handlungen im gronl .  e l ier  

e ine dem gegensei t igen verh.  des  Subject ivs  u .  Object ivs  i ihnl ic l ie  unter-

scheidung zu wal ten,  so,  dass  der  Conjunct .  u .  Subjunct .  dem Subject iv ,  

und der  Inf in .  dem Object iv  entsprecl ien (vgl .  unt . ) ,  — doch nicht  un-

mit te lbar ,  sondern gleicl isam in zwei ter  i iber t ragung:  in  ers ter  i iber t ra-

gnng entspr icht  dem Object iv  das  Part ic ip  (s .  § .  76) ,  wie bei  uns satze 

mit  dass  u.  ob dem Accusat iv . ]  Folgendes is t  e ine i ibers icht  der  hier  

in  rede s tehenden verhål tnisse  mit  e inschlnss  des  objectsverhal tnisses ,  

und der  jedem derselben entsprechenden pr i ipp.  u .  c junct t . ,  zugleich a ls  

vergleichung dieser  mit  den gri inl .  wortformen,  durch welche dieselben 

verhål tnisse  ansgedri ickt  werden.  (Die uneigent l ichen prapp.  s ind hier  

aus  dem oben (2b)  angefi ihr ten grunde nicht  besonders  ber i icksicht igt . )  

S u b j e c t i v .  O b j  e  c  t  i  v .  
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Wollte  man in der  vergleiclumg al ier  beziehungsverhal tnisse  noch wei-

ter  gehen,  so l iesse  s ich MO !  auch dar thnn,  dass  von den im dentschen 

bestehenden beziehungsverhål tnissen der  gegenstandsworter  die  durch 

eigene casus ausgedri ickten s ich auf  ahnl iche weise  von e inander  unter-

scheiden,  wie die  durch praposi t ionen ausgedri ickten,  so,  dass  der  Nom, 

dem Local . ,  der  Gen.  dem Abl .  *) ,  der  Dat .  dem Term.+ + )  und der  

Acc.  dem Mod.  + + + )  — [ im gronl .  der  Subject iv  dem Loc.  u ,  Abl . ,  der  

Object iv  dem Vial .  u .  Term.  (u .  Mod.)  — s .  o.]  — in gewissem grade 

entspr ic l i t .  
*) Der griech. Gen. z. b. entspriclit mehrfach sowohl dem lat. Abl., als auch den 

deutschen den Abl. ausdriickenden prapp. So werden auch im engl. und franz. 
der Gen. und Abl. durch dieselben prapositionen ausgedrdckt. 

**) Sprachen, in denen der Dat. nicht als casus besteht, driicken ihn und den Term. 
durch dieselben prapp. aus. Vergl. auch das unter 1. von den redewortern mit 

doppeltem object gesagte. 
***) Vergl. §. 85, 2. 

5.  Also:  in  den nothwendigen satzthei len (1 . )  s ind beide spracl ien 

so ziemlich gleich,  nur  dass  im gri inL wegen der  gr i isseren vol ls t i indig-

kei t  der  redewortformen die  personwiir ter  wei t  weniger  gebraucht  wer

den als  bei  uns;  aucb weiss  das  gronl .  nichts  von thei lbaren redewor

tern,  wie z .  b .  anfangen,  binausgel ien,  todtschlagen (er  fangt  an,  er  ging 

binaus,  er  schlug i l in  todt) ,  dergl .  es  im deutschen und den damit  ver-

wandten sprachen so viele  giebt .  Bei  den merkmalswortern (2  a) ,  na  

mentl ich den adverbien,  gehen beide sprachsysteme auseinander ,  indem 

mancl ie  unserer  adject ive und bei  wei tem die  meisten unserer  adveibien 

im gronl .  thei ls  durch anhangewcir ter  (§ .120.131.) ,  thei ls  durch regel-

miiss ige formen gewisser  gegenstandsworter  (der  deutewiir ter ,  or tswor-

ter ,  zahlworter  und par t ic ipien,  s .  § .20.46.86.)  ver t re ten werden;  — 

nocb mehr verschieden s ind beide in  der  ar t ,  wie beziehung auf  e inen 

gegenstand oder  e ine handlung (2 b.  2  c .  3 .  4 . )  ausgedri ickt  wird,  

d a ^ e o e n  k o m m e n  s i e  w i e d e r  z u s a m m e n  b e i  d e n  b i n d e p a r t i k e l n ,  
& o 

d.  h.  wiir tern,  d ie ,  olme weder  selbst  e ine in  betracht  kommende be-

deutung zu haben,  noch auch i rgend ein beziehungsverhal tniss  auszu-

dri icken,  nur  worter  oder  satze mit  e inander  verbinden.  Solche s ind 

im deutschen:  und,  auch,  oder  (entweder  — oder ,  und mit  ver-

n e i n u n g :  w e d e r  —  n o c h ) ,  —  a b e r ,  s o n d e r n  ( a l l e i n ) ;  a u c h  d e n n  

und nainl ich sind hieher  zu rechnen (obgleich le tz teres  auch als  f i i r -

wort  oder  adject iv  gebraucht  wird:  der  namliche =  derselbige) .  Im 

g r o n l .  s i n d  d i e  v i e r  e r s t e n  a n h a n g s p a r t i k e l n ,  s .  § . 6 3 ,  1  —  4 ;  s o n d e r n  

(al le in)  und denn (naml.)  dagegen getrennte ,  s .  § .63,  20.21.  

Das ganze in  tabel lar iscber  i ibers icht  mit  zugrundelegung des  deut

schen gestal te t  s ich wie folgt :  
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