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Hottentottische Latite und Lelmworte ini Kafir.
Von

Curl Meinhof.

Das Problem.
Eins der interessantesten und doch zugleich eins der schwierig-

sten Frobleine der siidafrikanischen Sprachforschung ist das Auf-
treten der Schnalzlaute in den Katfersprachen. Es unterliegt lieute
keinem Zweifel mehr, daB die Kaffersprachen zu den Bantusprachen
gehbren, ebenso unterliegt es fur jeden, der sich ineinen Anschau-
ungen fiber das Urbantu (vgl. ineinen .GrundriB einer Lautlehre
der BantusprachenLeipzig 1899) anschlieBt, keinem Zweifel, daB
im Urbantu keine Schnalze vorhanden waren. Audi das ist nicht
zweifelhaft, daB die Schnalze in den Sprachen der Buschleute und
Hottentotten einen sehr groBen Teil des Lautbestandes einnehmen.
Die Frage ist nun die: Wie sind die Schnalze in die Kall'er-
sprachen gekommen ?

So viel ich sehe, wiiren drei Mbglichkeiten gegeben.
1. Die Schnalze haben sich im Kafir unabh&ngig

von a n d er n S prachsy stemen ganz selbst&ndig aus
e c h t e n B a n t u 1 a u t e n e n t w i c k e 11.

Diese Ansicht ist sehr unwahrscheinlich, und wird, so viel mir
bekannt, von niemand vertreten. Der Umstand, daB nur diejenigen
Bantusprachen Klixe aufweisen, die mit Buschleuten oder Hotten
totten in Beriihrung gekommen sind, liiBt es von vornherein ver-
muten, daB diese seltsamen Laute von den Sprachen entlehnt sind,
in denen sie nachweislich sonst noch vorkommen.

2. Die Schnalze haben sich unter dem EinfluB
der Schnalzspra chen a us ech ten Bantulautcn ent
wick e 11.

Der phonetische Vorgang wiirde hier derselbe sein wie in 1.,
niimlich, daB in einem echten Bantuwortstamm aus urspriinglichcn
Bantulauten eiu Schnalz entstanden ist. Er wiirde sich aber liisto-
risch von dem ad 1. beschriebenen Vorgang unterscheiden. Dort
nahmen wir an, daB jener Vorgang selbstiindig und unabhiingig
von andern Spracheinfliissen zu stande kam, hier wiirden wir an-
nehmen, daB der Klang der Buschmann- und Holtentottensprachen 
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728 Meinhof, Ilottcntottische Laute und Ldmworte im Kafir.

bei den Bantu die Lust zur Nachahmung erweckte, und daB dieser
Hang zur Nachahmung die Schnalze in die Bantuwortstiimme ein-
fuhrte.

Der entschiedenste Vertreter dieser Ansicht ist Brincker. Vgl.
Lehrbuch des Oshikuanjama. Stuttgart it Berlin. 1891. p. 2. sowie:
Deutscher Worttuhrer fur die Bantu-Dialekte in Sudwest-Afrika.
Elberfeld p. 552.J) Dabei klingt manche seiner AuBerungen aller-
dings so, als hieltc er die in 1. ausgesprochene Ansicht doch fur
zutreffend.

Es liiBt sich einiges anfiihren, was fur diese Ansicht zu
sprechen scheint.

a) Es entstehen aus echten Bantulauten tatsiichlicb einige Male
Laute, die man als halbe Klixe bezeichnen kann.

Im Tsivenda (Nord-Transvaal) entsteht aus inw nicht selten
ein velar-labialer Nasal = m-), z. B. ruiiia statt rumwa .gesandt
werden1* von j-uina ,sendenu. Bei in wird die Luft eingesogen,
dann aber am Velum eine Verengung (wie bei it) und mit den
Lippen gleichzeitig ein VerschluB gebildet wie bei in. Ein Toil
des Luftstroms geht durch die Nase wie bei m. Der Laut klingt
fast wie ein labialer Klix.

Ahnliche Laute weist Brincker im Oshikuanjama nach und
bezeichnet sie durch dariibergesetzten Spiritus lenis und Zirkumflex.
Die Laute sind hier aus urspr. ilk, nt, mp entstanden. Eine niiherc
Beschreibung kann ich nicht geben, da ich die Laute nicht gehort
babe und ich Brinckers Beschreibung nicht verstehe. Jedenfalls
miissen sie den Klixcn iihnlich klingen , denn Brincker selbst ver- 1 2 * 

1) Ich zitiero nur einiges aus Brincker zur Charakterisiorung seines Stand-
punkts. Das Weitero bitto ich bei ihm selbst nachzulesen.

p. 552: These 1. rDio sogenannten „ Clicks* in den Dialekton dor Kafir-
Bantu (so pflegt B. zu schreiben) und Hottontotten (Nam a, //Korana, Saan u. s. w.)
sind nicht attributiv diakritische, durch zlrniut von urspriinglichon Begriflen der
betreflenden Wort- und Silbenbildung notwondig gewordene Lautcharaktere,
sondern idiomatischo Erzougnisse einer allgomeinon Grundursacho odor oincs
Urprinzips von Begrifisvcrkorperungen mit onomatopoetischer Grundlage.*

These II. „Dio Annahme, daB dio. Stiimmo der Kafir-Bantu die sich in
ihren Mundarten tindondon Clicks von don Hottontotten angenommen batten, ist
othnologisch unbowoisbar (weil allo crbrachten Beweiso sich auf dem Gobieto
der Annahmen und horkommlichen Bebauptungen bowegen) und wird nach
grundlieher Erforschung und richtiger Erfassung des Wesons, auch in andern
Dialekton vorkommonder analogor Sprachlauto zum miudeston zweifelhaft.*

Aus These III. p. 555 „os mufi uns geradezu wundern, zu wissen, was
eigentlich dio Vorfahron dor Sulu (Ama-sulu) odor was fur Leuto es waren,
bewogon habon sollto, sich in dio so unschonen Clicks dor Hottentotteuraco und
nur in dieso Elomonto ihrer Sprache so zu vorliebon, uni dieso zu erlernon und
ihron sonst so wohlklingonden Wortschatz dadurch zu bereichern; os bloibt
geradezu unbegroiflich.*4

Vgl. hierzu Biittner im Vorwort zu Kroenlein, Wortschatz dor Khoi-khoin
(Namaqwa-Ilottentotten) Berlin 1889. p. VI.

2) Vgl. moincn Aufsatz rDas Tsivenda'dioso Zcitschr. 1901. p. COT f.
No. 33.
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gleieht sie damit. DaB er bier riebtig beobachtet, ist nicht ganz
unwahrscheinlich, da er einen groBen Toil seines l.ebens mit Lenten
zu tun gehabt bat, die in Scbnalzen (Nama) spracben. Allerdings
halt er °die kafferschen Lateralen auch fiir Schnalze, was nicht
fiir exakte Lautbeobachtung spricht.

b) AuBerdem scheinen echte Klixe als Lautentsprecbungcn fiir
echte Bantulaute in einzelnen Fallen vorzukommen.

z. B. B. lima (ndrma) ,ausloschen“, das als zima, zcma,
tima, dima in den moisten Bantuspracben erscheint, nriiBte nach
den Lautgesetzen des Kafir zima heiBen; zima fiir ,lbschen" kommt
aber bier nicht vor, dagegen tritt rima (c dentaler Schnalz) in
dieser Bedeutung auf.

vgl. B. pina „kneifen“ mit Zulu finiza ,Gesichter scbneiden"
(,das Gesicht zusammenziehen") und fmca „in Fatten legen".

vgl. ferner Zulu consa ,trbpfeln“ mit tonsa dass.
cicazimula = phazimula „leuchten“,
cafuna „das Maul voll nehmen", hlafuna „kauen“, nyafuna

,versuchen zu kauen".
vgl. uringo 11 „Draht“ mit Hnf/Cl „umgebcn, umwickeln".
umcebi 1 „Verleumder“ und hleba ,verleumden“.
ctrila „taucben“, vgl. gwila-, cwalisa besser fiir zalisa ,fiillen".
Mit cerebralem Klix (7): vgl. isi-qatulo 7 „Schuh" mit nya-

tela „ treten “.
i-qanda 5 „Ei“ mit tanda „Ei“ (Laurenzo Marquez) und

Suaheli ganda 5 „Rinde, Hiilse", Tsivenda ganda, pl. nuikanda
„ Schale".

nqalia ,empfangen“, vgl. Suaheli nyodca.
qala „anfangen“, Tsivenda’ bala'.
qongqota ,klopfen“, Suah. gogota.
qotama „sich biicken", Herero kotama.
Mit lateralem Klix (m): vgl. Zulu u-lcope ,Augenlid“ mit ;ropa

„in die Augen fassen" ; kapaza „ungeschickt iibergieBen", xitpa-
zela ,besprengen“; xana „leugnen“, B. liana.

i-xu-kazi .Schafmutter" neben imvu „Schaf“. B. -Jul u. s. f.
Das alles sind ganz hiibsche Beobachtungen (ich habe sie zuni

Teil mit Iliilfe meines verehrten Freundes Christian Prozesky1) ge-
funden) — aber sie haben einen Fehler, der sie vollig wertlos
maebt. Es liiBt sicb trotz Jahrelanger Miihe, die ich auf die Sacbe
verwandt habe. kein Gesetz finden, nach dem fiir irgend einen andern
Laut der Klix eintritt. Hierzu kommt, daB die in obigen Zusammen-
stellungen befolgte Methode eine ganz robe ist. Es ist keine Riick-
siebt darauf genommen, ob die Schnalze aspiriert sind oder nicht.
Ferner sind die Tone ganz unberiicksichtigt geblieben. Wo es in 

1) Christian Prozesky, im Jahre 1874 in Konigsborn (Natal) goboron und
dort bis 1892 unter Zulu aufgowacbsen. Er spricht Zulu als seino zwoite
Mutterspracho.
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Obigcm also so scheint, als wiiren fiir einen Vorgang wirklich zwei
oder drei Beispiele gefunden, so ist auch das nicht einmal sicker,
mid die gairzen Zusammenstellungen, die das Resultat endloser .Miihe
sind, sind sprachwissenschaftlich wertlos. Es liegen zufiillige Gleich-
kliinge oder dergleichen vor, deni nacbzuspuren weiter kein Inter-
esse hat.

Wenn nun auch theoretisch zngegeben werden muB. daft trotz
hisherigen MiBerfolges hier doch noch Gesetze zu linden sein kbnnen,
die ineincr Aufmerksamkeit nur entgangen sind. so muB icli doch
gestehen, daB ich das fiir sehr unwahrscheinlich halte. Ich hake
inicli deslialb entschlossen, die dritte Mbglichkcit, die hier vorliegt,
ins Auge zu fassen.

3. Die W o r t e oder d i e S t ii m me, in d e n e n Schnalze
vorkommen, sind Lehn w o r t e u n d a us de m II often-
t o 11 i s c h e n b e z. a u s den S p r a c h e n d e r B u s c h 1 e u t e
h e r ii b e r g e n o m men.

Diese Ansicht vertrat schon Bieck in seiner comparative grammar
of South-African languages, Cape Town 1857. p. 12. 92. 160. Es
ist aber bisher nicht gelungen, im Einzelnen den strikten Nachweis
zu fiihren, daB sie richtig ist.

Ich glaube, daB verschiedene Umstande zusammentreffen, um
die exakte Untersuchung dieser Hypothese jetzt zu erleichtern, ich
stelle sie kurz zusammen und luge hinzu, in welcher Richtung
diese Untersuchung spilter doch noch genauer gefiihrt werden muB,
als es zur Zeit moglich ist.

a) Das System der Bantulaute ist zur Zeit klarer als friiher
erkannt. Wir kbnnen abgesehen von kleinern Unebenheiten zu-
verhissig feststellen, was zum Aufbau einer Bantusprache an Lauten
gehbrt. Was auBerhalb dieses Systems iallt, stcht von vornherein
im Verdacht, daB es fremden Ursprungs ist.

b) Fiir die Beobachtung der kafferschen Laute ist ein groBer
Schritt vorwiirts getan durch die Herausgabe von: Rev. Albert
Kropf, D. T>., a Kafir-English dictionary. South Africa. Lovedale
Mission Press. .1899, einer umfassenden Sammlung von kafferschem
Sprachgut.

Kropf unterscheidet Laute, die bisher in der Schrift ver-
wechselt wurden, seine Unterscheidungen sind allerdings noch nicht
ausreichcnd. und seine phonetische Darstellung ist nicht immer zu-
treffend. Seine Mitteilungen werden ergiinzt durch das, was ich
von gebildeten Stidafrikanern, die Kaffersprachen von Jugend auf
sprechen, erfahren habe. Ich habe oben bereits Prozesky genannt.

c) Die Laute des Hottentottischen sind besser als bisher auf-
gefaBt und korrekter dargestellt durch Kroenlein, Wortschatz der
Khoi-khoin. 1889.

Es mangelt diesem uberaus griindlichen Buch an einer Unter
suchung dariiber, in welcher Weise die Laute des Hottentottischen
sick entwickelt haben. Die Untersuchung ist allerdings besonders 
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schwer mid unsicher, da sehr wenig Material zur Vergleichung
bisher vorliegt.

d) Auch die Formenlehre und der Wort schatz des
Bantu und des Hottentottischen sind besser als bisher bekannt ge-
worden durch die genannten Werke und die sehr angewaclisene
Bantu-Lite ratur.

Die vorliegendc Untersuchung bedarf aber spiiter noch ciner
eingehenden Nachpriifung, da die Tone ini Bantu bisher nicht
griindlich festgestellt sind und wir fiber die Tone der Kailersprachen
fast gar nichts wisson. Fur die Bedeutung eines Hottentottenwortcs
ist die Tonhohe noch wichtiger als fur die Bedeutung eines Bantu-
wortes.1) Die Gleichstellung von Worten, die wir hier also vor-
nehinen, mufi nach Festellung der Tone noch gepriift werden und
wird da ihre Bestiitigung oder Berichtigung linden.

Die Methode.
I. Da Kafir und Naina besonders in bezug auf die Klixe mit

sehr verschiedener Orthographie geschrioben werden, ist zu-
niichst eine phonetische Schreibung fur beide Sprachen festzustellen,
uni dem Leser die Vergleichung zu ermoglichen.

II. Wir werden dann die kaffersche Lau tie lire auf-
stellen nach dem von mir fur andere Bantusprachen erprobten Ver-
fahren.-) Gleichzeitig werden die Ban tu wo r ts tiini m e, so weit
sie bekannt sind, im Kafir zu suchen sein.

Die Laute, die sich hierbei nicht erkliiren lassen, sind als Laute
i’remden Ursprungs verdiichtig..

HI. Der Ii a u t b e s t a n d des N a m a und d ie L a u t g e s e t z e
des Na ma sind festzustellen, so weit das miiglich ist.

IV. Die kafferschen Laute sind mit den Nama-Lauten
zu v e r g 1 e i c h e n.

V. Wir werden dann versuchen, eine Anzahl Worter vom
Vokabelschatz des Kafir aus dem Hottentottischen zu erkliiren.

VI. Ferner ist zu versuchen, ob auch Bildungselemente
des Nama, die deni Nama fremd sind, im Kafir sich nachweisen lassen.

VII. Es ist zu untersuchen, ob man aus der Verwendung der
ursprunglichen Bantulaute und der als ,fremd“ angesehenen Laute
bei der Bi Idling d er W o r ts tiim m e und dem Verhiiltnis dieser
Lautgruppen zu einander irgend welche Schliisse ziehen kann, welche
zur LOsung des Problems beitragen konnen.

Dabei ist zweierlei nicht zu vergessen. 1. Andere Dialekie
des Kafir und des Hottentottischen lassen an und fur sich den Sach-
verhalt vielleicht klarer erkennen, als die hier gewiihlten (Xosa
und Nama). 1 2

1) Das Tsivcnfla1, a. a. O.
2) Grundriss eiuor Lautlohre der Bantusprachen, a. a. O.

5
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Man kann es als positiv unwahrscheinlich ansehen, daB die
Xosa gerade von den Naina die betreffenden Worte entlehnt liaben,
wenn sic aus dem Hottentottischen stammen. Viehnehr wind es,
wenn die Kafl'ern von den Ifottentotten Worte entlehnten, sicher
so sein, daB sie sie von den ostlichen Ifottentotten nahmen, mit
denen sie in direkte Beriihrung kanien. Wir liaben aber fiber
andere Hottentottendialekte keine guten, ausfiihrlicheren Nachrichten,
und bei dor geringen Verschiedenheit der Hottentottendialekte kann
der von uns gemaelite Fehler nicht schwer ins Gewicht fallen. Audi
auf einen andern Dialekt des Kafir, der vielleicht den Sachverhalt
klarer erkennen lielie, konnen wir aus Mangel an sicherem Material
nicht eingehen *) — wir sind an die beiden Dialekte Nania und
Xosa gebunden.

2. Es ist niclit ausgeschlossen, daB ein Toil der Klixworte
aus Buschmann worten stammt, die direkt ins Kafir eingedrungen
sind. Da wir uber die Verwandtschaft von Busclnnannspracben und
Hottentottisch noch keineswegs gentigend aufgekliirt sind und fiber
die Buschmannsprachen nur diirftiges Material veroftentlieht ist, muB
ich mir versagen, hierauf niiber einzugehen.

Man wird also jedonfalls nicht erwarten konnen, daB jedes
Kafirwort, das Schnalze enthii.lt, im Nama nachzuweisen ist.

Wir werden uns begniigen miissen, wenn wir einen erheblichen
Teil der betreffenden Worte im Nama nacbweisen konnen.

I. Orthographic.
I. Vokale. So weit ich offen’e und geschlossene (weite und

enge) Vokale unterseheiden kann, bezeicline ich sie wie bisher
o often (weit) — o geschlossen (eng),

also a, e, /, i, o, p, u, u.
Die gefliisterten Vokale des Nama bezcichne ich mit e, o u. s. w.
2. Konsonanten. Die Latite mit KehlverschluB im Kafir

bezeicline ich mit 'b, 7>-, 't, 'p.
Die Aspiraten in beiden Sprachen mit naehgesetztem h.
z. B. Kafir: kh, th, ph statt Kropf A:', pz.

Nama: kh.
b( im Kafir nach der Schreibung von Kropf ist- keine Aspirata,

sondern identisch mit englischem vollstimmigem b. Ich schreibe
deshalb b.

Kropf bezeichnet mit r' und r verschiedene Laute, die ich
nicht zu identifizieren vermag: wie es scheint, soli r' fur •/ und ■/,
r fur gewisse faukale Laute stehen; da ich die Laute nicht voll-
stiindig identifizieren kann, muB ich die Kropf’sche Schreibung bel

li Am meisten wissen wir iiber das Zulu, doch werden in der gobriiuch-
lichen Orthograpbio auch bier verschiedene Laute gloichgoschrieben. 

6
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behalten. Audi die Identifizierung der faukalen Laute des Nama
ist mil- noch nicht gelungen. Statt des von Krfinlcin angewandten
" schreibe ich ’. also mari'o statt mario „ohne Geld1-.

Statt der bisherigen Schreibung der Lateralen, die irrefiihrend
ist, liabe ich eine andere eingefiihrt, in der ein diakritisches Zeichen
statt des Doppelzeichens angewandt wird.

Ich schreibe also statt bisher hl jetzt v.
, , tl ts.

Statt der Schreibung von Kropf: dy stebt <7/, statt./ steht cZz,
statt nj steht ndz und ni, statt ty steht 'tj, statt ttf steht t%,
statt sh bez. tsh steht *• bez. ts.

Die Schreibung yy im Nama soil, wenn ich Kriinlein recht
verstehe, den Laut ausdriicken, den ich sonst mit / bezeichne. Ich
wen de daher dieses Zeichen an.

?i setze ich aus phonetischen Griinden in ng, n'k statt Kropf
nrj, nk\ ny statt Kropf ng, nipf statt Kropf mf entsprechond der
tatsiichlichen Ausspracbe.

Statt des w des Nama schreibe ich v.
Es ergibt sich also folgende Liste der Abweichungen meiner

Schreibart von der ublicben. (Der Ubersichtlichkeit halber babe
ich aucb die Zeichen mitaufgenommen, in denen die Schreibung
iibereinstimmt.)

1) Leidor kann ich die boidcn vorgeschlagenon Zeicbon statt r‘ nicht
regolmaBig anwonden, da mir zuverlassiges Material fohlt. Fiir Kropf-r kann
ich koine guto Schreibung vorschlagen, i da os sich tun vcrschiedono faukale
Lnuto handolt, obenso fohlon dio faukalen Laute des Nama, da ich liber sio nur
diirftige Nachricliten babe. .

2) Ob 1: und t im Naina wirklich mit Kehlverschluli gosprochon worden,
uoiC ich nicht. Aus diesom Grundo werde ich im Nama die nahero Bezoich-
nung von k und / unterlassen.

Meinhof. Kropf. Kronloin. Moinhof. Kropf. Krunlein.
b bz b nip —
'b b — •mpf nif —
d d d mv • mv —
d.i dy — n n n
dz j — nd nd — «
f f — ndz u. nz ny —

fj n^t nt —
7') r' ay n it n
h It. h ncj ”.'7 —
Z1) re 7. nl"> nk —

k /^) ny ny —
kh /r.' 'i? P —
I 1 — pit. 7>' —
m »i T —— T
mb mb — S s S
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Moinhof. Kropf. Kronlein. Moinhof. Kropf. Kronlein.
$ hl — ts —
.y sh — tl —

t . t1) V V w
fy IO w —

th — y y —
fZ ('/' — z z —
ts is ts <11 —

Die Schreibung der Schnalze ist in beiden Sprachen vollig
verschieden. Iin Kafir hat man fur dentalen Klix c, ftlr cerebralen
</, fur lateralen x als Basis gewiihlt, die Aspiration bezeichnet Kropf
mit beigefiigtem ', die Stimme mit vorgesetztem .7, die Nasalierung
mit vorgesetztem n.

Darnach ergibt sich c, c', ge, gc\ nc, ngc etc.
AuBerdem hat nun Kropf aber noc-h c, 7, a; eingefiihrt. Seine

Beschreibung dieser Laute verstehe ich nicht, und die des Kafler-
scben miicbtigen Leute, die ich fragte, haben mir den Unterschied

■ ebenfalls nicht angeben kbnnen. Ich muB also zu meinem Bedauern
darauf verzichten, c, q, x von c, q, x phonetisch zu scbeiden.

Andere Frcunde teilen mir mit, daB man im Kafir nicht 3,
sondern 4 Scbnalzarten zu unterscheiden hiitte, was mir sehr wahr-
scheinlich ist, doch ist auch hier mein Material zu diirftig, um
damit etwas anzufangen. Ich muB es also fur diese Untersuchung
bei der Dreiteilung lassen.

Im Naina schreibt man in Anlehnung an Lepsius den dentalen
Klix /, den cerebralen /, den palatalen den lateralen //.:!) Jeder
dieser Laute kann vor Vokalen, vor <7, h, k, kh und n stehen. Es
ergibt sich also /, Ig, Ik, Ik, Ikh, In u. s. f.

Diese Schreibung hat unter anderm das MiBliche, daB hier
zwischen stimmbaften und stimmloscn Klixen nicht unterschieden
wird. Ich nehme als selbstverstiindlich an, daB die Klixe vor g
stimmhaft sind, vor Vokalen, h und n ist der Fall moglich, daB
sic es sind.

Zu einer Untersuchung hieruber fehlt mir das Material.
Bei den Miingeln beider Schreibweisen sehe ich mich genotigt

cine dritte vorzuschlagen. Ich bezeichne die Klixe mit dem ihrer
Artikulationsstelle entsprechenden Buchstaben, versehen mit dem
niitigen diakritischen Zeichen. In den Buschmannsprachen gibt es
labiale Klixe, die Basis ihrer Schreibung wiirde p sein, die Basis
fur die Schreibung des dentalen Klix ist also t entsprechend meinem 1 2 3 

1) Sieho Anm. 2 auf vorhergehender Seito.
2) In ’// ist das j stimmlos. Ein MiBverstiindnis ist nicht wohl moglich,

da es mit stimmlosem t verbunden ist.
3) In dor Literatur des Nama scheint mir dio Bezeichnung ^palatal*1

nicht immer richtig und nicht immer in demsolbcn Sinn gobraucht zu werdon,
vgl. Buttner p. V, im Vorwort zn Kronleins .Sprachschatz*, wo wohl eine Vcr-
wcchslung von palatal und cerebral vorliegt.

8
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System, fur den cerebralen t, fur den palatalen / , fur den lateralen
t. Fiir velare Klixe hatten wir also 1; als Basis anzusehen u. s. f.

Dem entsprechend orgibt siclk als Basis fiir die stimmhaflen
Klixe: h. <1, <7, d. d etc.

Es ist rair nicht zweifelhaft. daB es irikative Sclinalze gibt,
ja die Schnalze des Kafir sind nicht strong explosiv, sondern explosiv-
frikativ. Fiir die Frikativen ware natiirlicb .s, .9, s. .9. bczw. w,
s, z. z. z als Basis anzunebmen. Um die Sehreibung niebt zu
kompliziert zu machen. sebreibe icli die kafferschen Klixe aber
niebt als att'riziert, sondern als reine Implosiven.

Alle diese Zeichen sind mit einem diakritisehen Zeichen zu
versehen, das moglichst auffallend sein nniB. Ich scldage vor “ und
sebreibe also den dentalen Klix f, den cerebralen t, den palatalen t.
den lateralen t. Die stimmhaften Dante sebreibe ich d, d. d‘, d.
Die Aspiration driicke ich durch naebgesetztes h aus. Wenn ich
recht bore, wil’d die Verbindung des Nasals mit dem Schnalz im
Kafir und Nama verschieden gesprochen, dem schlieBe ich niich an,
wenn ich im Kafir den Nasal vor, im Nama liinler den Schnalz seize.

Die Mangel folgender Zusainmenstellung beruhen also darauf,
1. daB im Kafir c, q, x nicht berucksichtigt sind. und daB q

wahrscheinlich den cerebralen und den palatalen Klix vertritt,
2. daB im Nama nicht feststeht,- welche Klixe stiinmbaft sind.

Schema:
Meinhof, Kropf. Kronlein. Meinhof. Kropf. Kronlein.

/? 7 1 /
Ik? th //<

HQ? t: q? t
th? t'h th

d <jc /? t c /
dJt <jd th? "th d !h

//? t iC //
dh. gxe Uh? "th a:c uh

Statt Kropf nc ngc nq ngq n:c ng:r
sebreibe ich nt. nd nt nd nt 71 d.
statt Krunlein In In tn Un
schreibe ich tn tn t'n tn.
Dabei halte ich mir gegenw irtig, daB bei Kronlein aueh dn,

dn, d n, dn vorliegen konnte.
Eine genauere Bezeicbnung der Lautgruppen beider Spraehen

ist bei dem gegenwiirtigen Stand unserer Erkenntnis nicht aus-
fiihrbar. Die Bezeichnung der Tonhohen inuB sich an das an-
schlieBen. was bisher in der wissenschaftlicben Bearbeitung des
Bantu iiblich war. Endemann unterscheidet den Tiefton — und
den Hochton —' im AnscbluB an Lepsius, es gibt aber auBerdem
eine Anzabl Mitteltbne, fiir die ich —und —+ vorschlage. Ich 

9 2
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werde ini Kafir aus Mangel an sicherm Material auf die Bezeich-
nung del' Tone verzieliten, ini Nama unterscheiden Kronlein und
andere Tiefton, Mittelton, Hochton. Ich werde also fiir den Tiefton
— , fiir den Mittelton —+, fiir den Hochton — ‘ setzen. Kronlein
selireibt den Tiefton —, den Mittelton —, den Hochton —. Ich
kann diese Bezeichnung hier nicht gebrauchen, da die Verwecbslung
mit dynamischeu Akzenten nicht zu vermeiden ware.

II. Die Latite des Kafir.
Wir beginnen mit der Feststellung der Bantu-Laute

des Kafir ini AnschluB an die im „GrundriB“ aufgestellten
Grundsiitze.

Ich habe die Untersuchung hier etwas einfacher und, wie ich
hotfe, klarer gefiihrt, als im ,GrundriB“, ich fiige aber den einzclnen
Abschnitten die Nummern der Paragraphen des Grundrisses hinzu.

1. Den G rundkonsonanten des Bantu entsprechen im
Kafir folgende Laute (1—5):

B. kip ■)' I v n m
'K. kh th ph g I 'b n in

Im Einzclnen ist zu bemerken:
kh steht nur in der Stammsilbe, in den andern Silben steht
Dieser Unterschied wird nicht in mechanischer Weise gemacht,

daB man etwa die Silbe naeh dem Prilfix aspiriertc, sondern es
wird genau die Stammsilbe aspiriert; wo sich zwischen die Stamm
silbe und das Prilfix noch ein mit ’k beginnendes Prilfix schiebt,
wird dies nicht aspiriert. z. B. wird von um-va „der Riicken“
abgeleitet ’ka-m-va ,hinterher“, und davon i-'ka-m-va 5. „die
Folgeu: i-’kom-khulu 5. ,die Residenz des Kenigs* vein Stamm
-khulu. Vgl. um-’ka (nicht um-lcha) 1. ,das Weib von“ statt uni-
fazi 'ka . . . ,das Weib von . . .“ ; 7ca ist hier eigentlich Partikel
und nicht der Wortstamm, der ganz ausgefallen ist. UnregelmilBig
ist akha ,bauen“.

Vgl. hierzu Konde, GrundriB p. Ill Nr. 5.
In einzclnen Fallen ist bei th und pic die Aspiration nicht

bezeichnet. Ich nehiue an, daB dies auf Versehen beruht, da die
Fillle sehr selten sind.

Bei den Entsprechungen fiir / kommt, wie mir scheint, statt
’ auch g vor.

Statt ’b schreibt Kropf b. Den deutschen Laut des b be
zeichnet er mit Z»e, allerdings ist als sicher anzunehmen, daB dieser
Laut abweichend voni Deutschen vollstimmig ist. Der von Kropf
mit b bezeichnete Laut ist mit KehlverschluB zu sprechen.

Ich halte th, I, n fiir alveolare Laute im Kafir, habe jedoch
zu wenig sicheres Material, uni dariiber AbschlieBendes zu sagen.
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Beispiele. khama „auspressen, ausdrucken® kama.')
kho'ka, khd’kela , fiihren® A'pAvf, uhy-a'ka 3. ,Jahr' j'ffA’ff.
ane'ka „zum Trockrien ausbreiten® ya nika, pha-'kathi

„zwischen, innen® kati. ('Ha ist urspr. Stanunsilbe. Da das Wort
adverbial gebraucht wird, ist das vergessen.)

thu'ka „schimpfen“ taka, kha „schi>pfen“ ka.
tha ,in etwas hineingieBen® yita, letha ,aufhoben, bringcn® leta.
phephetha „fiicheln“ pepeta , plietha ,besiiuinen® (cig. um-

biogen) peta.
photha ,zusaminendrehen“ pota, i-thahga 5. ,Gurko, Kiirbis®

-tahga, -thathu „drei“ tatu, thuma ,senden“ tnma.
phatha ,beruhren, fiihlen® patci, pha ,schenken® pa, phala

„kratzen“ pala, phola ,kiihl sein® pola.
Vgl. u-khope 11. ,, Augen lid® verdruckt fur u-khophe'l
akha „bauen“ yaka, ane'ka ,an der Luft trocknen® yanika,

a'ba „teilen“ yava , ona „schnarchen“ yona. Priif. KI. G vor
dem Verbum a ya, KI. 3 u ya.

i-gazi 5. „Blut“ yali, vgl. unten 4. d).
lala „sich auss tree ken® Tala, luma ,beiBen® l uma , lu'k-a

Jlechten, weben® Iuka, phala „schaben, kratzen® pala.
'ba „sein“ ya, 'bala „zii.hlen, rechnen® 'bala, 'ba'ba ,scharf,

beiBend sein“ vara, 'bona Bsehenu vona, Priif. KI. 2 'ba ya.
Priif. KI. 6 ama- a/nia,-, reciproke Endung -ana -ana u. s. f.

Weitcrc Beispiele s. bei den Stammwortern.
2. Die Vokalc (6—10).
Den Grundvokalen entspricht a, i, w.
Den Aliscbvokalen e und o entspricht c und o. Die Entstehung

bcider Vokale ist ini Kafir noch lebendig. Neben e und o gibt es
g und o. Leider hat man das bisher nur vereinzelt in der Schrift
unterschieden.

Den „schweren“ Vokalen I und a entspricht i und u. Einen
Unterschied in der Aussprache dieses i und u von dem obigen hat,
so weit mir bekannt, bisher niemand festgestellt. Auch ich habe
einen solchen nicht finden konnen.

Beispiele.
a, i, u. S. auch die Beispiele unter 1.
Vgl. Priif. KI. 2 a'ba- ava-, KI. 6 ama- ama-, stative

Endung -ama -ama, recipr. Endung -ana -ana.
Priif. KI. 4 imi- imi-, KI. 5 Hi-, i- ill, KI. 7 isi iki,

lila ,weinen“ Illa, lima „hacken“ lima, linda ,bewachenu
limla, um-thi 3. „Baum“ -ti.

Priif. KI. 1. 3 um- umu, KI. 11 ulu, u ulu, KI. 14 u'bu,
u uyu, KI. 15 ztkii uku s. oben thuma, luma, -thathu, thu'ka.

1) Dio hypothetischon Grundformen stehen in fetter Schrift.
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phele'Ica „begleiten“ pclvka, phephetha , fiicheln" pepeta,
letha ,bringen“ I eta.

'bola ,vcrfaulen“ rota, ’bona. „selien“ rotta, phola .kiilil
sein“ pola.

na ,und, mit? wird regelmiiBig mil dem folgenden Wort zu-
sammengezogen.

Dabei gibt a + i = e, a -|- u — o.
B. iznlu nomsa'ba statt izidn na umsa’ba „Himmcl und Erdc“.

mna no’bawo statt mna na u'bawo „icb und mein Vater*.
ndo'ba ncgusa statt ndo'ba na igusa ,icli vrerde ein Schaf

bekommen“.
ndinehase statt ndina ihase „ich habe ein Pferd“.

u. s. f., vgl. Appleyard p. 77.
<■ und o entstehen durcli Assimilation aus e und <?, s. union 7.

I = i ■/.. B. Priif. KI. 8 izi lift, KI. 10 izin Hint.
um-zi 3. , Dorf“ nm-si 3. ,Rauch“ -/■'?. isi-zi'ba ,tiefes

Wasserloch6 -lira, u’bu-si'ka 14. ,Winteru -tika, zi-7'1
Priif. Refl. am Verbum.

a = u 7.. B. fuya ,besitzen, Vich aufzielien* tuya, funa „suchen.
wiinsclien* tuna, safuna ,kauen“ takfina, vitna ,ernten“
yuna, im-vula 9. ,Regenu -rula, vuma ,singen“ luma,
in-zovu 9. „Elefant“ -7Q7U, ama-futha 6. ,Fett, Butter"
B. -kftta u. s. f.

Bern. Wo durcli Ausfall von 7 im Wortinnern Hiatus ent-
stehen wiirde, werden Semivocales y und w aus i und u lieraus-
gesetzt und an Stelle von y eingeschoben. Der vorhergehende
Vokal wird unter dem EinfluB dieser Halbvokale mehrfach ver-
iindert. Vgl. imbewu 9. ,Same“ itnheyad)

faya (s. oben) 1717(1, -) vuya „zuruckkehren“ rti7(t thiya
statt tbeya ,fangen in der Falle“ trya, i-lchiwane 5. ,Feigen-
baum" statt i-khuyane von ktt7U. Die Richtigkeit dieser letzteren
Ableitung geht auch daraus hervor, daB k/ii sonst regelmiiBig zu
si wird, s. unten 4, c). Hier biilt es sicb . weil es fiir kltu steht.
Vgl. i-mbiwa neben i-nibuwa 5. ,wilder Spinat*1.

3. Die G r u n d k o n s o n an t e n in Verbin du ng niit
Nasal en (11—15).

Die urspr. Explosiven kb, th, 'ph verlieren durcli die Verbindung
mit Nasalen die Aspiration, die urspr. Frikativen werden dabei
explosiv, s. 4, a); 6.

Es entspricht also B. hk nt mp ng nd mb
= K. ii’k n't m'p hg nd mb,

d. b. siimtlicbe Verbindungen mit Nasalen sind im K. in urspriing- 1 2 

1) Jolii. cin ini Kaffcrland goboronor Missionarssolm, spriclit imbeu.
2) Walirsclicinlich ist hier aber y iiber j zu // goscliwiicbt, wie in aijama

,sicli gegen ctwas lohiien“, und y ist hier niclit nur Gleitlaut.
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licllcr Form erhalten. Uber ng ist zu bemerken, daB in jiingeren
Formen dafiir in/ steht, well der urspr. Konsonant y ganz weg-
gefallen ist und ni vor folgendem Vokal zu iiy wird.

a) Nasal Konsonant nach deni Stammvokal.
In nu'ka „rieclien“ hat K. den einfachen Konsonantcn, jedoch

kommen n’/s, n’t. m'p nach deni Stammvokal vor:
z. B. u-iikoiika 1. „ein alter miinnlicher Buscbbock".

nkantaza adurch die Nase sprechen11. nken'teza ,klingen,
klirren“, thin'ta ,hinderns.

i-phem'pe 5. ,cinc kleine Hiitte im Garten1*, i-phinrpi 5.
„eine Art Kobra“, pliumputlia ,im Dunkeln fasten nach
et.was “.

?'/</. nd. mb sind sehr hiiufig, s. die Stammworter.
Undo, „bewachen“ Hilda, landa .nachfolgen1* lailda.
thuitcja ,niihenu tuiiga. lihgana ,gleich sein1* lingana.
'bumba , aus Lehm bilden “ rumba, samba „ waschenu

kaniba.
b) Nasal +Konsonant im An 1 aut.

ilk ih'kala 9. ,Krabbe1* inkfda, iiiku'ku 9. .Huhn1* inkitkll.
iii'kani 9. ,Streit11 von 'kaiia, iiikit'kelo 9. .Fiihrung11 von

7.7io7.:<7« *) , I'iihren" kok'a.
iitkidu ,groB“ adj. KI. 9 von -khidu -klllll.
u-khuni 11. ,ein einzelnes Stuck Brennholz“, pl. inkuni 10.

-kitni.
isi-khu'kazi 7. (Haplologie fur isi-khuku-’kazi) ,1-Icnne1* neben

inku’ku 9.
inkolise’ko 9. neben u-kholiseko 11. ,Zufriedenheit11.
iiikomit 9. ,Viehu neben u-Idiom o'kazi 11. BKuhe“.
inkuhdo 9. neben isi-khululo 7. und u-khidulo 11. .Erlbsung1*.
ifikuhgo 9. neben isi-kliuhgo 7. ,Gebet“.

nt in'tava 9. ,Bcrgu intara.
in'tu'ko 9. ,Liisterung" von -thuka tuka, intando 9. ,Liebe“

von thanda ,lieben**.
izintathu ,drei" KI. 10 von -tliathu.
in'tambo 9. ,Strick11 neben u-thainbo 11. ,Netz, Schlinge1- 2.
izi-riti 10. ,Stbcke, Ruten“ neben ulu-thi 11. Sing. dazu.
in'to 9. und v.-tho (idu-t/io) 11. ,Ding“.
in'tuhgo .9. neben u-thuiigo 11. ,Dach einer Kaffernhiitte11.
in'tuthuzelo'-) 9. neben u-thuthuzelo 11. ,Trbstung“.

nip im'pepho 9. .leiser Wind, llauch" impepo.
im'pa'ka 9. dial. .Wildkatze11 inipaka.
inipitku 9. ,Maus'* inipuku.
im'pelo 9. ,Endeu von phfda ,endigenu pela.

1) Johl spricht klujkhela.
2) .Johl spricht irCtu'tuzelo.
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im'pinclezelo 9. neben u-phindezclq 11. „ Vergeltung".
im'puzi 9. neben uphuzi 11. „Pflanze und Samcn des Kiirbis".

ill/ ingulu'be 9. ,wildes Schwein" iiigullive.
ingu'bo 9. „Mantel“ iiiifUVQ.

unter Wegfall des anlautenden J' (bezw. eines andern Lautes):
iny-athi 9, „Buffel“.
ihy-ama 9. „Fleisch“.
ihy-dka 9. „Schlange“.
iny-ongo 9. „Galle".
iny-osi 9. „Biene“ u. s. f.

nil indima 9. „ein Stuck beackertes Land" von lima „hacken“ lima.
isi-lqvu 7. „Kinn“ -let'll) von demselben Stamm entstebt

nach KI. 9
indqvu 9. „Bart an Lippe und Kinn".
Das Lautgesetz n + I — nd ist im SprachbewuBtsein abcr

bereits geschwunden. Dei- Singular zu indevu behillt die Explosiva
bei nach Abwerfen des Nasals1) (halbe Nasalierung) = u-devu 11.
„Bart“. Letzteres miiBte heiBen ,das einzelne Barthaar". Ich
babe diese Bedeutung aber bisher nicht nachweisen kbnnen.

Das adj. -la „weit, wait weg" ist dutch „halbe Nasalierung"
in die .Form -de iibergegangen; la wild nur noch adverbial ge-
braucht. -de bedeutet „lang, lange, fern", z. B. 'ku-de „weit, weit
weg". Die Vermittelung zwischen -la und -de ist in der Form
KI. 9 inde zu suchen.
■nib inibuzi 9. „Ziege“ imbllli, imbqtcu 9. „Same“ inibeyu.

iinbalo 9. ,das Rechnen" von 'bala „ziihlen, rechnen" yalCl.
imboniselo 9. „ Wachter, Spiiher" von ’bonisela von 'bona

„sehen“ yon a.
imbs'k^ko 9. ,Ehrcn" neben u-’be'ke’ko 11. „ehrenvolle Lage".
imbemba 9. „Spreu“ neben u-'bemba 11. ,Ahre von aus-

gedroschenem Kailerkorn".
imbuko 9. neben u-'buko „Anhiinglichkeit".
Ob das adj. -'bi „bbse" dem Gesetz folgt. weiB ich nicht, da

Kropf kein Beispiel gibt. Das Beispiel umntu ombi, das er gibt,
gehbrt zu B e m. 1 unten und ist nach meiner Meinung falsch.
Es miiBte umntu om'bi heiBen.1 2)

Seltenere Formen mit Nasalen sind z. B.
um-n’tu pl. a'ba-n'tu 1. „Mensch" umiilitu.
isi-n'tib 7. ,menschliche Art".
u'bu-h'kani 14. „Streit“ neben inkani 9.
isi-nkazana I. ,Weiblichkeit" von -kail.
uno-n'kala 1. neben iii'kala ,Krabbe".
Bern. 1. Das u der Silbe mu fiillt regelmaBig aus, doch werden

hierdurch keinerlei Veriinderungen der Konsonanten hervorgebracht.o O

1) S. Tsivonda' II, c) 2; GnindriB p. 5G.
2) So auch Jolil.
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z. B. lunika „klug sein“ statt lumiCka.
um-lchaulo 8. ,Grenze“ von khaida „reicben bis an*.
um-kJio'keli 1. nFuhrer* von khokida ,vorangehenu.
um-thande’ki 1. ,der Geliebte* von tkanddka .geliebt werden*.
um-thetheleli 1. ,der Fiirsprecher* von thcthclela.
um-phali 1. „der Gerber* von phala.
um-pliambu,k$li 1. „der Rcisende* von phambu’kc’la.
um-a'bfli 1. „der einteilt fiir andere* von a'bela.
um-endo 3. ,Weg“ von 70)1(1(1 „gehen“.
umlandyli 1. ,Nachfolger* von landela.
lumla Wentw6hncn“ statt lumula.
uni-1 bald 1. „der Recliner* von 'bala.
um-'bon^li 1. ,der Zusehauer* von 'boncla, so auch om'bi

„bose“ 1. von -'bi u. s. f.
B e m. 2. Zur „ h a 1 b e n Nasalierung* vgl. noch folgendes:
i-le'be 5. ,pudenda fern.*, isi-lc'be 7. „Unterlippe von Tieren*

aber nach KI. 11 (vgl. Jolil indebe, 9. „Kelch“): u-de'be 11.
,Unterlippe“; u-do'bo 11. sAngel“ von lo'ba „mit der Angel
fischen*.

u-dwna 11. „Wunde“ von luma „beiBen“ (Jolil indunia 9).
Es ist sehr wahrscheinlich, daB ebenso wie aus I bier d ent-

stebt, gelegentlich aus 7 g (s. oben 1) mid aus 'b b geworden ist.
Doch babe icb dafiir keine sicbern Beispiele.

Bern. 3. Der Vollstandigkeit lialber sei hier gleicb mit fest-
gestellt, daB b und d mit vortretendem Nasal mb mid nd bilden.

Beispiele fur b s. uuten 12, 4.
Beispiele fiir d\

inda'kada, „Gemetzel“ von -da'kada ,Fleiscb zerscbneiden“.
indalo 9. „Scbdpfung“ von -dala „scliaffen“.
indano 9. „Soham* von -dana ,sich schiimen*.
4. Vcriinderung der Konsonanten durch z-Laute.
Wii- untersclieiden hier verschipdene Schichten der Laut-

veranderung.
a) Die illteste Form besteht in einer Vcriinderung der Konso

nanten durch EinlluB eines Lautes, dessen Natur noch nicht klar
erkannt ist. Ich kann aber mit groBer Wahrscheinlichkeit annehmen,
daB es i ist, das aus unbekannten Griinden in den Wortstamni
eindrang. Ich babe die so entstandenen Laute „alte Mischlaute*
(18—21) genannt. da ihre Entstehung bis ins Urhantu zuriickreicht.
Ini Kafir gibt es Beispiele, wo die Veriinderung noch nicht ein-
getreten ist, im Unterschied von andern Sprachen, und andere Bei
spiele, in denen die Veriinderung im Kafir eintritt, wiihrend andere
Sprachen den unveriinderten Konsonanten zeigen. Das stimmt ganz
iiberein mit dem Befund in anderen Sprachen, z. B. im Herero,
s. „GrundriB“ p. 91 Nr. 40. Ich habe diese veriinderten Konso
nanten bisher durch einen Strich darunter als />'. t, 7 etc. be- 
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zeicbnet. Da icb nunmebr sicher annclime, daB sic durcb i bezw.
den palatalen Halbvokal // entstanden sind, kann icb sio fur das
Urbantu als ,palatalisierte Grundkonsonanten" bezeicbnen und mfiBte
sie dementsprecbend mit Palatalstrich schreiben, also k’, t, y,
I etc. Icb lasse es aber bei der bislierigen Schreibuug, um die
Vergleichung mit dem GrundriB zu erleichteru.

Rein erhalten bat sicb Zr, wiihrend andere Sprachen Laute baben,
die auf k zuriickgehcn, z. B. in akhama „giihnen, often stebn“,
sonst B. yakanid. Auffallend ist bier kh in zweiter Silbe gegen
die Regel in 1.

■on'k-G „aUe“, sonst -yonka.
Umgekehrt yikala „bleiben, wohnen” ini Kafir sala, das auf

kala schlieBen liiBt. Die Entstehung von kala aus yikala ist
iibrigens klar.

Sonst ist B. k und t im Kafir regelmiiBig zu s geworden.
Beispiele. -sanu „ffinf- tana, safuna „kauen" tafatia.
lasa ,wegwerfen“ laka, samba ,waschen“ kamba , fisa

,verbergen“ pika.
sahgana „zusammenkommen“ kahffana, se'ba „vcrleumdenu

kera.
se'ka ,lachen“ keka , soma ahiueinstecken“ konia, sola

,spahen “ kola.
sonipha „sicb schiimenk koillpa, ubu-suiuja 14. „Schmcrz,

Leiden- -klihiju.
suhgula „schutteln, sieben" kit >'<(/ ala.
Vereinzelt steht h statt s, •/.. B. hamba „geben, reisen, vor-

wiirts geben“ kaniba, vgl. Her. hamba .fiber etwas wegsteigen",
das zur Bildung der Zabl 7 fast in alien Bantuspracben der West-
kiiste Afrikas verwandt wird; davon nacli KI. 9 i-hambo „Wandel“.

amesti 6. „Augen“ (B. ama-yiko), zusammengezogen aus ama-
iso, bat den Singular il-iso, s. unten 4 b).

Nasal 4- s wird nts ■), d. b. explosiv, s. oben 3.
z. B. intsa 9. ,Spitze“ Inka, vgl. ntsantsa ,sicb trennen

von, streiten, disputieren“.
intscmi 9. „Scham, Scheu' iiikonl, intsahgano 9. „Ver-

einigung- von sahga/na, s. oben. intsafimo 9. „Gaumenknochen“
von safuna „kauen“, intsambi 9. ,guter Scliwimmer“ von samba,
intsuhgu 9. ,korperlicher Schmerz“, s. oben u'bu-suhgu 14.

AuBer diesem stimmlosen Laut finde icb cine stinimliafte Late
ralis, die icb fur entstanden aus urspr. ansehe. In der Regel
ist dies z aber durcli weiteren EinfluB eines i zu z geworden nacli
demselben Gesetz, nach dem der Singular zu ameso nicht iliso,
sondern iliso liciBt. Das einzige Beispiel, das icb mit einiger Wabr-
scbcinlichkeit ffir die Entsprecbung Z — 2 anffibren kann, ist zula
,fiber etwas binausgehen, ubertreflen“, B. fiila, P. tola.

1) Die Schreibuug ids scheint mir am richtigston, Kndemaun zioht nl vor.
1G



Meinlutf, 1 loUentoltivchc Lautc and Lchninortc ini Kafir. 7-13

Dagegen ist. fur die mil Nasal verbundene Form 1'iy regel
miiBig nz die Lautentsprechung.1)

Beispiele. inze’bc 9. ,Oliru ihyeve , inzeda 9. ,Weg“
inyela.

inzQvu 9. ,Elefant“ ihyoyu, inzc 9. „otfnes Feld" ihfje
9. „drauBen“.

is-anza 7. ,Hand“ iki-ycihy(t.
b) Einc hiermit nahe verwandte Form des Einflusses von i

auf den vorhergehenden Konsonanten ist der von mir friiher kurz-
weg als , Palatalisation" (29. 40) bezeicbnete Vorgang, wonach ein
i beim Nomen der 5. Klasse Oder beim Verbum in die erste Silbe
des Wortes eindrang. Beim Nomen KI. 5 ist dies i dem Priitix
li entlehnt, beim Verbum ist es in manchen Fallen Rest des alten
Stammes, z. B. urspr. yita .gieBen" wird ita, ftya u. s. f., yihya,
,komrnen“ wird *iiuja, *iiaya u. s. f. In andern Fallen, wie in
pyata neben pata „fassen, ergreifen**, bin ich uber die Ent-
stehung des y nocli nicht im Klaren. Vielleiclit ist es ein ver-
gessenes altes Priitix, vielleiclit sind die Fonnen Denominativa
von KI. 5.

Der Vorgang ist bisher nur in cinem Teil des Bantugebiets
naebgewiesen. Im Ve. ist er regelmiiBig zu linden. im So. ver-
cinzelt.2)

Die bier entstehenden Laute sind mit den unter a) aufgefiihrten
nicht identisch. Urspr. ili-kunii 5. ,zehn" niilBtc nach der Regel
im Kafir bez. *i-khumi heiBen. Es heiBt aber i-Humi.
Mithin ist li unter EintluB des i zu /.:// und weiter zu 5 geworden.

Urspr. ili-tende 5. „Hodenu miiBte K. *i-thende heiBen. Es
heiBt aber t-sende. Mithin ist t zu ty und weiter zu s geworden.
A gl. So. le-se.tc 5. pl. ma-rete, wodurch die Etymologic gairz sicker
gestellt ist.

Von urspr. yeuibe „Eisen“ bildet K. mit Priitix KI. 9 und
Ausfall des y nach 1. regelmiiBig ihy-embe 9. ,der kleine I’feil
der Koranna, Ilaken mit Widerhaken“, aber nach KI. 5 i-zcmbe
5. „ein Stuck Eisen, eine Axt“. Mithin ist y zu yy und weiter
zu z geworden unter EintluB des Priifixes i.

Ebenso fanden wir oben Pl. anieso (>., aber Sing, ili-so 5.
,Auge“. Mithin ist s <7 1> unter EintluB des i zu s geworden.

Ganz regelmiiBig ist dieser Vorgang, so viel ich sehe, nur bei
y, das auf diese Weise fast stets zu z wird.

Vgl. za ,kommen“ (neben ukw-iza) yihya, zala ,voll seinL
wahrscheinlich von za.

i-zidu 5. ,Himmel, Luft" yulu.
c) Durch folgendes i wird regelmiiBig k zu s (22). Der Vor

gang ist in der Sprache aber nicht inehr lebendig, vgl. oben 2 Bern. 

1) Endemann sclireibt nd. 2) Vgl. Das Tsivenda', a. a. O.
p. 607 IT., Nr. 29, b); ,Grundriii“ p. 50 f. p. 148, Nr. 10.
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744 Mcinhof, llottentotluclie Laute und Lclmworle im Kafir.

i-Jchiwanc. Ileute ist also die Lautverbindung mid khi ini Kafir
nicht verpiint. Die betreffenden Formen sind aber, so viel ich selie,
selten mid neu. Vgl. 'kila „heimlich anklagen^, k-hitha „schneiden“
(mit Stein oder Axt).

Beispiele.
Priif. KI. 7 ki lautet s/', wz; ubu-si 14. ,Honig“ ytlki, uni-

sila 3., isi-sila 7. „Schwanz“ kila, sina „tanzen“ vgl. Kongo kina,
sinda ,ubertrcHenu vgl. Ko. khinda.

Audi ki wild zu si in pha-ntsi „unterB aus B. pa-tiki,
yi wird zi (docb vgl. oben 4, b): azi „wissenB vgl. B. yi-va.

Wahrscheinlich ist auch K. u-'bisi 11. „suBe Milchu <C B.
-riki, das sonst ,unreifB ist. Die Grundbedeutung diirfte „frisch,
neu“ sein. So del icb weiB, trinken die Kaffern die Milch sauer,
insofern ist ,suBe Milch“ unreif.

d) Durch folgendes i, das dem ,schwerenB Z des B. entspricbt
(25), werden alle Konsonanten mit Ausnahmc der Nasale veriindert.
Dabei liaben die Momentanen die Tendcnz zu s, die urspr. Spiranten
zu z zu werden. Es sind nocli genugend Spuren vorhanden, daB
die Spraclie friiher iihnlich wic das Suahcli siimtlicbe Laute vor ?
unterschied, aber die Abscbleifung der Laute zu s mid z ist im
K. schon ziemlich weit vorgeschritten.
ki = si, ich babe nur ein Beispiel i-siyi 5. „Augenbraue“. Hier

niacht noch das Priifix KI. 5 die Form verdiichtig, s. oben b).
Sonst ist ki stets = si, also von ki und andern Laut-

verbindungen im K. nicht zu unterschciden.
Vgl. um-si 3. „Rauch“ umu-kl, um-sizi 3. bRuB, Pulver“

-h'lli, sitha ,beschattenu kdtft.
ft = st, z. B. ubu-si'ka 14. „Winter“ -tdka, u-sihga 11. ,Faden“

-tiitga.
p~t — ft , jedoch kommt aucli si vor. fisa Bverbergenu pika,

ftka ^ankommen^ pika, finiza, u'li.uthi-finini ,den Kdrper
zusaruiuenziehen, als wollte man sich an die Erde setzen“,
jGesichter schneiden" pitta, ubu-fift 14. BTriibheit“, fi-'pala
jtriibe, dunkel werden' -])ipi.

Daneben ama-si 6. „ Milch “ -pi, So. ma- fsi, ma-swi 6.
fi = zi, z. B. praT. verb. refl. zi yi, um-zi 3. ,Dorf“ -yi, i-zi'ko

5. ,ein Feuerherdu -yiko, i-ziiiyo 5. BZahn“ B. -yitto (besser
-yinyo).

In eincr Anzahl von Fallen ist y einfach abgefallen, vstl.
oben ili-so statt ili-iso ,Auge“ yiko, so auch am&nyo Pl.
zu iziityo ,Zahn“ neben ama-zinyo-, arnenyo steht fur
ama-inyo.

It = zi, ■/.. B. Praf. KI. 10 izin-, B. -ilitli, imbuzi 9. ,Ziege“
-villi, -'kazt „weiblich“ -kali-, isi-zi’ba 7. sWasserlochB
-lira.

Auch vor der Perfektendung -He B. -He wird gelegentlich
zu Iz.
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JWeinhof, Hottentottuche haute und Lehiucorte im Kafir. 745

So bildet gala ,sitzen, bleiben" das 1’crf. sqli und s<zt,
zusammengezogen aus sal-ile.

vl wird der Regel nach zu vi, abor auch bier kommt zi vor.
Priif. KI. 8 izi irt, 'baba „scharf, beiBend sein1- bildet

iibu-bazi 14. „Nesselu fur urspr. vdvl.
i-vila 5. „cin liissiger, 1'auler Mensch'1 vild, vimba ,auf-

hiiufen" vlnibd.
u-vi 11. „graues Haar", pl. izim-vi.

ni = ni, z. B. iiikuni 9. „Feuerholz“ -kuni.
intsQni 9. jSchande" -koni, -eni BLokativendung“ aus -ini.

Audi mit Nasalen verbundeno Konsonanten werden wahrschein-
lich in derselben Weise veriindert. Einziges Beispiel: lamba Jiungrig
sein“, u’bu-lanzi 14. „Zustand der Not und Einsamkeit", wahrschein-
licb auch intsanzi 9. „Fisch“ von samba „sich waschen". (ibrigens
ist der Vorgang, daB dutch i « i) Laute veriindert werden, dem
SprachbewuBtsein ganz entschwunden. Man bildet heute um-'bali
1. „der Zahlende", um-abi 1. „der Teilende", uvi-akhi 1. ,der
Bauende", um-thungi 1. sder Niihende" von -'bala, -a'ba, -alcha,
-thunga u. s. f.

e) Wenn die auf diese Weise entstandenen Silben si, ft, zi,
vi unsilbisch werden dutch folgenden Vokal, so fiillt das i regel-
miiBig aus (29).
kya. So entsteht z. B. sa Gen. KI. 7 aus si-a urspr. ki-fl.

sa ,anbrechen vom Tag" kya.
kya. vuka .erwachen vom Schlaf" bildet kaus. vusa.

su'lca „aufspringen, aus dem Wege gehen" bildet kaus. susa.
thulca ,von Furcht erregt sein" bildet kaus, thusa.
Vgl. 'biika „freundlich mit jemandem reden, freundlich auf-

nehmen" mit 'busa „dem Konig aufwarten".
In alien diesen Kausativen steht -sa fiir urspr. kijd.

So auch Appleyard p. 159: -a'ka wird -asa, -u'lca wird -usa.
7.. B. tamba'lca ,bersten“ intr., tambasa „bersten machen".

alu’ka bildet ahisa ,beschneiden“, godiika ,heimgehen“ godusa.
Vgl. iiikosana, Demin, von iii kosi 9. „Hauptling".

t()d. -atha wird -esa, z. B. ambatha ,sich kleiden" ambesa
„kleiden“ tr.. ambesa statt anibtttijd, si nwiru mit folgen
dem a wird sa.

pi)d. u-fifana, Demin, von u-fifi 11. ,unbestimmtes Sehen" statt
^u-fifi-ana.

l<jd, 7.. B. Gen. KI. 10 za aus zi-a von li-fi.
Die Verba auf -la bilden ihr Kausativum auf -za aus -lyd.

z. B. Appl. p. 159.
ala wird aza, phaldla „verschiittet sein" phalaza,

khathala Bvenvdrrt sein" khathaza.
ula wird ttza, khumbula ,sich erinnern" kliwnbuza,

phumla ,ruhen“ phumza.
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7-16 Mcinhof, 1 lottenlotlische Lautc unit Lehnworlc im Kafir.

ela wird eza, fudumela ,wami seiu“ fudumcza,
sonde la ,niiher treten“ sondeza,
'kabyela „leugiien“ 'kanyaza,
omelela ,stark sein" omelcza u. s. f.

fell fiige aus Kropf hinzu: limaza von limala „verletzt sein“,
khalaza von khalala ,beleidigt sein“, ’buza ,fragcnu von 'bula
,bekennen“, 'bozisa (doppelte kausative Endung) ,verfaulen machenu
von 'bold jVerfaulenu.1) (Nicht wie Kropf will statt 'bolisa, sondern
aus der Grundforni *rolyikya).

aneza ,ergiinzen" von anela „geniigend sein“.
So auch beini Deniinutiv iiikazana 9. nWeib“ von inkazi.

vyct. Da in nianchen Fiillen zu zi wurdc, wird dies zi bei
folgendem a weiter zu za, ebenso wie oben unter lija.
•i.. B. Gen. KI. 8 za aus zi-a = urspr. yt-a.

zala „Junge bekomnien, erzeugen1- 2 yyala.
Ebenso entsteht aus nd und mb dutch folgendes ya nza (31).

z. B. enza „machen, thun“, kaus, zu ungebr. enda „gehen“ -yenda.
sanza ,waschen" von samba „sich waschen“.
Bcm. Vgl. noch soma „versuchen, eine fremde Spracbe zu

spreehen, aber so, daB man nicht verstebt“ mit Suaheli soma ,lesen,
gewisse Koranstellen hersagen*. Dafiir Nebenform fyoma „lesenu.

fyoma im Suah. gcht zweifellos auf 2)yoma zuriick, und da
im Suah. st statt fi vorkommt, ist soma ebenfalls aus mspr. yoi/Qinct-
entstanden, vgl. Suah.:

fiokota ,zwischen den HSnden drehen“ und sokota „drehen“,
fionda „aussaugen“ und sonda ,aussaugen".
fiyo „Niere“ und nso „Niere“.

Da nach 1- b) oben im Kafir -pl zu -si werden kann, ist auch
fur K. soma die Grundforni ])i)onKt wahrscheinlich. Ich halte
das Wort fiir Bantu. Biittner bezeichnet es als arabisch, Krapf-)
bringt es mit arab. zusaminen, womit es gewiB nichts zu
tun hat.

Die Grundbedeutung wird wold ,stammeln, stottern11 sein.
I brigens hat Appleyard p. 159 f. auBer den oben aufgefiihrten

richtigen Wortableitungen eine gauze Anzahl falscher.
tiber n i)a und uiya s. unter f).
f) In einigen Fiillen hat unsilbisches i den vorangegangenen

Konsonanten veriindert. wo silbisches i eine Veriinderung nicht
bewirkte (29).

phya wird zu tsa, ■/.. B. tsa „brennen“ pia, tsa ,ncu“ pija,
fuphi ,kurz“ bildet demin. futsane statt *fuphyane.

lya wird za, ■/.. B. za ^essen11 Ha,.
u-nomantele 1. ,eine Wespe“ bildet deminut. u-nomantezana

statt *u-nomanlelyana.

1) Jolil 'bolisa.
2) Suaboli-Englisli Dictionary.
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Meinhof, Hottcntottische Laute und Lehnworte. im Kafir. 74 <

Dock gibt das Priifix li KI. 5 mit a des Genitivs und mit a
verbale stets la.

ryd wird 7/a mit stimmloser Lenis y. z. B. 'tjala .s;ienu yyttltt.
iiika'bt 9. ,Ochscu, Demin, inka’tjana stait finka'by-ana.
(Vgl. indaljana 9. Demin, zu inda'ba 9. ^Ncues1-.
"Wahrscheinlich geht es auf eine Nebenform aui e bezw. i

zuriick, oder es liegt Analogicbildung vor; s. union 5. d).)
Tn intombazana 9. Deminut. von in'tombi 9. „Madchenu halt

sich mb trotz des ausgefallenen y.
DaB in der Verbindung nya (urspr. nyd und di/tl) das n

palatal wird, ist sichcr. Ich schreibc deshalb stets ay. Aber auch
m wird durch folgendes yd zu h.

Vgl. nya, BStuhlgang baben1’ iii/tt.
ihy-athi 9. #Buffel“.
avya „saugen“, kaus, von ungebriiucblichem ama.
u-vuliyelo 11. neben u-vumelo 11. ,Erlaubnis“ von vumcla

Berlauben“.
infsniyana, 9. ,kleincr Garten" (von intsimi 9 h) statt *intsimuma.
intsohyana 9. (Adj.) „allegorisch“ (von intsomi 9. ,l''abclu)

statt *intsomiana.
5. V e r a n d e r u ng der Konso n a n t e n d u r c h u • Lau t e.
a) Durch leichtes u werden Konsonanten im Kafir nicht

verandert, ebensowenig durch o (22—24).
b) Durch s ch we res u werden alle vorhergehenden Konso

nanten verandert (25), mit Ausnahme der Nasalc und zwar werden
alle urspriinglichen Momentanen vor d zu f,
alle urspriinglichen Spiranten zu v.

b'd, ■/,. B. isi-fuba 7. _Brnstu -1,‘dVd. safuna ,kaucn" tdh'dna.
fuplii ,kurz“ Icupi, fumbatha „die Hand schlieBen1- k’dinba,
ama-futha jEett1" -K'dtd.

td ili-fu „Wolkeu -td, fulela ,decken1- tdla, funa „wunschenu
tdna. funda „lernen“ tddda. fuya ,besitzenu td^’d.

])d, 7.. B. fulatliela, dial., ,Jemandem den Riicken kehren“ pdldtd.
Von pepa „blasenB in im’pepho 9. „leiser Hauchu, phepheza

,blasen" wird mit ,schweremk u gebildet, phefu, in der Ver
bindung iCkuthi-phefu „atmen‘i. Davon phefiiinla (statt
phcfumula) in derselben Bedeutung.

yd, z. B. inzovu 9. „Elefant“ inyoYd.
Id, z. B. vtima „zustiinmen, singen“ Idiiid.

mi'ba „gckochtes Korn mit Milch inischen“ Idra.
vuza „lecken“ Ifcyd.
khathala ,alt sein“ bildet in'kcitavu 9. ,das, was alt ist“
(7 statt th. ist entweder Druckfehlcr oder Assimilation an das

vorhergehende nicht aspirierte 7r).
u'bu-'bovu 14. „Eiter“ von 'bola „verfaulen“.

21



748 Meinhof, Ilottentotlusche Laule und Lehnwortc im Kafir.

eft, ■/.. B. vuna „ernten“ cuna.
um-vunza 3. ,Hase“, P. mmota.
So auch ini’pemvu 9. „Tier mit einer Bliissc“ von pemlm

„weiB sein“.
Vgl. um-pliemba 3. nUnkraut mit weiBen Blumen und eBbaren

Warzein”.
c) Worden die Silben fa und vu durch folgenden Vokal un-

silbisch, so iallt u regelmiiBig aus (29).
z. B. fa „sterben“ statt fua Jena.

fana „gleicben“ statt fa-ana puuna.
Wahrscbeinlicb von demselben Stamm mit erhaltenem a ist

gebildet fuza „gleichen“, wahrscheinlicb aus urspr. pity ya (also
als Grundform anzunehmen picya).

ili-fu 5. ,Wolke“ bildet den Lokativ e-f-ini „in der Wolke”
statt e-fw-ini.

Ina ,herauskommen<i miiBte K. heiBen nach den Regeln unter
b) vv.a, es heiBt aber va-, vgl. das relat. vela ,herauskomraen, ent-
springen “.

■yaa (statt punyna') ,horen“ miiBte K. ebenfalls vua 9heiBen“,
lantet aber va.

imvu 9. „Schaf“ bildet Demin, imoana.
um-'bomvane 3. „Safrauholz“ von -'bomvu „rot“.
d) Bei den Labialen verursacht folgendes w Dissimilation (29.

31. 34), indem die Labialen zu Palatalen werden, und w hiiufig
vorschwindet. So wird

pluoa — pica zu tiica und tia.
’bwa wird zu 'tjwa und ,7/a, (bwa wird zu d'zwa und dzci).
mphwa wird ntsa.
mbioa wird nzwa und nza.1)
mica wird nwa und nya.
Diese Lautveriinderung ist so beliebt, daB sie sogar eintritt,

wenn w in einer der folgenden Silben- stebt.
z. B. 'bopha 9bindenu bildet pass, 'botswa statt *'bophwa,
so auch 'botielelwa pass, von 'bophelela.
khupha ,herausbringen“, pass, khuisica u.s. f., s. Appleyard p. 82.
So ist auch tia ,auftrocknen“ von pica abzuleiten und hat

mit tia ,brennen“, das von pya kommt, niclits zu tun.
intsapho 9. „Kinder“ bildet Deminut. intsaliana 9. Appl. p. 107.
u-zipho 11. ,Fingernagel“ bildet eluzitseni statt *elu-ziphic-eni.
(Bei Kropf ist p statt pz verdruckt.)
In ganz neuen Bildungen hiilt sich p, ■/.. B. am-'p-ana 3. ,Pistole"

von um-'pu 3. „Flinte“ (das 'p> in der Stammsilbe zeigt, daB das
Wort Fremdwort ist, s. unten 11, 4.).

'ba'bala „etwas freiwillig tun“ bildet pass, 'ba'tjalica.

1) Nach Johls Ausspracho.
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Meinkof, Ilottentottischc Lau-tc und Lehnwortc im Kafir. 749

li'bala ,vergessen8 bildet pass, litjalwa, Appleyard p. 162.
gwe'ba ,rechtfertigen“ bildet pass, gwe'tjwa
und gwe’bela bildet pass, gmetjelwa.
gu'btiitgela „bedecken“ bildet pass, gii'tjuiigelivn.
u’bu-'tjwala und u'bu-’ljaltca 14. „Kaft'erbier8 aus -cicala,

wabrscheinlich mit doppeltem Priifix, s. unten mw.
ili-'tje 5. „Stein“ -rice, so auch u'tjani 14. „Gras8.
u’bu-swtpn’pu 14. „Arniut8 bildet Lokativ c'bustoeiifiini ,in

Armut8 aus ★e’buswenrp’oini.
i-swernpu 5. „ein armer Mensch8 bildet Demin, i-sicent.iana

aus ''ixtoe.inpw-ana.
mpom'pQza „sich ausbreiten8 bildet pass, m'pontiozwa.
intambo 9. „Zunge8 bildet Demin, in'tanzana aus *iritambu>-ana.
Ebenso umlambo 3. bF1uB8 bildet Demin, umlanzana.
Von thomba ,sich entwickcln8 (der Mildehen) wird gebildet

in’torizane 9. „Fest bei dor Puberti.it der Mildehen*.
thimba „unterwerfen“ bildet pass, thinzwa aus *thimbwa.
'bamba ,gefangen nebmen8 bildet pass, ’banztea aus ^'bambwa.
khumbuza „erinnern8 bildet pass, kliunzitzwa. So auch in-za

9. „Hund8 statt *imbwa B. hnblVCt.
Wie sehr bier die Analogiebildung uni sich gegriffen hat,

zeigen Formen wie: inda'tjana 9. ,Neues8 von inda'ba 9., s. 4,1),
und in'tinzana 9. „eine Gesellschaft junger Mildehen8 von in’limba,
wo gar-koine Semivokalis vorliegt, die das Eintreten der Palatalis
veranlaBt haben konnte.

thuma „senden8 bildet pass, tliuhwa.
vumela ,erlauben8 bildet pass, vuhy^hoa.
(Wo u nach m ausgefallen war, bleibt es nach by erhalten.

z. B. khuntsa ,dolnietschen“ (statt khumuia) bildet pass, khuvyuswa.
khazimlisa „glilnzen inacben8 (statt khazimulisd) bildet pass.

kliaziityuliswa?)
umlomo „Mund“, Lokativ emlo’nyeni statt *enilomweni.
ihkomo 9. sKuh“ bildet Demin, iiikohyana 9. „Kalb8.
uhy-ana 1. „Sohn8 statt umw-ana.
In vielen Fallen wird dies by, das aus mtv entstand, nicht

mehr als Priifix KI. 1 oder 3 erkannt und als zuni Stamm gehorig
behandelt, z. B. uhy-a'ka 3. „Jahr“, davon um-by-a'ka 3. „Jahru.

Ferner von -Tanga naiiBte .der Arzt8 heiBen *uny-anga 1.
Statt dessen ist im Gebrauch das Verbum byahga „als Arzt tiltig
sein8 und davon t-byangi 5. und um-byaiigi 1. ,der Arzt8.

Auch bier liegen Analogiebildungen vor, z. B. von i-gama 5.
,Name8 igavyana, Demin.

Die Lautverbindungen kluo (Jkiu), thw, w (statt yif), hv pflegen
sich zu erhalten , nur vor o und u verschwindet das tv gelegent-
lich (29).
z. B. khwela ,heraufsteigen8, 'ktea Gen. KI. 15. 17.

'kw-oiike, 'k-oiike. „alle8 KI. 15.
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thwala ,trajjen“.~ o
ua „fallen“ ytctt, ira Gen. KI. 3, auch KI. 3 vor a verbale.
lica .kampfen'". Gen. KI. 11 lira, lio-on’Ice, l-oiike Balleu KI. 11.

Audi ’Z> halt sich als Prilf. KI. 14 mit deni n des Gen.
stets, vgl. oben 4. f) bi, unter Ausfall des ir. als 7>«; auch 'bit mil
« temporale wird zu ’/>«, docli vgl. oben •’tjwal.a, wahrscheinlich
st alt -'bw-ala.

(>. Veriinderung der durch Vokalcinfliisse entstandenen Konso-
nanten durch vortretenden Nasal (27).

Die Lautveriinderungen der Laterale durch vortretenden Nasal
s. unter 4, a).

Es sind auBerdcm folgende neue Konsonant.en, bezw. Konso-
nantenverbindungen entstanden:

1. stimmlose Fortes: .9, S, IS, f.
2. stimmlose Lcnis:
3. stimmhafte Lenis: s, v (liber dz s. 12, 4).
Bei Vortriit des Nasals werden die Fortes explosiv, sofern sie

es nicht schon sind; s. oben 3. Die Lenes werden nicht geiindert..
n ,s = nts, z. B. intsimi 9. „Garten“, pl. ama-simi 6. vom

Stamm -sinti.
intsapko 9., dazu Sing. u-sa2>ho 11. „Nachkommenschaft“.
intswelo 9., dazu Sing, u-swelo 11. „Mangelu von swela „Mangel

haben“.
ulursu 11., pl. izin-tsu 10. „Haut von Menschen und kleinen

Tieren“.
n + 5 > ntS, •/.. B. suviayela „verkundigenu, davon i.nt.iumayeli

9. „ein Sprecher1-, swetbanisa „vertrockneii‘', davon intsica-
'baniso 9. ,etwas Vertrocknetes“.

Ich vermute, daB-m + /'zu m^jfwird, obwohl Kropf wi/’schreibt,
z. B. impfl'ko 3. (Kropf imfik-o) .AnkunlV von fi'kct.

z wird naeh einer Bemerkung von Kropf p. 4G1 mit n zu
einem Laut, der etwa wie ndz klingt. Beispiele gibt er nicht und
schreibt konsequent nz staff ndz-, Johl sprieht aber nz.

Auch in me vennag ich nach Johls Aussprachc eine Explosiva
nicht zu horen. Ich schreibe also

nnvula 9. ',der Regen“, imvu'bv 9. ,das Nilpferd“.
tS, 'tj bleiben bei Vortreten des Nasals unveriindert.

z. B. in-tSambula „Arger“ von tsandnda „argerlich seinu.
in-tSayi. 9. ,ein Gewohnheitsraucher“ von tsaya ,rauchen“.

idii-'tja 11. „Riemen“, pl. izin-'tja.
in-'tjafo 9. .Liissigkeitu von 'tjafa ,liissig sein“.
in-tjat/arnbo 9. ,Blume“ von 'fjatjamba „aufbluhen“.
In indjdbo 9. „reiche Ernteu von 'fje'ba ,reich, felt sein“,

in indjelelo 9. .die Visite1* von ’tjelela .besuchen', sowie in indjwabi
9. .groBe Menge Katferbier", das otfenbar mit u-'ljivala 11. „Bier“
stammverwandt ist. ist 11 + 'tj zu ndj geworden.
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Durch m statt urspr. mu werden alle diese Laute niclit ge-
ilndert, z. B. umsi 3. .Rauch", umiumagt It 1. ,Prediger‘, umfuleli
1. .Dachdecker", umzi 3. ,Dorf“, umvi 1. ,ein H6rer“ u. s. w.

7. And ere Lautgesetze (34. 40).
Eintreten von Nasalen in den Wortstamm (16) iindet sich z. B.

ih-'kqmbo-zetnbe 9. dial., Name eines Krautes, das K. u-'ko'bo heifit,
vgl. ndanda ,flatternu mit dada ,schwiminen1‘.

i-ndi'kinda und i-ndi'kida 5. ,eine Anzahl Hiitten".
Dissimilation (34) liegt vielleicht vor in -thandathu „sechs“

statt *-than'tathu.
Bern. In den Sprachen Ostafrikas gilt vielfach das Dahl’sche

Gesetz, wonach von urspr. stimmlosen Explosiven in aufeinander-
folgenden Silben die erste stimmhaft wild: in *-than'tathu warden
3 stimmlose Explosiven auf einander folgen, uni dies zu verineiden,
ist die mittlere stimmhaft geworden.1)

Haplologie liegt z. B. vor in lolonga statt lohgalohga „be-
bbachten", wahrseheinlich auch in dem eben erwiihnten -thandathu
statt -thaihu-na-thathu-, ferner in inkmen'kwezi 9. ,Stern" statt
iiikinezi-nkwezi, vgl. i-khwezi 5. „der Abendstern11.

Durch Ausfall von Z, der auch auf Dissimilation beruht, cut
stand 'bulawa aus 'bulalica, pass, von 'bulala ,morden“. Auch
fiillt Z zwischen den beiden gleichen Vokalen der Priifixe KI. ■"> z’Z/,
KI. 11 ulu meist aus.

Assimilation liegt vor (34), wenn nz bei folgendem ndz zu nz
wird, z. B. yenze ndzalo statt ye.nza ndzalo, 'bcndihgenzaiiga ndze
statt 'bendihgenzahga ndze u. s. f., Appleyard p. 81. Vgl. noch
't in p. 739 Note 2 und p. 747 unten.

Die offenen Vokale o und e in vorletzter Silbe werden zu o
und e, wenn in der folgenden Silbe ein i oder u steht:

z. B. imbeu 9. „der Same11, isi-levu 7. ,das Kinn“, uma'b$li
1. .der Teilende  von -a'bela. intsoni 9. ,Schande“, inzpvu 9. ,Elefant“,11
u'bu-'bovu 14. „Eiter“ von 'bola „verfaulen“ u. s. f.

Vertauschung von Lauten finde ich vereinzelt, z. B. i.-dje'ke-
djeke 5. ,etwas im Wasser aufgeweichtes“ neben i-dekedeke-, u-ajam-
djam 11. neben u-dzamdzam 11. .Hunger"; khakhaza neben 'ka-
'kaza jgurgeln11, khusa — guza sein Fell weich reiben“, fulatsela
statt fulathela „.jem. den Itiicken kehren1’.

S. Fremdworter und Dialekte (17).
Es kann' nicht zweifelhaft sein, daft Worter aus andern Bantu-

dialekten ins Kafir eingedrungen sind. Dieselben scheinen dann
die Lautgesetze zu durchbrechen.

So fiihrt z. B. Kropf an feba ,huren“ „aus dem Sesuto".
Die Lautverbindung fe- kann im K. nur aus fi-e oder fu-e

entstehen, macht also das Wort von vornherein verdiichtig.

1) Endemann bestroitet dio Richtigkcit moinor Erklarung von -thandathu.
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So sclieint auch feza ,vollendenc Fremdwort zu sein — So. fetza.
Der kaffersche Wortstannn heiBt nicht feta, sondern regel-

miiBig phelu ,zu Elide koininen1’.
Vgl. hn'pisi ,Pferd" (dial.) So. pitzi ,Quaggti“.

itnpisi ,Hy;ineu, So. phiri ,Hyane".
In beiden Fiillen 1st das Wort Fremdwort.
Blanche Faile von Lautwandel warden den gleichen Ursprung

haben, s, 7.
9. Die Veriinderimgcn der Nasale (33), so weit solche

vorliegen, sind oben unter 4 und 5 behandelt. Darnach entsteht
h aus nt' und aus mu.

h vor Vokalen koinmt in einigen wenigen Worten vor. Ich
kann dieselben aber aus andern Bantusprachen nicht erklaren, sio
sind niir deshalb a Is Fremdworte verdiichtig.

z. B. i-nawu 5. „Hurer“, i-hahane 9. „eine Art Ibis“, i-na-
nanifu .9. „ein dickes, geschwollenes Ding“, ili-iia 5. ,ein groBer
Klumpen".

h vor Konsonanten ist in 3. oben nachgewiesen.
10. Z us a in in e n s t e 11 u n g der kafferschen Laute.
Vo kale. (35. 36.)

«
6 o

q q
i u

i und u entsprechen den „leichten“ und ,schweren“ Vokalen
des Bantu.

Grundkonsonanton. (37.)
urspr. Momentanen. urspr. Spirantcn. Nasale.

AVi, 7i <7, y (//) s. 9
th, (7) 7 n

(» ’/> m
M i t N a s a 1 e n v e r b u n d e n e G r u n d k o n s o n a n t e n

ii'/c ng
n't nd
nip nib

D ur ch Vokaleinfliisse e n t stan d e n :
Stimmlose: Stimmhafte:

cinfach tuualicrt oiuTach nasaliert
y, h nls z nz
i, to' nti nz

s nts z nz
f ntpf v mv

'tj (lenis) n't/ (lenis) 7i dj
L ber d'z und ndz s. unten 12, 4; dj und ts
Aus den Nasalen entsteht h.

s. 7.
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Faukales
Vokale: a

Q Q

i
11. AuBer diesen Lauten, deren Entstehung aus der allgemeinen

Bantulautlehre klar ist, begegnen uns in der Sprache aber noch
andere Laute, die nicht durch die bekannten Lautgesetze aus echten
Bantulauten entstanden sind. Auch in den mitgeteilten Stamm-
wortern kommen sie nicht vor.

1. Z/. Kropf schreibt datur 'Zy, d. h. tj mit Aspiration. Icli
kann mir darunter nur // vorstellen. So spricbt auch Johl.

z. B. tyola „jemanden ialschlich eines Verbrechens anklagen1-.
i-t'/uSa 5. ,linker NebenfluB des Biitfelflusses, nahe dem Berge1-.
isi-t'/uthutjfuthu 7. „Unuberlegtheit, Gedankenlosigkeii1-.
2. Verschiedene Laute, die mit r, »•', r bezeichnet werden.
a) = engl. r in Fremdworten.
b) z. B. in Vtar'ii 5. ,Freundlichkeit, Dank* , vielleicht y oder /.1

1) Die Laute der Alveolarreihe b werden mit cinor Zungeiistellung gebildot,
boi der die Spitzo der Zunge die unto run Ziihno beriihrt.
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c) z. B. in r'ola ,ausziehen“, / oiler arab.
d) vielleicht ilhnlich arab. ? Oder £, z. B. in rola „ausscbnitzen".
e) ein gutturaler Klix, vielleicht als Z: mit * zu bezeichnen,

z. B. in i-rangqa dial, fur ,Branntwein“.
Kropf gibt p. 348 uber diese Laute ungeniigende Aufkliirung,

und meine eigenen Untersuchungen daruber sind nicht abgeschlossen.
Vgl. noch Tabelle in I.
3. Die Schnalzlaute, und zwar verzeichnet Kropf

1) die einlachen Schnalze C, <7, ;r.
Davon ist c dental, q cerebral, ;c lateral.

2) Die Schnalze in „stlirkerer‘ Aussprache: c, q, x.
Was Kropf hiermit meint, ist mir nicht klar.

3) Die aspirierten Schnalze: c', <7', ®'.
4) Die stimmhaftcn Schnalze : gc, gq, gx.
5) Die stimmhaften aspirierten Schnalze: 17c'. gif.
6) Die Nasalierung allot dieser Formen:

also nc, nq, nx.
nc, nq, nx.
nd, nq', nx'.
ngc, ngq, ngx.
ngd, ngx'.

Alle diese Laute sind aus den Lautgesetzen des Bantu nicht
zu erkliiren, und kommen, wie wir im Stannnwbrterverzeichnis sehen
werden, in echten Bantuwortstaminen nicht vor. Sie sind wabr-
scheinlich also frernden Drsprungs.

Wegen der phonetischen Schreibung der Schnalze s. I.
4. AuBer diesen Lauten, die wir im Schema p. 753 ganz ver

missen , haben wir aber noch b, ’t, 'p, ?'i, 7c, <7z, ndz in gewisser
Uinsicht als Laute anzusehen, die in das urspr. Kafir nicht hinein-
gebore’n. 7, 'p kamen in urspr. Bantuworten vereinzelt vor, viel
leicht nur unter dem EinfluB der Assimilation, s. p. 739 Note 2;
p. 747 unten. Sie stehcn deshalb in der Tabelle in Klammern; n ist
vor Konsonanten in festcn Lautverbindungen nachgewiesen. Vor
Vokalen kommt es vereinzelt vor, ich wciB aber nicht, ob diese
Worte sicher Bantu-Ursprung haben, s. 9. Ich konnte also auch
n nur in Klammern in das Schema aufnehmen und muB es fiir
moglich halten, daB es frernden Ursprungs ist. 'k steht regelmiiBig
in der Nicht-Stammsilbe statt X7z. Finden wir es in der Stamm-
silbe, so konnen wir es aus dem Bantu nicht erkliiren.

b steht gar nicht im Schema, auBer in der Verbindung mb.
Nach 3. oben ist es moglich, daB es sich in manchen Fallen dutch
mb aus 'b entwickelt hat. Da ich aber kein Beispiel habe, kann
ich es nicht aufnehmen und muB es als frernden Laut bezeichnen.
Da aus b nach 5, d) dz entsteht, gehort auch das nicht in das
Schema hinein, ebensowenig ndz, das daraus entstanden ist. Da-
gegen ist nz sicher Bantuursprungs, da es von mb herkommt.
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12. In Bezug auf alle diese Laute. die wir bis auf Weiteres
als frernde Laute ansehen, lassen sich einige Lautgesetze beobachten,
die wir bier zusammenstellen wollen.

1. ty gibt mit vortretendem Nasal ntj, ■/.. B. m'tjafo 9.
„Scbwiiche“ von -t.yafa, in'tjabi 9. -ein geschickter Speerwerfer1’
von -tya'ba. Die Bildung folgt der Analogic von n't (yik, nip),
die aus th (kh, ph) entstehen.

2. re und r werden, so viel ich sehe, ini Kafir gar nicbt ver-
iindert. Stiimme, die mil r' und r beginnen, bilden koine Worte
nach KI. 9 odor 10 der Nomina, also mit priitigiertem n — ein
sicheres Zeichen, daB diese Laute der Sprache urspriinglich fremd
waren, vgl. die Hiiufigkeit der betreffenden Bildungen oben unter 3.
Nur folgende Worte gehen nach KI. 9, sie sind aber europiiischen
Ursprungs:

i-rzafa „Abgabe“ von boll, opgaaf.
i-rzasi und i-r^alasi ,Gersteu von boll. gaarst.
i-r^uluneli „Gouverneur“ von engl. governor.
3. Die S c h n a 1 z e.
a) Nach dem Lautgesetz in 3 verloren urspr. A spiral on

bei Vortreten des Nasals (n) die Aspiration.
Dasselbe Gesetz gilt bei den aspirierten Schnalzen:
[hentsa (gfientsa) „tanzen“ bildet in-tentsi 9. ,ein guter Tanzer*’.
Nach w-haltigem m bleibt wie sonst die Aspiration erhalten,

z. B. um-thentso 3. „der Tanz des Doktorsu.
thola „ausineiBeln“ (x'oZa) bildet in-tola 9. „Meissel“.
thwale'ka (xufialeka) ,Verlust, Ungliick haben1- bildet in-

tuoale'ko 9. ,Ungliick, Verlust
thola „hart seinu bildet in-tolo 9. „etwas Hartes1’.
thana (dana) „treffen (beim ScbieBen)1, bildet in-tani 9.

(incani) „der gate Treffer1-.
thaza (daza) .kiimmen, klar mac-hen1’ bildet in-tazo 9. ,Er-

kliirung1’, in-taza 9. ,Kamniu.
thu'ba (czu6a) „zivilisieren“ bildet. in-tu'be’ko 9. .Zivilisation”.

b) Die stim mhaften nasalen V e rb i n d u n g e n nd, nit.
nd sind (ebenso wie mb auf 'b und nd auf I) auf andere Laute
als d, d, d in der Hegel zuriickzufuhren, sie entstehen aus den
einfachen, nicbi aspirierten Klixen. Doch vgl. unten c).

tela {xela) „sagen, mitteilen1’ bildet in-delo 9. ,Bericbt1’.
tihga (xinga) nfeststecken“ bildet in-dihgohgo 9. .Schwierigkeit”.
to'kozela (icokozela) nLiirm machen11 bildet in-do'k<>zelo 9.

,lauter Liirm1’.
tota (xo:va) .sich liber etwas unterredenu bildet in-dodo 9.

.Unterbaltung, BeratungL (Konsonantenassimilation.)
tuba (.rnba) ,Dinge verschiedener Art zusammen mischen1’

bildet in-d>iba 'ka ta'ka .Mischung, Verwirrung”.
tala (.gala) .anfangen“ bildet in-dalo 9. .AnfangL
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tonda (qonda) .verstehen11 bildet in-dondo 9. erstand“; in-
dondi 9. .einer, dor versteht".

lumba (qumba) „iirgerlich sein- bildet in-dumbi 9. ,einer, der
sich immer urged' und in-dumbo 9. ,ArgerL u. s. f.

taphuka (cap'uka) ,unwohl, verdrieBlich sein' bildet. in-dapltuko
9. ,Entriistung“.

t^'bisana (cebisana) ,mit einander konspirieren' bildet in-debi-
swano 9. ,Ratschlag“.

Weitere Beispiele s. bei Kropf p. 115.
c) Die s timmhaf ten Exp 1 osi v 1 au te </, d, b werden nach

3; Beni. 2 zu 3; 12, 4. (unten) dureh das Vortreten eines Nasals
nicht veriindert. So werden auch die stimmhaften Klixe (Z, (Z, d
dadurch nicht veriindert.

ulu-da 11. ,ein scharf zugespitzter Stock11, pl. izin-da 10.
um-dam 3. „eine Mimose‘, in-dam 9. ,der Same dazu'.
in-di'tiselo 9. ,Auszeiclinung“ von di’tisela .ubertreileu'.
in-dusu 9. „ein festgetretener Platz oder Weg“ von -duia

,festtreten, stampfen'.
Fur d habe ich kein Beispiel gefunden.
d) Die bereits in it Nasal ver bund enen Klixe werden

dureh Vortreten eines Nasals nicht weiter veriindert.
z. B. i-nflienthezclo 9. ,Vergebung' von nthenthezela ,um Vergebung

bitten11.
i-nti'bo 9. ,Band' von nti'ba ,binden“.
i-ntayi (inqayi) 9. ,Kahlkopf“ neben u'bu-ntayi 14. .Kalilheit“.
i-nfhola 9. „ein widersetzlicher Mensch' von nfhola „hart,

widersetzlich sein-.
i-nta 9. ,ein Wunder, cine Uberraschung- vgl. ukuthi-nta

.sich wundern'.
i.-nta'ba 9. ,eine Unmbglichkeit- von nta'ba .unnioglich sein“.
i-nthi'bi 9. „ein Kiinstler* von npii'ba „kunstliche Arbeit

niachen, ausbessern etc.“.
i-nf<;nfc.5o 9. „Wasserlauf- von ntenteia ,Wasser leiten-.
i-ntindi 9. ,reiner, lliissiger Honig“ von ntinda ,den Finger

in Honig u. s. w. tauchen“.
Beni. Hierbei ist allerdings auch der Fall mbglich, daB das

Nomen nicht vom Verbuin, sondern das Vcrbum vom Nomen der
9. Klasse abgeleitet ist.

e) Dureh Einfluss des folgenden i scheint mehrl’ach
Aspiration des Klixes eingetreten zu sein, vgl. den EinfluB des i
auf urspr. k unter 4, b), c).

So ist z. B. d vor i stets aspiriert, mit alleiniger Ausnahnte
von idibala (N. prop, eines Flusses), das darnach vielleicht Druck-
fehler ist. Auch nt vor i ist hiiulig aspiriert, ndi dagegen wird
meist nicht aspiriert.

f) Ich fiige noch eine Anzahl unregelniiiBiger Forrnen
bei, die zum Teil auf falscher Schreibung, zum Teil auf Druck- 
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fehlern beruhen mbgen, ztun Teil aber andeuten, dnB noch weiterc
Lautgesetze aufzusuchen sind.

u,kuthi-niu .etwas in die Schiissel taucben": khon.'ra ,mit
einer Kette binden, fesseln" sind Beispiele fiir :'r, fur das ich einc
phonetische Sehreibung noch nicht gefunden babe.

Neben fata .Kinde abstreifen" tinde ich in-fa-.' 9. .der feine
innere Bast der Kinde" und i-lolo 5. .die iiuBere Kinde des Bannies".

i-dala'ba 5. ,die Schulter", vgl. thala'ba ,vor Furcht die
Schultern hochziehen".

Vo-1, ferner thabaisa .einen Sack uber den Arm. die Schulter
hangen".

in-dimbo 9. ,ein Band, das aus imi-nte'ba 4. gemacht ist".
■imi-nte’ba ist plur. zu nni-ntcba .eine Art. I’tlanzenfaser".
In dem ersteren Wort liegt eine Nasalierung beider Silben

des Stammes -ti'ba vor, der doch wohl mit -nte’ba verwaudt, wenn
nicht damit identisch' ist.

i-tanthu kommt neben i-thandu als Name desselben Flusses vor.
Von tu'kunibela ,ein Kleid siiumen" bildet man gegen die

Kegel in-lidkumbelo 9. .der Saum".o ....
Neben infu (inqu) 9. notiert Kropf ist-fv. (wtqu) 7. fiir

nWesen, Natur".
talula .unterscheiden" bildet in-talulo 9. .die Unterscheidung".
Mit te’kisa .verachten" ist verwandt inte’k.evu 9. .ein abscheu-

liches Ding, ein abscheulicher Mensch".
Von tela .bitten" kommt indhelo 9. .Gesuch". das Kropf aber

p. 115 ohne Aspiration schreibt, es ist also jedcnfalls ein Druck-
fehler. (So versichert auch Johl.)

Zu indliinizclo 9. .Bedriickung" von tinizela .bedriicken", in-.
dhiiiga 9. .Gedanke" von tihga u. s. f. vgl. oben b) und e).

Von Ihitha .verschwenden" wird regelmiiBig intitlio 9. ,Ver-
schwendung" gebildet, aber von thitha'kala .versehwendet werden"
bildet Kropf indhithd’kalo 9. .Verschwendung" intr., was schwerlieh
richtig ist.

Von thaza .kiimmen" ist regelmiiBig gebildet intazo (incazo)
9. .Kannn". So schreibt Kropf p. 56. Aber p. 236 schreibt er incazo
9. .Karnin", fiir das ich eine phonetische Sehreibung nicht zu
geben weiB.

Nach Kropf ist dogcla = tho’kela ,in Ordnung bringen, fertig
jnachen".

g) In Bezug auf die Assimilation der Schnalze ist die
Tatsache beachtenswert, daB in demselben Wort in den ineisten
Fallen nur Schnalze desselben Organs auftreten, vgl. -famndha,
-tanta, -fantd'ta, -tanda, -tendela u. s. f.

Vereinzelt ist das zusamraengesetzte i-nttcenta 9. .KatzenfluB".
Ferner -fantu, -fulunta, -tumnda, -dcCkata, -dolofo u. s. f.

neben -takanta, -donti, -debclhe.
Ferner -Tata, -[hatha, -thantalala, -fende, -thente u. s. f.
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Ich finde kein Beispiel, wo der Stamm mit / (</) beginnt mid
ein t oder ?, bezw. d oder d folgt.

4. 7, y? mil davortretendem Nasal nach KI. 9 mid 10 kann
ich in keinein sichercn Beispicle nacbweisen; iinpolotsane 9.
„Schwiitzer“ scheint init 'pololoza ,ausplaudern“ zusammenzuhilngen.
Doch glau.be ich, daft richtiger phololoza zu lesen ist. Jedenfalls
zeigt die Form i-pholotSane 5. „der Schwiitzer1- sicher, daft m’p
hier wie sonst aus n -f- ph mid nicht aus n + ’p entstanden ist.

Dieses Vermeiden der 9. Klasse deutet mit Sicherheit darauf
liin, daft 7r, 7, 'p. abgcsehen von den oben ausgefuhrten Fallen,
spiiter in die Sprache eingedrungen sind.

Das zeigt auch der Umstand, daft ’p sich vor io halt, wiihrend
ph nach 5. d) zu As- wurde, z. B. um-’pana 3. .Pistole'’, Demin, von
um-’pu. b niinmt dagegen offer das Priif. KI. 9 vor sich an, wird
aber dadurch nicht geiindert, im Gegensatz zu den alten Bantu-
lauten, s. 3.

z. B. intbala 9. .Flocken, die alte Leute bekommen, wenn sic
zu viol am Feuer gesessen haben” von bala ,merken, zeichnen";
imbaseli 9. .einer, der Geschenke verteilt” von basela .Geschenke
geben” (abgeleitet vom holl. baas), embata, 9. .Gabel, gabelformiger
Zweig1- neben i-bata KI. 5 u. s. f.

mb wurde nach 5. d) zu n'z-. nach Analogie davon wird b zu
dz (wahrend 'b zu 'tj wurde).

z. B. bubisa ,zu Tode bringen”, pass, budziswa.
Wird vox- dz in KI. 9 ein Nasal gesetzt, so ergibt sich ndz:
z. B. indza'lndo 9. .Frdlilichkeit” von dza'bula .frohlich sein1-.
indzoli 9. .Truchseft1- von dzola „die Speisen kosten und an-

richten lassen*1.
Nach Job! klingt dies ndz also anders als das aus mb ent-

standene n'z. Kropf schrcibt beide nj.
Die Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, daft Johl recht hat;

aufterdem ist klar, daft b und dz sich als Laute darstellcn, die
sich von dem Bantulautsystem des Kafir abheben mid also wahr-
scheinlich fremden Ursprungs sind. In basela ist die holliiudische
Abstammung von Kropf angegeben.

h wird in KI. 9 nicht geiindert, s. die Beispiele oben unter 9.
13. Die Art, wie hier die kafferschen Lautgesetze entweder

iiberhaupt nicht angewandt werden (wie bei r( mid r unter Ver-
meidung der betreflenden Bildungen) oder eine nur beschriinkte
Anwendung finden, liiftt es von vornherein als wahrscheinlich er-
scheinen, daft wir in den unter 11. aufgefiihrten Lauten es mit
solchen Lauten zu tun haben, die erst spiiter in die Sprache ein-
gefuhrt, und also verrnutlich fremden Ursprungs sind.

Ich fiige ein Schema dieser Laute bei, fur die ich den Aus-
druck „fremde Laute1- gcbrauchen werde.

glau.be
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A. Inspiratae.
Stimmlose Stinunhafto

Tenues Aspiratao Mediae Mediae aspiratae
cinfaeh nasal einfach nasal cinfaeh nasal cinfaeh nasal

Laterales t.- th- nth a ndh
i

Cerebral cs f nth d nd dh

Dentales t nt nth d nd dh ndh

14. Wii- lassen eine tbersicht der Bildungselemente folgen,
welche naeh ,GrundriB“ 38. Gemeingut der Bantusprachen sind. In
denselben kommen die in 11. als freind aufgefiihrten Laute niclit vor.

Beni. Schon Appleyard bemerkt a. a. 0. p. 84 Nr. 51: The
consonants v and f. the clicks and the deep guttural, are termed
radical letters, as they are only found in the roots of the words.
The remaining letters are called serviles, as they are used in the
formation and inflection of words, as well as in their roots.

Die Beobachtung ist im allgemeinen richtig, aber ihre Deutung
ist falsch. Bekanntlich enthalten die Bildungselemente in der Regel
das iilteste sichere Sprachgut, und sie werden verhiiltnismaBig selten
fremden Ursprungs sein, wiihrend Wortstiimme sehr leicht von einer
Sprache zur andern herubergenommen werden.

Laute, die niemals in Bildungselementen auftreten, sind daher
von vornherein verdiichtig als fremden Ursprungs.

Dabei scheiden v und fans, da ihre Entstehung aus echten Bantu-
lauten oben erkliirt ist. es bleiben also die Klixe und der tiefe Kehl-
laut (wenn ich nicht irre das r nach Kropf). die sieh aus Bantulauten
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nicht erkliiren lessen und, da sie zugleich in Bildungselenienten
nicht auftreten, fur fremde Lautc niiissen angesehen werden.

In einer Anmerkung fiihrt Appleyard u. a. nocb aus, daft r
soft — also r( nach Kropf — in deni Affix -ra vorkonunt. Vgl.
dariiber VI.

a) D is Substantivuni (38, a).
Klasse 1 uvi- u- Sing, zu KI. 2. Menschen.

2 aba- (o) Phir. zu KI. 1.
- Qo um- (ujt?/-) Sing, zu KI. 4.

4 imi- Plur. zu KI. 3.
5 i- Sing, zu KI. 6.
6 ama- Plur. zu KI. 5. Kollektiva, Fliissigkeiten.
i isi- Sing, zu KI. 8.
8 izi- Plur. zu KI. 7.
9 tin/ . in-, tn.- Im-, i- Sing, zu KI. 10.

10 iziity-, iziii- , izin-, izim-, i- Plur. zu KI. 9 und 11.
11 tdu-, u- Sing, zu KI. 10.
12 fehlt.
13 feblt.

- 14 ubu-, u'fj- Abstrakia.
15 u'lcu- Infinitive.
16 pita- \ Sind keine Klassenpriifixe mehr, sondern Priipo-
17 'ku- ) sitionen. bezw. Reste von solchen.

•1 18 fehlt.
Vor deni Verbuni lautet KI. 1 und 3 u, KI. 4 und 9 ?’ KI. 6

«, KI. 10 zi.
Die Substantiva endigen auf a, e, o, i (= i und ?), u (=

H und u).
z. B. is-anza 7. ^Hand11; i-nza 9. .Hund".

i-'bi’le 5. ,weibliche Brust"; um-alane 1. .Gegner, Feind".
wn-’balelo 3. .Aufzahlung"; is-d’belo 7. ,Teil".
ton-’bali 1. ,einer. der rechnet"; utn-akki 1. .einer, der bant".
i-nkosi 9. ,Hiiuptling, Furst“; i-gazi 5. ,Blut“.
um-n'tu 1. .Mensch".
i-nzovu. 9. .Elefant"; u'bu-'bovu 14. ,Eiter".

Audi Adjektiva auf u (= fit) linden sich, z. B. -'bomvu ,rot".
b) Die Verbalspezies (38, b).

1)
a) -7ca denoni. intr.

z. B. djuiigu-'ka „Abgehen der Haul, wenn cine Blase auf der
Haul platzt“ von -djuhgu in i-djuiigvdjungu 5. „Blase
auf der Haut“;

fu'ku-'ka ,aufgehen von Giihrung oder voni Kochen“ von
■fuku in i-fukufuku 5. und u-fa'kufu'ku 11. .Dinge,
die lose aufeinander gehiiuft sind".

b) -aka, intrans., mit -ala verwandt. Es wechselt mil ala
und tritt damit verbunden auf.
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z. B. phal-a'ka und phal-ala ,uberflieBen".
'bu'b-a'ka ,zusaminengedriickt sein" von 'bubo. ,zusammen-

driicken".
Vgl. 'bu'b-aza ,zusamniendrucken“, kaus, von ungebriiuch-

lichem 'bubala.
In aza'kala, 'bona'kala, kliosa'kala, onakala u. s. i. ist die

Endung mit -ala verbunden, s. unten -ala 8) b).
In 'banda'kavya „verbinden" folgt -ana und -ya.

c) -e'ka inti', ist sehr viel gebraucht in der Sprache.
z. B. thum-e'ka „gceignet zur Sendung sein” von thuma ,senden".

thand-e'ka .geliebt werden, liebenswiirdig sein" von thanda
,lieben“.

sanz-e'ka „rein, gereinigt werden" von sanza ,rcinigen”.
u. s. f.

d) -u'ka invers. intr.
z. B. vgl. 'tja'b-u'ka .abgeschabt sein der Haul" mil fya'b-e'ka

„eine Mauer, ein Haus bewerfen”.
Ichum-'ka (nach 3. Bern. 1 fur kJtuvt-u'ka) „abgehen, los

werden der Ziihne, schichten" von khuma „nagen, das
Fleisch von den Knochen abbeiBen".

oth-u'ka ,aufgeschreckt sein" von otha ,sich wiirmen".
e) -u'ka intens. intr., auch in der  Form -ulu'ka.verstiirkt.cn

pheph-u'ka ,weggeblasen sein" von phepha „entschliipfen",
vgl. im'pepho 9. „Lufthauch“.

na'bulu'ka dial, .ausgestreckt sein" von na'ba „lang werden,
schieBen (von Pflanzen)".

sambulu'ka ,rein sein” von samba .waschen".
eth-u'ka Furcht zuriickspringen" von etba dial. ,ver-

sinken, verzweifeln".
2) -e'ka komint einige Male in kausativcr Bedeutung vor.

z. B. nam-e'ka „befestigen“, vgl. u'kuthi-nama ,befestigen“ und
namatha „beruhren“.
'baneka ,erleucbten", vielleieht aber denoni. von isi-'bane

7. ,ein Licht".
an-e'ka „Kleider etc. ausbreiten zum Trocknen in der Luft".

Vgl. al-e'ka ,einen Rock liber den andern ziehen; zugeben
(zur Ware)".

Vgl. 'tja'be'ka oben 1) d.
3) -atha ist nicht selten.

z. B. amb-atha .Kleider anziehen": fulatha ungebrauclilieh,
davon fulafhela dial. ,jem. den Riicken kehreu"; fumb-atha ,die
Hand schlieBen" von fumba „sannneln, aufhaufen"; lamb-atha .leer,
armselig, bungrig sein" von lamba .hungrig sein"; •nam-atha „sich
beriihren"; pha'k-atha ,AufschieBen von mehreren Pflanzen urn die
Hauptpflanze"; siiig-atha „ein Kind im Arm tragen".

Nach einer Anregung, die ich Herrn Missionar Bunk in Mufindi,
L’hehe, Deutsch-Ostafrika, verdanke, bin ich darauf gekonnnen, die 
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Grundbedeutung von -atha in deni Begriff „zusammenu zu finden.
Von -ana unterscheidet es sicli dadurch, daB letzteres stets den
Begriff der Gegenseitigkeit- hat, der bei -atha ausgeschlossen ist.
Wie das lateinische con- urspriinglich auch ,zusammen“ bedeutet,
und dann oft in Fallen gebraucht wild, wo es rein verstiirkend zu
sein scheint, so ist aucb hier der Begriff fur unser Denken nicht
immer klar, aber es scheint mir, daB man auf diesem Wege zum
Verstiindnis von -atha kommen kann.

Ob sich neben -atha auch noch -etha. -itha, -atha. -utha auf-
stellen liiBt, Oder ob das alles als -tha aufzufassen ist, so daB <?,
/, o, u zum ersten Teil des Wortes gehbren, das wage ich nicht
zu entscheiden. Ich gebe nur einige Beispiele:

fe'kctha .spielen"; phephetha ,Korn wannen*;
nambitha dial. ,kauenu; thintitha „mit der Zunge anstoBen,

stammeln*, vgl. thMta .hindern; ein wenig husten*.
goiigotha ,oft klopfen, vertreiben, verbannen*. (Vielleicht liegt

hier aber der Stamm gotha vor, mit Reduplikation der ersten
Silbe. Vgl. Suah. gota nnd gogota .klopfen*.)

khoiikotha „bellen“ (Hund), doch vgl. khotha .mit der Zunge
lecken* (Hund).

ino’kotha .kauen"; nzonzotheka (von ungebrauchlichem nzo-
nzotha) .hinschwinden unter Schmerzen", vgl. nzonza „weniger
werden, schwacb werden".

guiigutha „heftig schlagen"; khulukutha „nutzlos sein durch
GrbBe, vorbeigehn", vgl. khula .waebsen , groB werden";
khuiikutha .heftig schlagen", vgl. guiigutha; thiikuthcla
(vom ungebriiuchlichen thu'kuth.a) .sofort tun“, vgl. thu'ka
„aufspringen“.
4) -’^ai) (-pha) erscheint allein und in Verbindung mit

■ala in denominativer Bedeutung.
soni-'pa .ebrfurchtsvoll sein", vgl. intspni „Scham*i.
sa'kani-jja „schlau, listig sein“ von i-sa'kani 5. „schlauer

Mensch*.
khali-pha .energisch sein*- von u'bu-khali 14. ,Schiirfe“.
isi-nono-jthii 7. „ein reicher Mann" von ungebrauchlichem nono-

pha von ubu-nono 14. .Reichturn*.
fi-'pala ,dunkel werden* vom St. -/i in u'bu-fifi 14. .Dunkelheit*.

5) ytt nicht nachgewiesen.
6) ga als Kausativ-Endung ist sehr haufig, es ist aber

immer mit dem vorhergehenden Konsonanten verschmolzen und des
hal b bisher in der Spraehe nicht bemerkt worden.

Nach den oben 4, d) aul’gestellten Regeln
gibt /<• -f- ya sa.

t + ya > sa. I 4- ya >> za.
nd -f- ya > nza. nib + ya > nza.

1) Die Scbreibung -pa halte ich Tur einon Druckl'elilor start pha.

3(5
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Daher bildet
'buka „bewundern“
uyu'ka ,aufsteigen“
othu'ka ,aufgeschreckt sehr
oyi'ka _furchten“
Ihumi'ka „verletz.t sein durch

Beriihrung einer alten Wunde*
ambatha ,Kleider anziehen*
than'tatha „von Stein zu Stein

springen, auf einem flachen
Stein hiipfen“.

'busa ,dem Hiiuptling dienen*.
nyusa ,aufheben“.
othusa .an fschrecke n*.
oyisa ,turchten machen*.
thunusa „eine alte Wunde ver-

letzen*.
ambesa ,bekleiden“.
than'tasa ,auf dor flachen Hand

tragen*.

Die Beispiele fur za < I -f- ya sind sehr haufig.
Fiir lid + ya und mb -|- ya habe ich nur je ein Beispiel.
enza und sanza s. oben 4-, d).
Aus der intrans. Endung u'ka -f- ya entsteht wie oben usa.
Aus der intrans. Endung eka -j- ya entsteht das so viel an-

gewandte -isa.
In -isa und oben in -esa hat ya nicht nur den vorangehen-

den Konsonanten, sondern auch den Vokal verandert, was ini Sotho
regelmiiBig ist, vgl. GrundriB p. 43.

-aza. -eza, -aza sind also auf -ala, -ela, -ula zuriickzufuhren.
Die Grammatiken und Worterbticher enthalten hier viele Fehler,
da man die Lautgesetze nicht beachtet hat.

7) Die Passiveudung ist -tea, s. oben 5.
Einsilbige und einige andere bilden das Passiv auf -iica.
z. B. pha „gebenu pliiwa-, akha ,bauen“ akhiica.

8) la.
a) la denom. tr., vgl. oben 1) a) 7r«.

'ba'tu-la „eine Handvoll nehmen" von i-'ba'lu 5. ,eine Handvoll“.
zavu-la „Kleider zerreiBen*1 von i-zavu 5. „ein zerrissenes Kleid“.
dze'ku-la ,mit den Armen gesti- von um-clieku 3. ,eine Bewegung

kulieren“. des Arms, die man macbt, wenn
man auf jemand einredet“.

lima-la ,verletzt, verwundet seinu von isi-lima 7. ,ein Krtippel".
b) ala medial,

z. B. khal-ala ,beleidigt sein“ von khala „schreien, sich be-
klagenu, vgl. khathala „alt sein“.

phalala neben phala’ka ,iiberflieBen“, thunu’k-ala ,verletzt
sein“ von thunu’ka.

In der Verbindung mit -a'ka und -'pa ist es hiiufiger.
Vgl. aza'kala. 'bona'kala, alu'pala u. s. f.
Kropf nennt -'kala nach dem Vorgang von Me Laren stativ,

was nicht richtig ist. Das Einnehmen einer Stellung bezeichnet
-ala nicht, sondern das ,an sich“, ,fiir sich“, ,bei sich“, iihnlich
dem griechischen Medium.

-alala halte ich fiir Verdoppelung von -ala.
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z. B. fumb-alala .ini Haufen liegen* von fumba .aufhiiufen*.
lamb-alula .leer sein* (Milehsack) von laniba .hungrig sein*.
phahg-alala .sich zerstreuen, auseinandergehen (V ersamnilung)*

von phaiiga .schnell, stark laufen* (?).
Vgl. '/jumb-alala .plait an del' Erde liegen. sich ausstrecken*.

-aza ist kaus zu -ala, s. oben 6), z. 13. phalaza .ausgieBen*
von phalala intr. .iiberflieBen*.

c) ela ist als relative Endung ganz allgemein ini Gebraucb.
z. 13. thuma „senden“, thum-ela .fur jemanden senden*.

■eza ist Kausat. zu -ela, z. B. sumayeza kaus, zu sumayela
.bekannt machen".

d) -He ist Perfektendung, oft verkiirzt iu *-e, s. unten.
e) -ula invers, trans, amb-ula dial. .Kleider ausziehen*, vgl.

amb-atha .Kleider anziehen*; 'bu'k-ula „ein Junges nicht annehnien
zum Siiugen* von 'bu'ka .aufnehnien, freundlich sein*; khumla
(statt khum-uldj .Ziihne ausziehen* von khuma „nagen“, s. klium'ka
oben 1) d); lumla (statt lum-ula) .entwohnen* von luma ,beiBen“;
land-ida .sich entschuldigen, nicht wollen* von landa „der Spur
folgen oph-ula .einen Topf voin Feuer nehnien, damit er nicht
uberliluft* von opha .tropfen, bluten*; oni-ida .wieder Milch
trinken nach deiu Fasten" von onia .trocken sein* ; s«/i</-wZa
.herausziehen*, vgl. sahg-ana .zusammenkoininen*.

Auch die Verdoppelung -ulula konimt vor.
z. B. nam-ulula .Dinge trennen, die zusammengeleimt oder gebunden

ivaren*, vgl. nam-athela .anhaften, ankleben*.
thuiig-ulula .Augen bekoinmen von jungen Hunden und iibu-

lichen Tieren* von thuhga .niihen*.
Das Intransitivum zu -ula ist -u'ka, s. oben 1) d).
■usa ist Kausativuin zu u'ka, s. oben 6).
■uza ist Kausativuin zu -ula und -u-la.
7.. B. zavuza und zavula .zerreiBen*.

khumbula .sich erinnern*. kaus, khumbuza.
Die Angaben der Granuuatiken und Wiirterbucher sind dar-

nach zu berichtigen.
f) -ula intens. trans. Wegen -u'ka, -usa, -uza gilt das unter

e) gesagte auch bier.
thuth-ula .etwas wegtragen* von thutha .wegtragen*.
phak-ula .Honig herausnehnien “ von pna'ka .herausschopfen*.
Auch -ulula koinnit vor, z B. samb-ulida .ganz rein machen*

von samba .waschen*; su'b-ulula .die Haut von einer Wunde
ganz abziehen" von su'ba .sich hiiuten*.

Auch -ola konimt vor, z. B. 'bohgoza (kaus, von ungebruuch-
lichem 'boiig-ola) . bestiirnien , anflehen, schmeicheln* von 'bohga
.preisen, erheben*.

g) -'ba konimt nicht selten vor. Die Bedeutung ist niir
nicht klar.
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tliun'tu'beza (vom ungebriiuchlichen thuntu-'ba) .die Sch&rfe
eines Werkzeugs abstumpfen” von u'bu-thun'tv 14. ,Stuinpf-
heit“ ; also denom.

sa'ba'bisa (voiu ungebriiuchlichen saba ba) „von jemandem in
schmiihender Weise spreehen“ von saba „verwundenu (auch
mit Worten).

Hier scheint -'ba relative Bedeutung zu baben, s. unten VI.
Ahnlich vielleicht in sahga'beza (vom ungebriiuchlichen saiiga'ba)
,entgegen gehen1-, vgl. sahgana 9zusammenkommen“.

Vgl. ferner khaugv.'beka „Mut bekommen1- mit khahgela
„acht geben*

und khokho'ba „krumm gehen vie ein alter Mann“ (unklarer
Abstammung).

Nach 5 wechselt 'b mit Also gehort jedenfalls hierher
dza'ku-'ba und dza'ku-'fja „aufgeregt sein wie ein Pi'erd1-.
Vgl. dzuku-'tja Bwegwerfen“ und diu'ku-dza „nach etwas

sehr Entferntem werfen*-.
10) -ana in recipr. Bedeutung ist hiiufig,

z. B. thand-ana „sich gegeuseitig lieben“ von thanda ^lieben1-.
-nd ist selten. Ich babe nur gefunden safu-na Bkauen‘.

'befuhye'ka (vom ungebriiuchlichen befuna) ,nach Ateiu ringen“
um-'befu 3. „ Asthma V

11) -ama stativ.
z. B. thamb-ama ,sich setzen, sich neigen“ (Sonne) von thamba,

„welch, biegsam sein1-, vgl. i-thambe'ka 5. ,der Abhang1-.
phak-amia „gerade stehn1-; ay-ama „sich anlehnen1-; bad-ama

„auf der Lauer liegen“ von bada ,platt niederfallen“ ; fu'k-ama
_brtitena ; klioth-ama ,sich beugen1-; lul-ama ,sich unterwerlen* :
ohg-ama „hervorragen“ ; oth-ama ,muBig sitzen6 von otha „sich
wiirmenu; plwph-ama ,wach sein“ von pha'pha .munter sein“ u. s. f.

-ina linde ich z. B. in 'buth-uma „auf dem Bauch liegenu,
wahrscheinlich von 'butha „sammeln, zusammenbringen1-.

gidi-ma Bschnell laufen“ ; so'ko-ma ,laut tonena ; khali-ma
,laut scbreien, tbnen“ zu khala ,schreien“ und khali Bscharf“ ;
khazimla (statt khaziniula vom ungebriiuchlichen khazima) ,scheinen,
leuchten0.

khukhuniala ,schwellen, aufgchen" ist vielleicht durch Redupli-
kation entstanden ■ jdicfamla (stM phefuimda vom ungebriiuchlichen
phefu-ma) ,atmen“ von phefu in uku-thi phefu. ,atmenl‘, und dies
vom Stamm B. pe/>a ,wehen“ aus urspr. pepit nach 5.

thu'kuma ,klopfenu (Puls).
Wo -ma nicht = -ama ist, scheint es denominativ zu sein.

12) -nga, -nda, -mba konimen einige Male vor.
•z. B. kbama-nga ,stark ausdriicken“ von khama Bausdriicken‘‘.

sulu-hga ,in guter Ordnung, rein sein1- vielleicht von sida
„abwischen, abreiben".
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so'bo-iiga dial. wunziichtiger Verkehr”, vgl. u’bu-fto'bo 14.
,Freundschaft“.

xozi-hga „unentschlossen sein“, gu'bungela ,sich mit einem
Kleidungsstiick bedecken*. vgl. ihgu'bo 9. „Kleid, Mantel*.

khulv/hga dial. Jecken, indem man mit dem Finger abkratzt*.
-iiga scheint durative, habituelie Bedeutung zu haben wie

sonst -ya.
gununda „das Gras kurz abfressen, die Stelle leer fressen*.
thd’komba .den Kopf hangen lassen* ; thathamba „hupfen wie

ein Grashiipfer* (vielleicht Redupl.); sasamba ,laut schreien wie
ein Kind vor Schmerz* ; khulumba „etwas dem Belieben eines
andern uberlasse'n*.

nzidu-mba ,ins Wasser werfen* vom adj. -nzulu „tief“.
'tja’tjamba „aufbrechen, bluhen“, vgl. 't.ja'tja .aufsehneiden*.

Vgl. golombila ,herzlich beweinen*.
nyalambisa = nyalasa „unehrerbietig weggehen, einen Rat

verachten*; vgl. ama-byala 6. „Schamlosigkeit, Schmutz", walir-
scbeinlich von -nya „zu Stuhl gehen*.

-mba scheint darnach denom. zu sein.
13) -sa = urspr. lift, vgl. in so'kosa „mit einem Stock

in einem Loch stochern*.
su’kusa ,heftig sclnitteln, z. B. das Sieb“, vgl. sd’kidula

„sieben, sichten*.
lu'lcusa „ verfiihren, betrugen0, vgl. Iuka ,flechten, weben*.
Verba auf -za babe ich nicht gefunden. Die Formen auf -za

wiirden von Kausativen von -la nicht zu unterscheiden sein. Ich
weiB nicht, ob es Formen gibt, die auf -za B. endigen.

14) Vollstiindige und unvollstandige Reduplikationen kommen
vor in iterativer Bedeutung.
z. B. funafuna ,schnell suchen” von funa „suchen“.

hambahamba ,hin und hergehen, herumlaufen* von haniba.
,gehcnu.

kbandakhanda ,wiederholt stoBen“ von khanda ,stoBen,
Schmieden, aushammern “.

thuthumba, .Schmerz. empfinden, klopfen wie eine eiternde Wunde“.
Vgl. i-thumba 5. ,Beule, Geschwiir*.

15) Vorstehende Endungen konnen in der mannigfaltigsten
Weise mit einander verbunden werden.

z. B. thume'kelela — tbuma -4- e'ka 4- eZa + ela „willig sein,
um hin und her oder Ofter gesandt zu werden*.

thuthelanelu, = thutha + ela + ana 4- ela ,an einem be-
stimmten Platz zusaramenkommen*.

hambisela = hamba + eka 4- + ela „verursachen, daB
jemand zu einem bestimmten Zweck geht“ etc.

-ezela — -ela + ya + ela scheint in verkleinerndem, herab-
setzendem Sinne gebraucht zu werden. z. B.phuhg-ezela „in kleinen 
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Ziigen trinken, ganz allmiiblich zu trinken geben“, vgl. phuhga
„etwas heiBes langsam trinken “.

Die Bedeutung ergibt sich natiirlich aus der von -ela und -ya.
16) Allerlei seltnere Bildungen ungewisser Abstammung

seien der Vollstiindigkeit halber bier noch angcmerkt.
z. B. guquda „an etwas entlang laufen, obne hineinzugehen1-.

dzo'boda ,sich starken**.
dza'kudia ,tun wie Knaben, die beim Tanzen den Oberkorper

in die H6he werfen und sich auf dem Hinterteil fortbewegen**.
siniva Sstumpf machen**, vgl. sinini'ka „die Muskeln des Ge-

sichts nachlassen wie in Schmerz**.
Merkwurdig ist die Leichtigkeit, mit der man bier Denominative

bildet und Nominalprafixe und Fremdworter dabei aufnimmt.
Vgl. z. B. gonyamela „gegen jemanden den Lowen spielen,

ihn iiberwiiltigen “, mit i-ngonyama 9. „L6we“.
ngoma ,singen1- von i-ngoma 9. ,Gesang“.
iikontsa ,die u-n'kontso anlegen** von u-iikontSo 14. „ein

Hauptschmuck “.
'katsa „mit der neunscbwiinzigen Katze hauen“ von i-'ka'ti 5.

,Katze“, boll. Ckatsa ist Fremdwort, da es ’Z: und nicht kh hat).
sen'tila „Wacbe halten** vom engl. sentinel.
Vgl. bierzu die Beibehaltung der Nominalpriifixe im Substan-

tivuin in Fallen wie u-s-ana 11. pl. intsana „Kindheit“ vom
Stamm -ana mit Priif. 7 und 11.

Vgl. das Kompositum u-tsi-nyonga 1. „einer, der an der Hiifte
gebrannt ist“ von tsa „brennen“ und inyonga 9. „die Htifte1-.

c) Die wichtigsten Ver balf or m e n stimmen iiberein mit
denen in andern Bantusprachen (38, c).

1) Jlit a priifixum finde ich zwei Forrnen:
ndatanda, nach lie Laren Past Tense (Indefinite).
ndatanda, , „ Past Conjunctive ,and I loved*1.
Beide Forrnen sind zusammengezogen aus ndi a bez. a tanda.

2) Das Perfektum endigt regelmiiBig auf -He, s. b), 8) d), also
von -tanda . . ndi tandile „ich liebte**.

Die Form ndi tande erscheint daneben mit abweichender Be
deutung.

UnregelmiiBige Perfekta sind z. B. ‘
'bulele von ’’bulala „toten“, zusammengezogen aus *'bula-dle statt

*'bulalile.
gangana ,zusammenkommenL bildet sahgene, zusammengezogen

aus *sahgaine statt *sanganile.
ambatha ,Kleider anzieben** bildet ambetlie, zusammengezogen

aus *ambaithe statt *ambathile.
sala „sitzen, bleiben1’ bildet seli, verkiirzt aus *salile und sezi.

verkiirzt aus sezile s. 4 d).
sutha „satt sein“ bildet suthi, verkiirzt aus *suthile.
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ma ,stehen“ bildet mi, verkiirzt aus mile.
tso ,sagcn, sprechen* bildet tsilo, bei dem man annehmen

muB, daB ein Suffix o bier an das Priisens (= ts 4- o) und
an das Perfektum (= tsile -|- o) angehiingt ist. Was dies
o bedeutet, weiB ich nicht.
3) Der Final endigt auf e\

z. B. nditande ,ich moge lieben“.
Die 3. Pers. Sing. KI. 1 hat bier a, wiihrend sie sonst meist

u (m>) hat.
4) Das Passiv endigt auf -wa bez. -iwa.
5) Die Endung -fa habe ich in der Konjugation nicht nach-

weisen kbnnen.
d) Zur Vergleichung fiige ich die wichtigsten Pronomina

bei (38, c).
a) Das Objektspronomen unterscheidet sich von dem

Subjektspronomen in alien Formen, die bei letzterem vokalisch an-
lauten. Es lautet nach Me Laren :

Sing. Plur. '
1. Pers. ndi si
2. Pers. 'ku ni

KI. 1. m, 2. 'ba, 3. tcu, 4. yi, 5. li, 6. wa, 7. si, 8. zi, 9. yi,
10. zi, 11. hi, 12. fehlt, 13. fehlt, 14. 'bu, 15. 'Icu.

b) Das S u b j e k t s p r o n o m e n lautet:
Sing. Plur.

1. Pers. ndi si
2. Pers. u ni

KI. 1. u, Konj. a, Part, e, 2. 'ba, 3. u («'?), 4. z, 5. li, 6. a,
7. si, 8. zi, 9. i, 10. zi, 11. hi, 12. fehlt, 18. fehlt, 14. 'bu, 15. 'ku.

c) Das Pr on ome n personale absolutum lautet:
Sing. Plur.

1. Pers, (mind) mna tina
2. Pers. tvena nina

KI. 1. yena, 2. 'bona, 3. zcona, 4. yona, 5. Iona, 6. wona,
7. sona, 8. zona, 9. yona, 10. zona, 11. Iona, 14. 'bona, 15. 'kona.

d) Das Pronomen possessivum lautet:
Sing. Plur.

1. Pers. -am -ethu
2. Pers. -akho') -enu

KI. 1. ■akhev), 2. -a'bo, 3. -awo, 4. -ayo, 5. -alo, 6. -awo,
7. -aso, 8. -azo, 9. -ayo, 10. -azo, 14. -a'bo, 15. -akho.

Vor diese Endung tritt das Prilfix des Besitzes. So ergibt sich
KI. 1 warn, wakho'), wethu etc. statt u-am, u-akho, u-ethu, KI. 8
zam, zakho, zetliu etc., KI. 11 beam, lioakho, Iwethu etc. u. s. f.

1) Wiihrend des Druckes linde ich das Gesetz: kh stoht in letzter Silbo,
wenn die ersto mit oinom Voknl (Spiritus lonis) beginnt. Darum akha ^bauen"
s. oben 1, akhama „giibnen‘ s. oben 4a, ferner okha „Feuer aus einem Haus
ins andero bringen“.
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e) Das Pronomen demons! rativum entsteht aus
folgenden Elementen:

1) dem Priifix 7a; das I des Priifixes ftllt in alien Formen
aus, in denen das Nominalpriifix einen Konsonanten enthiilt, s. oben 7.
(Im Zulu ist es iiberall erhalten.) Das a verschmilzt mit dem Vokal
des folgenden Priifixes.

2) dem Nominalpriifix.
3) dem Suffix o (wo).
4) dem Suffix ya (wa).

1) + 2) bezeichnet die niicbste Entfernung,
1) 4- 2) + 3) ist etwas weiter,
1) 4- 2) 4- 4) ist noch weiter.
z. B. 1) + 2) KI. 1 la + u — lo-, KI. 2 la 4- a’ba = a'ba\

KI. 5 la 4- ill = elt u. s. f.
1) 4- 2) 4- 3) KI. 3 la 4- u 4- wo — loico; KI. 6 la 4- a 4- wo

= laico-, KI. la 4- 4- o — ezo u. s. f.
1) 4- 2) 4- 4) KI. 11 la 4- ulu 4- ya — oluya-, KI. 2 la 4-

a’ba 4- ya = a’baya-, KI. 7 la 4- isi + ?/“ = esiya u. s. f.
e) Die Zablwbrter stimmen teilweise mit denen anderer

Bantuspracben uberein. Wo sie abweichen, treten Laute ein, die
wir nach 11 fur fremden Ursprungs ansehen miissen (38, c).

1 -wye mit KI. 9 wye.
2 -’bini „ •> 10 zimbini.
3 -thathu „ „ „ eziritathu.
4 -ne » » » ezine.
5 -sanu , „ , ezintsanu.
6 -thandathu „ „ „ ezin’tandathu (3 4- 3).
7 isi-fhente 7. 1 enthalten firemde Laute und weichen
8 isi-bozo 7. (mit b nicht ’Z>) ) von alien Bantusprachen vbllig ab.
9 i-tho’ba 5., isi-tho’ba 7.

(von tho'ba „beugen, niederdriicken” niimlich „einen Finger”,
vgl. im Sotho rova (etymolog. identisch mit tho’ba').

Vgl. ferner Kafir i-tho’ba 5. „einer, der ein Ange zukneift”.)
10 i-surni 5., s. oben 4, b). 30 ama-sumi ama-thathu 6.
20 ama-sumi ama-’bini 6. 100 i-khidu 5. von -khulu „groB“.

Es laBt sich nicbt leugnen, daft in alien diesen Bildungs-
elementen das Kafir aufs beste mit den andern Bantuspracben iiber-
einstimmt. Ebensowenig wie die arabischen Laute im Suaheli in
die Bildungselemente des Bantu eingedrungen sind, ebensowenig
haben sich hier hottentottische oder andere Laute, die nicht im
Schema p. 753 enthalten sind, nachweisen lassen. Nur hat das Kafir
unter die Zablwbrter einige fremde Formen aufgenommen, ebenso
wie das Suaheli es mit einigen arabischen Zahlwbrtern getan hat.

Das alles liiBt darauf schliefien, daB die in 11. erwilhnten Laute
in derselben Weise ins Kafir eingedrungen sind, wie die arabischen
Laute ins Suaheli.
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15. Icli lasso cine Liste von Stammwbrtern folgen, aus denen
hervorgeht, daft die iiberwiegende Mehrzahl der allgemeinen Bantu-
stammwbrter auch im Kafir vorhanden ist, und daft allo diese
Stiimme nur Laute enthalten, die ini Schema zu II, 10 stehen.
yallti „bauen".
akha ,ein Haus bauen".
umu-yaka 3. „Jahr".
i-bya'ka 9. „Jahr“.
Davon mit Beibehaltung des Prii-
fixes ?'/?/: u-nya'ka (? 14.?) „Jahr"

um-hya'ka 3. „Jahr“.
yak-ama 11. „sich ,aufsperren".
as-u'ka 1., c. ,sich trennen von".
vgl. akh-ama 11. ,den Mund

aufsperren, giihnen".
umu-ya nil 1. „Kind“.
uhy-ana 1. BSohn".
yan-i'ka .in der Sonne trocknen".
an-e'ka „zum Trocknen an der

Luft ausbreiten".
umu-yanga 1. flArzt“.
i-fryahgi 9. „Arzt".
um-nyahgi 1. desgl.
Davon uku-byaiiga „;lrztliche

Kunst ausiiben".
-yanga ,Handflache".
is-anza 7. „Hand".
yard ,teilen“.
aba „teilen“.

umu-yell 3. ,Mondschein“.
uiiy-ezi 1. „friih morgens".
yencla „gehen“.
enda „sich verheiraten" (von der

Braut, die aus des Vaters
Hause geht).

Bei den Fingu: Vom Brautigam:
„zum Wohnplatz des Vaters
der Braut gehen".

um-endo 3. „Weg, StraBe".
am-endu 6. „Kraft, Ausdauer

zum Laufen, Reisen".
yia ,gehen“.
ya „gehen".
yi-ama, yi-ma 11. „stehen".
ma (ema) „stehen“, doch vgl.

Nama mci.
ama-yiyl 6. ,Wasser".
ama-nzi 6. .Wasser" mit Aus-

lassung der ersten und Nasa-
lierung der zweiten Silbe. Da
von unter Beibehaltung des
wia-Prafixes u’bu-ma-nzi 14.
„Nasse".

yih’-ala 8, b. .bleiben, wohnen".
gala „sitzen., bleiben, wohnen". 
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umu-Tinl (ini) 1. „Besitzer“.
um-nini 1. „Besitzer“.
Ting-ela, yHu/i-na ,hinein-

gehen".
figena „hineingehen".
-Tingi ,viele“.
ninzi ,viele“.
I’ingd ,kommen".
za (iza) ,komraen‘.
Tita ,gieBen“.
tha „in etwas hineingieBen".
umu-yl 3. „Dorf, Stadt".
um-zi 3. „Dorf, Stadt".

5. „Auge“.
ili-so (t-so) 5. pl. am-eso 6.

,Auge“.
Tlla ,hassen, nicht mdgen".
zila „sich des Essens enthalten,

fasten".
Hi-Tino 5. „Zahn“.
i-zihyo 5. pl. ama-zihyo und

am-ehyo 6. „Zahn“.
jiva ,stehlen“.
e’&a. ’6« „stehlen“.
umu-TQkl 3. „Raucli“.
um-si 3. .Rauch, Dampf".
-TQma,i-ngoina 9., Trommel".
i-bgoma 9. „Lobgesang“.
Davon ngoma, „singen“.
TQiia ,schnarchen“.
ona dasselbe.
Tonga (Tonga) „sich ver-

mehren".
ongeza 8. c; 6. „hinz.ufugen".
Zulu: ehgeza dasselbe.
-Tonka ,alle".
-on’ke ,alle“.
TQta ,sich warmen".
ot/ia dasselbe.
Tita ,fallen".
wa .fallen, herunterfallen".

-TUki „Suftigkeit“.
14. ,llonig“.

-Tulwye, i-iigul u re 9.
,Schwein“.

i-hgulube 9. „wildes Schwein".
Tuma (yp?/i«),trocken werden".
oma „trocken, fest, hart sein".
vgl. guma .hartes Korn oder

trocken Brot essen".
i-ngit 9. ,Schaf“.

i-mvu 9. ,1'ettschwanzschaf".
-Ttil’ti, i nguvu 9. „Nilpferd".
i-mmt'bu 9. dasselbe.
-Tivena. i-ngwena, 9. ,Kro-

kodil".
i-hgwenya 9. „Krokodil“.
-TWi, i hgivi 9. ,Panther".
i-ngwe 9. ,Leopard".
-Ta, i-nga 9. ,AuBenseite“.
i-nze 9. ,das freie Feld".
Tala (hgala, Tihgula) „voll

werden “.
zala ,voll sein, voll werden".
-Tala, i-hgala, 9. ^Hunger".
i-nzala 9. ”, Hunger" (Zulu).
-Tila, i-ngila 9. „Weg“.
i-nzela 9. iWeg".
Ti-ra „wissen, konnen".
azi „wissen, verstehen".
-TO, i-ngo 9. „Tfaus“.
i-nzu 9. „Haus“.
-TQTu, i-ngoTa 9. „Elefant“.
i-nzovu 9. dasselbe.
-kali „wild, ungestiim".
zCbu-khali 14. „Scharfe“.
kama „auspressen, ausdriicken\
khama dasselbe.
kana Jeugnen. verweigern".
i-n’kani „Laune, Streitlust".
Davon ubu-iikuni 14. sStreit".
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-7c(lti „inmitten, mitten inneu.
pha-'kathi „z\viscben. innen‘.
7iia „ Morgen werden“.
sa dasselbe.
7iil(l „iiberschreiten“.
silela , iibergangen , unterlassen

sein‘.
sildela ,iiberseben, vernach-

liissigen".
zimu-kila 3. BSchwanzu(
um-sila 8. dasselbe.
-lei ma, i-nkima, 9. „Affe‘.
i-ntsimahgo 9. ,der Kingschwanz-

affe“.
wnu-7eipa 3. ,Ader, Sebnc“.
um-sipha 3. „Seline, BandL.
7eo7ea „ ziehen, schleppen*1.
/rZto’Xra (veraltet), kho'kela „fuhreii,

leitenfc.
leoleola 8, f. ,bustent'.
khosela 8, c. „hustenu.
-7eope ,Augenwimperu.
u-kho'pe ll.(?) „Augenlid“.
7,’lta „schreienfc.
isi-khuzo 7. (?) .lauter Schrei“.
-7euku, i-nkuku 9. „Huhn“.
i-h'kuku 9. ,Hubnu.
7etll(( „wachsen“.
khula dasselbe.
-7k illu ,groB“.
-ichulu. ,groB“.
7eumb-ula 'Sick erinnern“.
khumbula „erinnern‘.
ilikumi 5. „zehnu.
i-Sumi 5. „zehnu.
-kunl, ili-h7iiuii 10. „Brenn-

holz“.
i-h'kuni 10. ,Brennholz“.
n-kliuni 11. ,ein einzelnes Stiick

davon“.

7f (ia ,sterben‘.
fa dasselbe.
-7k’uI(i, inlKitlii 9. „Schild-

krbte1-.
u-fudo 11.? ,Schildkrbte“.
Iiiimbd „einschlieBen, um-

armen1’.
ftimbatha „die Hand sclilieBen".
-Icupi „kurz6.
■fu'pi „kurz“.
nmadiuta G. „Fett“.
ama-futha 6. „Fett, Butter1.
7i ft pa ,atmen1-.
isi-fu'ba 7. „Brust“.
-Iitvale, i-fik‘icale 9. „Reb-

hubn“.
i-n'kwali „roter wilder Fasan".
-Tfa, i-it7{(i 9. ,Spitzeu.
i-ntxa 9. „die Oberseite, die Spitze

eines Berges1'.
Tfay-ula 8, e. »aussondern“.
saula „eine Geldstrafe bezahlen,

erlbsen, siibnenL.
Ijaniba „fliissig machen, schmel-

zen, waschen*1.
samba „wascbenu.
7j a it ija, ,zusammeukom menu.
saiigana ,sich versammeln1'.
Av/i'a ,lacben“.
se'ka dasselbe.
pa-7ti 16. „unten“.
piha-ntsi „neben, unter“.
-Tponl, i-iiTtoni 9. ,Scliandeu.
z-ntsoni ,Scbam, Bescbeidenbeit“.
sont-pha 4. .Ehrfurcht erweisen,

sicb schiimen".
Ttwya „durchseihen, kl&ren6.
suza „durcbseiben“.
Ipunga. „sieben“.
sungula 8, f. ^sicbten1-.
lalt'a, „werfen, wegwerfen”.
lasa „wegwerfen“. 
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lala „sich ausstrecken".
lala „liegen. schlafen".
lancla ,nachfolgen“.
landa ,deni Gerueli folgen wie

ein Hund".
-7g Jang".
Ze „weit entfemt", de Jang, lioch,

lange, weit entfernt".
lelea .verlassen, lessen".
ye'lea (?) dasselbe.
-lelu ,Kinn, Bart".
indevu 9., u-devu 11. „Bart".
isi-levu 7. „Kinn".
leta „bringen“.
letha „aufheben und bringen".
Ila „essen“.
za ,essen".
lila ,weinen, schreien".
lila dasselbe.
umu-lilo 3. „Feuer".
um-lilo 3. „Feuer“.
lima ,beackern".
lima dasselbe.
ili-limi 5. „Zunge".
u-lwimi 11., pl. i-lwimi .Zunge".
wahrscheinl. urspr. ulw-imi statt

ulu-limi.
linda „bewahren".
linda „bewachen“.
lihga. „gleicli machen".
liiigana .gleich sein".
lima „erl6schen“.
zimela 8, c. „verbergen, sicli ver-

stecken".
linga Bumgeben“.
ama-ziiiga 6. ,Binge an dei-

Wurzel der Rinderhbrner".
ziiigeleza ,herumdrehen“.
-Ilya sTiefe".
isi-zi'ba 7. „ein tiefes Wasser-

loch".

-loiHO .Mund".
um-lomo 3. „Mund“.
lua .streiten".
liva dasselbe.
Iuka „flechten".
lu'ka „flechten, weben".
luma jbeiBen".
luma dasselbe.
luma „beiliegen“ (vom Mann).
u-ma-lume 1. ,Onkel iniitter-

licherseits" eig. „mi(nnliclie
Mutter", vgl.w-jna-’/caz/.Tante".

luuga „gerade, ordentlich sein,
bez. machen".

lunga ,richtig, ordentlich sein".
lua „herauskommen".
vela 8, c. dasselbe.
Iliya „lecken, trbpfeln".
vuza dasselbe.
I uma .brausen".
vuma „singen".
lum-ela 8,c. „dulden, erlauben".
vuma und vumela 8, c. „zu-

stimmen".
luva ,eintauchen, benetzen".
vuba „gekoehtes Korn mit Milch

mischen".
mala „beendet sein, voll sein".
ma\ JaB!"
mela „aufwachsen“.
mila „wachsen, treiben (Pflanzen)".
mila „verschlingen".
miza 6. dasselbe.
Qia „mit, und, sein".
na ,mit, und, haben".
zu na ,sein?"
Als Grundforin ist wahrscheinlich

nicht nihga, sondern nika,
‘1 l ifi ka a nzuneh me n.

ni'ka ,geben, iiberliefern".
Vgl. Sambala nkha.
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na ,vier“.
■ne dasselbe.
-ndla (yala), i-nnyala 9.

.Nagel am Finger" fehlt.
■mama, i-nnyamti 9. .Tier,

Fleisch".
iny-ama 9. .Fleisch".
-nati, i-nnyati 9. .Biiftel".
ihy-athi 9. .Biiffel".
-nene ,groB“.
i-nenc 5. .rechts sitzender Mann,

vornehiner Mann".
-noka, i-nnyoka 9.

.Schlange".
ihy-o’ka 9. ,Schlange“.
-nonya, inn yon ya 9.

.Hii'fte".
ihy-oiiga 9. .Hiiftknochen".
~nuki s. -yuki.
nuhka .riechen, stinken".
nu’ka .riechen".
umu-nwe 3. .Finger".
um-nwe 3. .Finger".
nyfl .regnen".
nd .regnen" (mit Hochton ?).
-nyota .Durst".
nyoth-ola 8, e. .betrunken sein".
nya .zu Stubl gehen".
nya dasselbe.
pa ,geben“.
pha ,schenken“.
-paka, i-mpaka 9.,Wildkatze“.
i-m'pa'ka 9. dasselbe (Fingu).
paid .schaben. kratzen".
phala, dasselbe.
ili-papu (papu) 5. .Lunge".
i-phaphu 5. .Herz eines Tieres".
pata. .fassen, ergreifen".
phatha .berflhren, fiihlen".
pela, .endigen".
pela dasselbe.

pepa .blasen".
pepe-ta .Korn reinigen etc."
phephetha .fucheln, Staub, Spreu

wegblaseri".
-pepa, i-nipepQ 9. .Wind,

Kalte".
i-mpeplto 9. .leiser Wind, Hauch".
peta .biegen, beugen".
phetha ,den Rand der Matte mit

doppelter Linie verzieren, be-
siiumen".

phcthela 8, c. .einwickeln".
isi-plietha 7. ,der Bogen" (zum

SchieBen).
pia .brennen".
tia .brennen".
pinda .umdreben, umwenden".
lihinda .zuriickkehren zur selben

Stelle, zusammenfalten, doppelt
legen".

p'ta-ya (pya-ya) .fegen".
tiayela 8, c. .fegen".
p~tk(t, .ankommen".
fi'ka dasselbe.
pika .verbergen, verstecken".
fi§a dasselbe.
poltt .kubl sein, werden".
phdla .kiihl sein".
-PQPU .blind".
i-mpofu 9. .Kind mit Wasserkopf".
PQta .zusatnmendrehen".
photlia dasselbe.
-puku, -nipuku .Maus".
i-nipu’ku 9. .Maus".
pula .dreschen".
phulula 8, f. .massieren".
pum-ula .ruhen".
phumla .ruhen, ausruhen".
pu-ana .gleichen, iihnlich sein".
fana dasselbe.
-]>ya »neu“.
■t5a ,neu“. 
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ama-ta 6. ,Speichel“.
ama-the 6. dasselbe.
-fa, -ita "Krieg*.
ubu-tha 14. ,Leidenschaft“.
-tali "Stein, Eisen*.
i-thala 5. „felsiger Grund, Felsen,

der aus der Erde hervorragt*.
ili-tahga 5. „Meloue*.
i-thanga 5. ,Gurke, Kiirbis*.
tapa , herausschbp fe n “.
tha'pal (Zulu) „aus einem Loch

hcrausschopfen, herausholen*.
-tatu „drei“.
-thathu ,drei“.
tela ,gleiten“.
theleza ,gleiten*.
ti „sagen*.
thi .sagen*.
umu-ti 3. „Baum*.
um-ti 3. "Baum*.
tvya »vorbeilaufen,zuriicklassen“.
siya „zurucklassen“ (?).
tVy-ala 8,b. ,zuruckgelassen sein,

zuriickbleiben*.
s-ala 8, b. „zui-iickbleiben*.
ama-tllia 6. „Winter“.
u'bu-si'ka 14. , Winter*.
uvu-tiliii,uvu-tuK’ii 14.,Nacht“

,Tag von 24 Stunden*.
u-su’ku pl. i-ntsu'ku 11. ,Tag

von 24 Stunden*.
ubu-su'ku 14. „Nacht, Dunkel-

heit*.
tila „reiben, mahlen*.
sila „Korn zerreiben*.
-tvhga .Faden*.
u-sihga 11. "Faden*.
umu-lilpa- 3. ,Ader, Sehne*.
um-sipha 3. BSehne, Band, Nerv*.
-tu, umu-ntu 1. "Mensch*.
um-ntu 1. sMensch“.

t il-ala 8, b. ,auf dem Kopfe
tragen, wegbringen, holen*.

thwala "tragen, cine Last tragen*.
wnu-tlia 1.,Buschmann,Knecht*.
um-thwa 1. „ein Buschmann*.
tidi a "fluchen, scbiinpfen*.
thu'ka dasselbe.
tlinia „senden“.
thuma dasselbe.
tuiiga "durchstecken, niihen,

bauen*.
thunga ,niihen*.
tieya „Tiere aufziehen, ziihmen,

und also zu Besitz kommen*.
fuya "besitzen, Vieh aufziehen*.
tana „wiinschen, erstreben, in

Ordnung bringen*.
fima "Suchen, wunschen*.
tiinda „ziichtigen, belehren,

quiilen*.
funda „lernen, etwas zu tun*.
tah-una „kauen“.
safuna ,kauen“.
-tano "ftinf*.
■sanu „fiinf“.
ra "Sein*.
’ba „sein“.
yala "Ziihlen, rechnen*.
’bala dasselbe.
yaea „scharf, bitter sein*.
'ba'ba „scharf, beiBend sein*.
-L'Cl’a, i-mhe-yii 9. ,Same“.
i-mbewu 9. "Same*.
ili-yele 5. „Brust“ (mamma').
i-'bele 5. dasselbe.
VSlCf i-mbele 9. ,vorn“.
phambili (16.) ,vorn, vor* (?).
yelelia ,auf dem Riicken tragen,

(Kind zum Siiugen)*.
'bele'ka „ein Kind auf dem Riicken

tragen*.
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-ri „bose“.
■'bi dasselbe.
Vila- .sieden*.
'bila dasselbe.
-rill ,Leib“.
isi-'bili 7. .Dicke, Stamm*.
yill (vali, vili) ,zwei“.
'bini dial, 'bill .zwei“.
vimba .schwellen*, eigentl.

.vollstopfen*.
vimba .geizig sein“.
-L'QK’o .Arm, Hand*.
um-'bo'ko 3. .Russel des Ele-

fanten*.
void .verfaulen*.
'bola .verderben, verfaulen*.
vona .sehen*.
'bona dasselbe.
Vivya .zuriickkehren*.
'bui/a dasselbe.
-rail, i-mbuli 9. ,Ziege“.
i-mbuzi 9. ,Ziege“.

vumba .bilden, schafl'en*.
'bumba .aus Lehm bilden*.
ruitya- .versammeln*.
bunga ,sich versammeln*. (Das

Wort hat b und ist mir des-
halb verdiichtig.)

Vil-ata, vu-ala ,sich Kleider
anzieben*.

vatha dasselbe.
-villa, i-mbula 9. ,Regen*.
i-nwula 9. .Regen*.
vCuia .ernten*.
vuna .ernten*.
-viva, i-mbica- 9. .Hund*.
i-n'za 9. .Hund*.
Hi vice 5. .Stein*.
ili-'tje 5. .Stein*.
vyala .pflanzen, siien*.
'tjala (djala) dasselbe.
vyala .gebiiren*.
zala .gebiiren, erzeugen*.

Fortsetzung des Stammworterverzeichnisses unter Beifugung
der betr. kafferschen Worte s. in Mitt, des Sem. fur orient. Sprachen
1904, Dritte Abteilung p. 127 ff.

Brincker sagt in seinem .Wortfiihrer* a. a. 0., p. 55S: ,Eine
groBe Eigentiimlichkeit in diesen Dialekten ist aucb nocb die, daB
besonders die Verballaute ganz dieselben sind, jeder Dialekt aber
mit denselben eine ganz t\ndere Bedeutung verbindet, so z. B. hat
-tanda im Zulu-Kafir-Dialekt die Bedeutung von .lieben, etwas
gern haben*, im Otjiherero aber .drohen*, -panda im Zulu .die
Erde aufscharren, ein Loch in die Erde kratzen* (Otjiherero dafiir
-ponda), aber im Otjiherero: .mutig, couragiert sein* (hingegen
•panda ,sich striiuben, weigern* u. s. w.*

DaB diese Behauptung Brincker’s nur in ganz vereinzelten
Fiillen richtig und im Wesentlichen unrichtig ist, geht aus obigem
Stanunworterverzeichnis zur Geniige hervor.

III. Die Laute des Naina.
1. Die Vo kale, a) «, e, i o, u sind nachgewiesen.
Walhnann gibt an, daB e nur geschlossen = ? vorkommt,

o aber in drei Aussprachen zu notieren ist, 1) o geschlossenes o — q 
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(meiner Schreibung). Dieses o ist das haufigste. 2) ofi'enes o = o,
nur in dem Diphthong ou — ou. 3) fast wie w; AAr. schreibt
hier p, ich halte v fiir richtiger. Der Laut schwankt in den Dia-
lekten, die Oorlam sprechen mehr p, die Nama niehr i>; das andere
w neben if niuB danach w sein.

AVir batten also genau zu notieren a, {•, i, p p (im Diphthong
ou), y, if- In der landliiufigen Schreibung des Nama gilt also e
fiir e, o fiir p, in dem Diphthong ou fiir o, u fiir it und u.

b) Siimtliche Arokale haben eine Aussprache, die AV. als „un-
rein“ bezeichnet. Es scheinen unsilbische oder halbsilbischc A’okale
zu sein. Man bezeichnet sic als o, e, /, g, u, wofttr ich a, e, f.
o, u setze.

c) Siimtliche Arokale treten auch nasaliert auf; man bezeichnet
die Nasalierung durch a, e, z, o, ii.

d) Man bildet mehrere Diphthonge
Kronlein notiert: ai, ci, ao, au, ou.
AA7allmann „ : ai, ci, au, ou, oi. ui.

e) Es gibt drei Tone im Nama, die zur AVurzel gehiiren;
Kronlein bezeichnet den tiefen Ton mil — ; ich schreibe —

» mittleren „ „ -y; „ „ —*
„ hohen „ „ —; „ , —’

Nacb Wallmann ist der tiefe vom mittleren um eine Quinte,
vom hohen um eine Oktave verschieden.

2. Die Konsonanten.
A7on Faukalen ist ’ im Anlaut und im Inlaut nachgewiesen.

Im Inlaut driickt man es in der landliiufigen Schrift durch ein
Trema — fiber dem folgenden A7okal aus, z. B. %ut netwas“, ich
schreibe 7.

h ist ebenfalls nachgewiesen.
AuBerdem hat Bleek in den Dialekten 3 = hebr. y, arab.

gehort, im Nama scheint es ebenfalls vorzukommen, denn Wallmann
sagt p. 7 Nr. 2, daB die A7okale mauchmal so gesprochen wiirden,
„daB es sich anbfirt, als wenn jemand vomiert1- 2, jedoch werden
diese Laute bei Kronlein nicht bezeichnet.

An A’elaren ist k, <j, % sicher nachgewiesen; auBerdem gibt
es die Aspirata kk-, AV. notiert auch n, ebenso Kronlein.1) Daneben
notiert Kronlein einen Laut, den er gy schreibt, und der ein
„weiches, dem J nahekommendes g1" bezeichnen soil. Es wird
wohl '/ sein.

An Lateralen ist nur der laterale Schnalz // zu notieren,
An Palatalen der palatale Schnalz
An Cerebralen der cerebrate Schnalz /,
An Alveolaren finde ich t, d, n, r,-) s, jedoch kann ich aus 

1) ii felilt im Vorwort, aber !guii ,gehen° p. 13S.
2) Uber das velare r vgl. p. 49 Noto.

51



44 Mcinhof, Hottentottische Lautc und Lehmcorte im Kafir.

dem mir zuganglichen Material nicht sicher ersehen, ob die Laute
alveolar, dental oder cerebral sind.

An Dentalen liegt der dentale Schnalz / vor.
An Labialen finde ich Z>, m, v (wahrscheinlich bilabial, in den

Drucken w geschrieben).
An festen Lautverbindungen ist ts zu merken.
Uber die Schnalze s. I. Orthographic.

Schema der Nama-Laute.

- | Inspiratae Exspiratao

Explosivae

N
as

al
cs

Fricativao

Stimm-
los

Stimm-
haft

Stinim-
los

Stimm-
los

Stimm-
haft

Stiinm-
los

Stimm-
haft

Fortes Lenes Fortes Lenes Fortes Lenes

Velares kh /^) n z

Laterales I
Palatales

_________
t'

Corebrales <?>)

Alveolares ts t d n r1 2 3)

Dental es t
Labiales b m ■

Faukales 8?, h.
Vokale: a (} i 0 u u cl e 1 o u

a 6 ei ao au ou
z e i

3. L a u t g e s e t z e, L a u t s c h w a n k u n g e n, Lautverbin
dungen.

Der Unterschied zwischen 6 und v ist nach Wallmann flieBend.
Spuren eines Lautgesetzes, daB Z> zwischen Vokalen zu v wird,
llndet sich nach Bleek p. 23 Anm. im Oorlam’schen Hottentottisch
und nach p. 315 im ausgestorbenen Kaphottentottisch. Da im Nama
kein Wort mit v beginnt, aber viele mit 6, da ferner b nach 

1) Nicht sichor nncbgowieson, vermutlich in Vorbindung mit g.
2) Nur nach Schnalzon.
3) Wahrscheinlich kommt auch velaro Aussprache dos r vor. Dio Vor-

bindungen der Schnalze mit A7/, k, h, g und n sind nicht aufgenommen.
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Vokalen nur in dem angefiigten Artikel (6 resp. ba, bi) erscheint,1)
ist das Lautgesetz ,b nach Vokal wird i>“ sehr wahrscheinlich.

Das schlieBende b des Artikels schreibt Bleek />, so auch sonst
in den Dialekten p fur Nama b.

Kein Wort beginnt mit r. Da t nach Vokalen auch nur in
Bildungselementen *) vorkommt, glaube ich, daB auch hier das Laut
gesetz vorliegt, daB t zwischen Vokalen zu r wird. Nach b, m,
n, ts, s wird das Suffix -ra nach Kronlein p. 289, 304 zu fa,

tlbrigens wechselt in den iilteren Aufzeichnungen cl und t wie
oben b und p.

Nach Kronlein wird <j fast wie k gesprochen, es scheint also
auch hier der Wechsel zwischen Tenuis und Media vorzukommen.-)
k steht nur in Verbindung init Schnalzen.

Viele Wortstiimrae beginnen mit 1th, kciner hat kh nach einem
Vokal auBer in Bildungselementen.

Es ergibt sich also wahrscheinlich das allgemeine Lautgesetz,
daB im Anlaut Tenuis und Aspirata, nach einem Vokal die ent-
sprecbende Fricativa steht.

So finde ich in Wortstiimmen nach dem Vokal auBer den
Nasalen nur v, r, s. Den Sachverhalt genauer festzustellen, bin ich
zur Zeit noch nicht imstande. Die Stamme endigen alle auf einen
Vokal oder einen Nasal (it, n, m). Durch Anfiigung von Bildungs-
elementen ergibt sich als WortschluB auch b, ts (s. unten), ms, ns, its.

Durch Zusammensetzung der auf Nasale endigenden Stamme
mit solchen, die konsonantisch beginnen, ergeben sich die Laut-
verbindungen:

nkh ny ng ny nil ny mkh mg my mh
ns nd ns infs md ms mr

nm mb
Weitere Lautgesetze werden sich bei genauerer Beobachtung

der Sprache gewiB noch feststellen lassen. Hire Erorterung geht
aber uber den Rahmen dieser Untersuchung hinaus.

So tritt z. B. sa „du“ in der Form s und se an das Nomen,
um eine Art Vokativ zu bilden. So entsteht aus:

khoi-e com. „Mensch“
tara-s fem. „Frau“
au-b mask. „Mann“

khoi-s, khoi-se „du Mensch'-,
tara-s, tara-se „du Frau‘ statt tara-s-s,
au-ts „du Mann".

Im letzteren Faile steht jedenfalls -ts statt -ps aus -bs u. s. f.
Das Suffix mask. sing, lautet regelmiiBig -b und -ba. Da -bi

,ihm, ihn“ heiBt, werden wir annehmen durfen, daB die urspr.
Form des Suffixes -bi und -ba ist. So erkliirt es sich, daB das
Suffix nach den Staminen auf in, n, r nicht b, sondern i bezw. a 1 2 

1) Es handolt sich hior tun urspriinglich selbstandige Wbrte, in dcuen
der betr. IjruI dann vor dem Vokal stand.

2) Vgl. Iler, otji-tauva aus N. daub „Weg“, kavira aus N. Igavl .roitcnu.
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lautet. -m-bi, -n-bi, -r-bi sind zu -wu", -ni, -ri und -m-ba, -n-ba,
-r-ba zu -ma, -na, -ra geworden.

Die Schnalze kbnnen vor Vokalen Oder vor <7, It, k, kh, n stehen.1)
4. D i a 1 e k t e.
AuBer dem Oorlain’schen Dialekt sind das ausgestorbene Kap-

hottentottisch und das /Kora (Korana) anzufuhren. Bleeck macht
dariiber a. a. 0. ausfiihrlichere Mitteilungen.

Das Wichtigste daraus fur unsere Zwecke ist Folgendes:
Die Vokale weichen roehrfach vom Nama ab.
Uber die emphatische faukale Explosiva s. oben 2.
Neben b notiert Bleek auch p (allerdings auch ftirs Nama),

dancben konstatiert er auch das Schwanken von b zu v s. oben 2.
Die Lautverbindungen mp, nk sind nocb erhalten, die im Nama

bereits verschwunden sind.
Statt Nama -kha Sulf. Du. mask, haben die Dialekte -kica,

was fur die Etymologic von -kha wichtig ist.

IV. Vergleichuug der Laute.
Wir liaben in II zwei Gruppen von Lauten im Kafir gefunden.

Die eine ist das System zu 11,10, das wir die Bantulaute
nennen wollen, da wir nacbwiesen, daB dieser Toil del- Kaft’er-
sprache sich rait andern Bantusprachen in voller (jbereinstimmung
befindet.

Die andere ist das System zu II, 13, das wir die ,fremden
Laute “ nennen wollen, da wir fanden, daB diese Laute weder in
den Bildungselementen, noch in alten Bantuworten sich fanden und
aus den andern (Bantu-)lauten auch nicht — oder wenigstens in
der Regel nicht — abgeleitet sein konnen.

Diese beiden Systeme haben wir mit dem HI, 2 aufgestellten
System der Namalaute zu vergleichen.

Wir beabsichtigen mit dieser Vergleichuug Folgendes:
1. Wir vermochten die ,fremden Laute“ aus dem Bantu nicht

zu erkliiren. Wenn dieselben sich aus dem Nama alle oder groBten-
teils erkliiren lessen, wenn sich herausstellt, daB das Schema II, 13
(die fremden Laute) mit den Namalauten eine gewisse Uberein-
stimmung zeigt, dann gewinnt unsere Annahme an Wahrscheinlichkeit,
daB das Kafir diese Laute aus dem Hottentottischen entlehnt hat.

Bern. Ich ziehe zur Erlauterung den entsprechenden Vorgang
im Suaheli heran. Das Suaheli, wie es heute gesprochen wird,
enthalt eine ganze Anzahl Worte mit Lauten, die sich aus Bantu-
lauten nicht wollen ableiten lessen, z. B. s, z, /. Diese Laute treten 

1) L'bor die Entstehung der Scbnalzc aus andern Lauten wisson wir niehts
Sichores. Wallmann gibt a. a. O. eine Thcorie, die sehr ansprechend aussiebt;
aber es feblt der nbtigo Beweis an der Hand von Boispielon. Vgl. hierzu
neba ,bior“, tnaba Bdort'i (nahe), nouba adorC* (fern).
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nie in Bildungselementen auf, auch nie in Suaheliwortstilmmen, die
mit andern Bantusprachen fibereinstimmen, sind also verdilchtig als
,freinde Laute”. Im Lautsj'stem des Arabischen kommen diese
bezw. ihnen ilhnliche Laute vor. Das liiBt vermnten, daft die
Worte arabischen Urspnings sind (was iibrigens nicht niehr be-
stritten wird).

2. Nehmen wir den Fall an, daB Fremdworte aus dem Hotten-
tottischen ins Kafir eingedrungen sind, so ist unwahrscheinlich, dal}
sie nur ,fremde Laute” enthalten, denn es ist moglich, dal} einige
Bantulaute und einige Namalaute identisch oder so iihnlich
sind, daB sie fureinander eintreten kfinnen. Auch diese werden
in Lehnworten aus dem Hottentotiischen vorkommen kfinnen, und
man darf nicht erwarten, daB ein Fremdwort im Kafir lediglich
aus dem Lautsystem II, 13 zusammengefiigt ist. Es sind also die
Systeme II, 10 (Bantusystem) und III, 2 (Namasystem) daraufhin
zu vergleichen, welche identischen und welche iihnlichen Laute sie
enthalten.

Bern. Das arabische I, b geht z. B. meist ins Suaheli fiber, ohne
eine Veriinderung durchzumachen. Es kann also arabische Lehn-
worte im Suaheli geben, die keinen dem Bantu fremden Laut
enthalten.

Beim Aufsuchen arabischer Lehnworte im Suaheli nimmt man
natfirlich darauf bedacht.

3. Wenn Wortstiimme oder Bildungselemente des Ilotten-
tottischen im Kafir nachgewiesen werden sollen, so ist auch damit
zu rechnen, daB die fremden Laute in der neuen Sprache in etwas
verandert, ,mundgerecht“ gemacht werden. Man darf also nicht
erwarten, daB die Worte ganz unverilndert sich linden.

Bern. Der Suaheli macht sulutani aus arab. sultan, luhusa
aus arab. ruysa, wakati aus arab. waqt u. s. f. Vgl. die Ver-
ilnderung franzfisischer Worte im Deutschen.

Wir mfissen also feststellen, wie der Kaffer sonst mit notorischen
Frenidworten verfahrt, die er in seine Sprache aufgenommen hat.

4. Wenn nachgewiesen werden soil, daB die beiden Lautgruppen
im Kafir ,Bantulaute“ und ,fremde Laute” wirklich verschiedenen
Urspnings sind, so ist zu zeigen, daB sie nicht gleichcrweise an
der Bildung von Wort stilm men beteiligt sind. Ein Wortstamm,
der die einen enthfi.lt, kann nicht einen aus der andern Lautreihe
enthalten, denn ein Wortstamm kann nicht zugleich Bantuursprung
und hottentottischen Ursprung haben. Soil diese Untersuchung
sicber geffibrt werden, so sind die Laute in folgender Weise zu
ordnen:

a. Laute, welche im Nama und Kafir identisch oder iihnlich,
also fur diesen Zweck neutral sind, s. oben 2.

b. Bantulaute, welche im hottentottischen System nicht vor-
kommen.
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c. Hottentottische Laute (fremde Laute), welche im Bantu-
system II, 10 nicht vorkoramen.

Bern. Das Arabische kennt kein t5 oder t'z, das Bantulaut-
systeni kein y, z oder ■/. Ein Wortstamm, der ein ts oder t'z enthalt,
kann also nicht zugleich ein y, z oder / enthalten und umgekebrt.
Die beiden Lautgruppen sind vdllig gesondert, also sind die betr.
Worte mit y, z, / im Suaheli fremden Ursprungs.

Das Gleiche wiirde sich oben fiir das Kafir ergeben.
zu 1. Wenn wir das Schema der fremden Laute II, 13 mit den

Namalauten III, 2 vergleichen, so finden wir zuniichst eine auf-
fallende Ubereinstimmung darin, daft beide Systeme Inspiratae,
Sehnalze haben.

Jedoch sind die Inspiraten beider Sprachen nicht einfach
identisch. Im Kafir fanden wir 3 Gruppen von Lauten, im N. vier.
Es wird an und fiir sich nicht befremden, daB die Laute nicht
genau iibereinstimmen, vgl. unten zu 3. DaB das System im N.
vollstiindiger ist als im Kafir, liiBt auch darauf schlieBen, daB in
der ersteren Sprache die urspriinglicheren Formen vorliegen, in
dei- letzteren die abgeschliffenen, daB sie bier also fremd sind.

Ubrigens berichten andere Gewilhrsmanner, daB das K. auch
4 Gruppen von Schnalzen hiitte, das N. 5.

Das System des N. miiBte, wenn es ganz ausgeschrieben ware,
samtliche Sehnalze in Verbindung mit </, 7z, k, kb, n enthalten. Uber
die stimmhaften Sehnalze des N. bin ich nicht geniigend unterrichtet.

Jedenfalls haben wir in beiden Sprachen ein System von
Schnalzen, die in beiden in verschiedener Artikulation vorkommen,
in beiden mit und ohne Aspirata, in beiden mit und ohne Nasal.
Manche Eormen der Kafferschnalze ergeben sich aus kafferschen
Lautgesetzen, s. oben II, 12 und unten zu 3.

Von den Exspiraten ist K. ’t mit N. t zusammenzustellen.
K. 7.' und N. Z' kiinnen nicht verwandt sein, da N. Ic nur nach
Schnalzen auftritt, es werden aber die Mediae des N. oft so aus-
gesprochen, daB sie wie Tenues klingen, ich glaube deshalb, daB
man K. ’k und ’p mit N. g und b zusammenstellen kann, s. oben
III, 3.1)

K. b und das davon abgeleitete dz bezw. ndz, s. II, 12, 4.
findet in N. b eine gute Erkliirung.

Die velaren Laute n, /, / stimmen mit N. »1, 7. 7 uberein.
Die Faukales 3 und r, die nicht geniigend erforscht sind,

mit 3 des N.
Sonach bleibt von den „fremden Lauten“ des K. nur t/_ un-

erkliirt. Fiir alles andere ist eine Ableitung aus dem N. moglich.
zu 2. Das Schema der Bantulaute und das Schema der Nama- 

1) So fiihrt Biittnor, Sprachfuhrer a. a. 0. p. 273. 284 an otji-tauva „Wog“
von N. daub, boi Brinckor wird -kavira ,reiton“ (Wiirtorbuch p. C9) als Nama-
Fromdwort bezoichnet. Es konimt von tgavi (Jgdwi) ,roiten“, s. p. 45 N. 2.
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laute hat folgende Laute gemeinsam: /cZt, ts, <7, <7, n, m. s. h,
a, e, i, o, u.

Diese Laute sind im Wesentlichen als identische zu betrachten,
sie kbnnen also in echten Bantuworten und in hottentottischen
Worten vorkommeu.

v scheint beiden Sprachen gemeinsam zu sein, ich glaube aber,
dab N. v bilabial ist, und daft es deshalb nicht mit K. v identisch ist.

Wenn es bilabial ist, so ist es dem ’6 oder w des K. iihnlicher
als dem v.

N. r tritt fur K. I ein und umgekehrt, wie auch sonst aus
Lehnworten in beiden Sprachen ersichtlich ist.1)

Im Nama stehen o und u, bezw. e und i nicht selten vor
Vokalen. Es ist von vornherein wahrscheinlich, daft in solchen
Fallen im Kafir dafiir w bezw. 1/ eintritt.

Unter die iihnlichen Laute mochte ich auch rechnen K. ts, s
mit N. Is, s.

Eigentliche Konsonantenverbindungen hat das N. aufter ts nicht,
abgeseben von den Verbindungen der Schnalze mit dem folgenden
Konsonanten z. B. //<•, tkh, in u. s. f. Die im Bantu so beliebten
Verbindungen mb, nd, ng, mp, nt, nk fehlen also. Indessen ist zu
beachten, daft das Hottentottische seine konsonantisch auslautenden
Wortformen unbedenklich mit konsonantisch anlautenden verbindet.
Auf diese Weise entstehen cine Reihe von Konsonantenverbindungen.
die vielen Konsonantenverbindungen des Bantu mehr oder weniger
almlich sind, s. Ill, 3.

So kann man zusammenstellen
N. nkh ng mkh mg nd ns md ms mr mb

mit K. n’k ng mkh mg nd nts md ms ml mb
Wegen der iibrigen Konsonantenverbindungen des N. s. unten zu 3.

Aus dem Auftreten aller dieser Laute in Kafirworten darf also
noch nicht der Schluft gezogen werden, daft die betreffenden Worte
echten Bantuursprungs sind.

zu 3. Wie sich der Kaffer Fremdworte zurecht raacht, ist am
besten daraus ersichtlich, wie er europaische Worte aufnimmt.

Ich gebe dafiir eine Anzahl Beispiele. In denselben ist be-
achtenswert:

a) Die Diphthorige der europaischen Sprachen werden entweder
zu einem einfachen Laut, oder ihre Bestandteile werden ganz ge-
trennt gesprochen, so daft nur die kafferschen Vokale a, e, i, o, n
vorkommeu.

1) Ubrigens ist auch volaro Ausspracho des r im Nama bozcugt. Kriinlein
p. 242 hat tnaru (//naru) (Korn oder Kafl'eo bronnen) „den Buchstaben r
nicht normal aussprechen konnen. ihn guttural (schnurrcnd) aussprochen*.
Beispiel: Hnaru ta tile tils ta nd piwels goro Unaruo „obschon du sagst.
ich werdo das r nicht schnurren, so schnurrst du es doch4. In diesein Fall
wiirdo r nicht dem Kafir I, sondern velaren und faukalon Lauten (;•', ’/«)
iihnlich sein.
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b) A-, t. p werden in tier liegel als 7c, 7, 'p aufgenommen.
c) b wird stets als b bez. 'p und sehr selten als 'b aufgenommen.
d) europiiiscbcs r wird I.
e) holl. g — / wird r(.
f) boll, s wird .<■ (nebcn 5).
g) Konsonantenverbindungen werden durch Fortlassung einzelner

Konsonanten oder durch Einfiigung von Vokalen aufgelost, wo sie
dem kafferscben Lautsystem widersprechen. Der konsonantiscbe
SilbenschluB wird durch Anfiigung eines Vokals beseitigt.

Beispiele:
a) Diphthonge: 'tele'kisa „schmieden“ holl. strijken.

i'tolofiya 9. ,Stachelfeige“ holl. turlcsch vijg.
u-se'plan ein FluB, nach dem Holl. Sijbrand genannt.

Mit Trennung der Laute: ir'au'ti „Gold“ holl. goud.
iswdkile „ Zucker “ holl. zuiker.
i'koyi 5. „Bett“ holl. kooi.

Vgl. i'kofu 5. „Kaffee“ holl. koffij.
b) k i-'kali'ke 5. „Kalk“ holl. kalk. -'koloba und -'kolo'ba

„scheuern“ von engl. scrub.
i-'kampu 5. ,Feld1’ holl. kamp.
i-'kanun 5. ,Kanones holl. kanon.
i-'ka'ti 9. „Katze“ holl. kat.
i-'kofu 5. „Kaffee“ holl. koffij.
i-'koyi 5. „Bett“ holl. kooi.

t uin-'ti’ki'to 1. „einer, der sich hat einschreiben lessen “
engl. ticket.

batala ,bezahlen“ holl. betalen. Audi Is fur t z. B. i-'kulutsi
boll, rekruut.

p i-'pasi'ka 9. „Passah“. holl. pascha, spr. pas-cha.
i-'peni 9. „penny“.
isi-'por^o 7. „Gespenst“ holl. spook.

i-'puluwa 5. aPflug11 holl. ijloeg.
Aber auch ph ■/.. B. i-sepha, i-sephu „Seife“ holl. zeep.

c) b baptize. „taufen“ grieeb.
basela ,ein Geschenk geben, das vcrlangt wird“ zu holl. baas.
ba'tala nbezahlen*1, s. oben.
e-bede 5. ,Missiousstation Shiloh1- holl. bede.
bedeSa ,beten“ holl. bede.
i-bila 9. „Bier“ engl. beer. Nach einem Vokal 'b nebcn b,

s. oben 'kolo'ba nscrub“.
d) r i-bila 9. ^Bier*, s. oben.

i-r^uluneli ,Gouverneur“ engl. governor, r' statt g unter
dem EinfiuB des Holl.

u-se'plan ein FluB, nach dem Hollander Sijbrand genannt.
i-swe'kile 5. BZucker“ holl. zuiker.
i-flar'a „Last“ holl. vracht.
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e) holl. <7 — y_ u-r'anisi „Gans“ holl. gans.
i-r^au'ti „Gold“ holl. goud.
solor'a „ sorgen“ holl. zorgen, s. oben i-r'uluneli,

iflar'a.
f) holl. s = kaf. s z. B. idoosa „Zunderbuchse‘ holl. doos. Vgl.

oben i'pasi'ka, isepha, u'ranisi (also sonst s).
g) Filr die Vereinfachung von Konsonantenverbindungen und die

Vermeidung von konsonantischem SilbcnschluB nibgen folgende
Beispiele dienen: i'kali'ke, ikam'pu, i'ti'ki'to, ba'tala, i'pasi'ka,
isi-'podo, i-’puluwa, isepha,1) ibila, ir'uluneli, use'plan,
iswe'kile, iflar'a, ur'anisi, ir'au'ti, solaria s. oben. isi-’kola
7. „Schule“ holl. school, i-'kostina 5. „Schornstein“ holl.
schoorsteen, i-'taphile1) 5. „Kartoffel“ holl. aardappel, isi-'tena
7. holl. steen, isi-'tulo holl. stoel, i-la-muni ,Apfelsine“ holl.
lamoen, i-r'vdumeri’te engl. government etc.
Bemerkenswert ist, daft man Bildungselemente, da sie nicht

verstanden sind, mit aufnimmt z. B. in e-bede das schlieBende e,
und daB man anlautendes s als Bildungselement miBversteht:

z. B. in isi-'poda, isi-'tena, wo si behandelt wind, als wiire
es Priif. KI. 7.

In derselben Weise werden also die Diphthonge und die dem
Kaffern unbequemen Lautgesetze des Hottentottischen bei Lehn-
worten behandelt werden.

Besonders halte ich es fur wahrscheinlich, daB die Verbindung
nasaler Vokale z. B. a, u mit folgendem b im Kafir als amb-,
umb- aufgefaBt wird, s. unten VII.

zu 4. Wollen wir die Beteiligung der ^Bantulaute1- und der
„fremden Laute“ an der Bildung der Wortstiimme im Kafir fest-
stellen, so sind die oben unter 2. besprochenen Bautulaute dabei
auszuscheiden, da sie sich auch im Naina finden.

Wir haben also zu unterscheiden 1) neutrale Laute; 2) solche
Bautulaute, die im Hottentottischen nicht vorkommen; 3) solche
„fremde Laute1-, welche im Bantusystem des Kafir nicht vorkommen.

1) Die neutralen Laute sind oben unter 2. zusammengestellt,
dock s. unten 2) c. Die Lautverbindungen kbnnen im N. iin An-
laut nicht vorkommen. Es ist aber der Fall denkbar, daB ein
hottentottisches Wort mit dem Priif. KI. 9 des Bantu im Kafir
verseben wird. Diese Faile werden aber leicht zu erkennen sein.
und da wir Stilinme und nicht Worte vergleichen, nur selten zu
Irrtiimern fiihren.

Die Konsonantenverbindungen konnen also nur im Tnlaut als
neutrale Laute gelten.

Da kein hottentottisches Wort mit r beginnt, kann auch I nur
im Inlaut als neutraler Laut gelten.

1) Mit ph.
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Kein hottentottisches Wort beginnt mit r, dem nach kann 'b,
v ini Anfang des Wortes nicht als neutraler Laut angesehen werden
(w konnte aus hottentott. w, o entstanden sein).

AuBerdem sind alle die Laute neutral, die aus neutralen Lauten
nach Lautgesetzen des Bantu entstehen konnen.

So entstehen nach II im Inlaut aus I, 'b, n-. z, z, v, d,/, 'tj,
7i//; auch das auf urspr. k, t, 2-> zuriickgeht, konnte vielleicht
hierher gerechnet werden.

B e i s p i e 1 e s. unter VII.
Durcb vortretenden Nasal kdnnten so nip, nts, nts, mv entstehen,

indem entweder eine Art Assimilation eintritt, oder hottentottische
nasale Vokale durch diese Nasale wiedergegeben werden, s. oben 3.

Selbstverstfindlich konnen Vokaleinfliisse mid nasale Verbin
dungen zugleich eintreten, und so entstehen nz, n’tj, nz, nts, nts,
mpf, mv aus Lauten, die mehr oder weniger neutral sind.

2) Die kafl’erschen Bantulaute, die dem Nama ganz fremd sind,
sind folgende:

a. Die stimmlosen Lateralen.
Fiir dieselben hat das Hottentottische nichts entsprechendes

oder iibnliches. Wiihrend z im Inlaut aus Z entstanden sein kann,
ist eine Ableitung des s und nts aus neutralen Lauten im Kafir
nicht nachzuweisen.

b. th und ph. Jedoch ist zu beachten, daB in den Beispielen
unter 3. bereits ph in Frenidworten vereinzelt nachgewiesen ist.
Es ist also nioglich, daB dies auch bei th vorkommt. Im all-
gemeinen werden aber Worte mit th und ph als urspr. Bantuworte
gelten konnen.

c. Im Anlaut kann r und v in hottentottischen Worten nicht
vorkommen. Wir werden deshalb Z und ’b bezw. v im Anlaut
sicher als Bantulaut ansehen konnen.

d. In Bantuworten steht ’A: immer, auBer in der Stammsilbe.
Das Nama hat kein 7e, auBer nach Schnalzen. Abgesehen von den
europiiischen Worten, die oft ’A: haben, wird ’A: also nur in Bantu
worten stehen, wo es nicht Ersatz fiir N. g ist, s. IV zu 1.

e. Hierher gehdren auch alle oben aufgezlihlten Laute, die
durch Vokale oder Nasale aus neutralen Lauten entstanden — in
dem Fall, daB solche Einiliisse ausgeschlossen sind. Das gilt in der
Kegel im Anlaut. Hier sind vokalische Einiliisse selten, s. II, 4.;
Vorsilben mit Nasalen treten in KI. 9 bekanntlich hiiufig auf, aber
diese Vorsilben sind leicht abzuschneiden, und das Nama kennt
keine nasalen Verbindungen im Anlaut. Also gehdren hierher: s,
z, vi dj, ’tj, hi/, f und siimtliche Verbindungen mit Nasalen z. B.
h(j, nd, mb etc. — vorausgesetzt, daB sie im Anlaut stehen.

3) Laute, die dem Bantusystem fremd sind.
Als solche haben wir die ,fremden Laute“ erkannt, die wh

in dem Schema 11,13 zusammengestellt haben, und . die, wie wir 
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in 1. oben sahen, mit dem Lautsystem des N. in gute t’berein-
stimmung zu bringen sind. Es sind dies also:

a. Alle Scbnalze.
b. Die gutturalen Frikativen (y, /), die Kropf r*, und die

faukalen Laute, die er r schreibt.
c. Im Anlaut 'k (zu N. </), 7, ineist auch 'p (vgl. Ill, 3. 4).
Selbstverstilndlich ist 7c, 7, 'p in den Verbindungen h'k, n't.

nip echter Bantulaut. Vereinzelt kommt es ja auch sonst vor, s.
Schema II, 10.

d. b und das daraus entstandene dz und nd'z.
e. ty, das sich aber in dem N.-System 111,2 nicht vorfindet.
n vor Vokalen ist im Kafir ein ,fremder“ Laut, aber im Kafir

und im Nama so selten, daB es bei der Vergleichung ausscheidet.
Auf die Vokale des Hottentottischen kann bei der ganzen

Untersucbung nicht Riicksicht genommen werden, da dieselben von
den Kaffern stets nach ihrer Weise zurecht gemacht werden, s.
oben 3. Sie konnen uns also nichts lehren fiber die Abstammung
der Worte. Die Laute des K. gruppieren sich demnach wie folgt:

A. Neutrale Laute.
1. identische Laute: 7c7i, ts, g, d, n, m, s, h.
2. iihnliche Laute: ts, s; w, y.

im Inlaut 7, 'b (v).
Die Konsonantenverbindungen: h'k, hg, mkh, nig, nd, md.

ms, nil, nib.
3. Laute, die im Inlaut aus identischen oder iihnlichen Lauten

entstanden sein konnen:
Durch Vokaleinfliisse: z, z, v, dj, 'tj, ny, f.
Durch vortretenden Nasal: nts, nts, nip, niv.
Durch Vokaleinfliisse und vortretenden Nasal: nd/, n'tj, nz.

nts, nts, nz, nz, nipf mv.
B. Bantulaute, die dem Nama fremd sind.
1. Die stimmlosen Lateralen s, nts.
2. th, ph mit gewissen Einschriinkungen.
3. Im Anlaut: 7 und 'b (v)
4. Im Inlaut: 7c, wo es nicht fur N. g steht.
5. Alle Laute unter A, 3., wenn die betrefienden vokaliscben

oder nasalen Einfliisse ausgeschlossen sind, also besonders
i m A n 1 a u t.

C. Laute des Kafir, die dem Bantu fremd sind.
1. alle Schnalze.
2. r' und r.
3. 'k, 't, 'p im Anlaut (auBer in n/c, n't, ni'p).
4. b und das daraus entstandene dz (und ndz).
5. ty.
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V. Yerglichene Vokabeln.
Da die Tonhbhe der kafferschen Worte nicht feststeht. kann

ich darauf bei der Vergleichung keine Riicksicht nehmen. Ich fuge
zur Erleichterung fur Leser, die an andere Rechtschreibung gewbhnt
sind, die Naina- und Kafirworte in der iiblichen Schreibung in
Klammern bei.

Ich beginne bei der Zustammenstellung mit Worten, die ich
ganz sicher im Kafir glaube identifizieren zu konnen, und gebe
dann andere Beispiele, die nicht so sicher sind, weil entweder die
Form Oder die Bedeutung AnlaB zu Bedenken gibt.

A. Zuniichst behandle ich Lehnwbrter mit Schnalzen, und dann
andere Lehnwbrter.

I. Lehnwbrter mit Schnalzen.
1. L a t e r a 1 e r S c h n a 1 z.
a. Nam a rein er Schnalz vor Vokal. Kafir desgl.

u-hceso (-xiceso) „ein Wald
auf Francfortbill".

i-ta (ixa) 5. „die Zeit".
i-tesa (ixesha) 5. „eine be-

stimmte Zeit oder Periode".
zu vermeiden, deshalb fiel in 

ita das i ab und verscbmolz sich in itesa mit dem a zu e, wie
das im Kafir regelmiiBig ist. In sa sehe ich den Feminin-Artikel
des Nama s (sa) vgl. unten die Entsprechung N. s > Kafir s.

Der Unterschied ini Genus ist uni so weniger ein Hindernis,
als im Nama viele Worte je nach der Fiirbung des Begriffs als
Mask, oder Fem. gebraucht warden kbnnen. Auch die Bedeutung
der kafferschen Worte trifft damit zusammen, daft das zweite als
mit dem Artikel verbunden eine .bestimmte Zeit" bezeicbnet.

Fur N. [are (Hare) .links" nehme ich K. i-ntele (inxele) 5.
,eine linkshiindige Person", ,ein Ochse, dem das linke Horn ab-
gebrocben ist" an, obwohl hier ein Nasal steht, der dem N. fehlt.
Ich glaube, daB man den Nasal aus kafferschen Wortbildungen
verstehen kann. Das a des N. ist an das folgende e assimiliert,
I statt r ist regelmiiBig.

b. Nama Schnalz mit h.
Als sicheres Beispiel babe ich nur:

X. [ha (Hhii) „gleichen Alters K. u-da (ugxa) 1. „Leute von
sein". demselben Alter, derselben

Zeit oder Generation".
Vielleicht ist das N.-Wort gar nicht als [ha, sondern als dka

aufzufassen, dann wiirde die lautliche Ubereinstimmung grbBer sein.
c. Nama Schnalz mit k. Kafir Schnalz mit Aspiration.
Vgl. IV. fiber die Vermeidung der Konsonantenhaufung bei

Fremdworten im Kafir.

N. [oes (Hoes) „der Wald". K.

N. [aib (Hdib) „die Zeit". K.
Der Stamm ist [ai-, b ist Artikel

Mask. Sing.
Der Dinhthoncr ai war im Kafir
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N. tkamab (llkamdb) Hartebeest.

Im N. ist b Artikel.
N. tkosab (J/kosab) „ein gewisser

Kaffernstamm".

K. i-thama (tx'ama) 5. Bubalis /./
Caama,1) boll. Hartebeest.

K. um-thosa (afiosa) 1. „ein
Kaffer".

d. Nam a Schnalz mit n, Kafir aspirierter Schnalz
oline n. Beispiele mit n s. unten.
N. tnaro (Unaro) ,fiber dem Aase K. i- thalanga (ix'alanga) 5. ,der

kreisen (Raubvogel), uber gemeine Geier".
etwas schweben".
e. Nama Schnalz mit </~), Kafir stimmhafter Schnalz.

N. dga (Hg(l) „auf den Feind K. u'kuthi-da (gxa) ,scharf auf
losgehen". einen Mann oder Platz los-

gehen, aber da nicht bleiben;
heftig sein, einen eiligen
Besuch machen".

u'kuthi „sagen" wird zur Bildung von Verben im K. viel
gebraucht, eigentlich also ,er sagt (er inacht) -da*.
N. dgarab (llgar<lb)„das Schulter- \\. i-(tala'ba p\. ama-da\igxalaba C//t

blatt". pl. amagxa) 5. ,Schulter,
Schulterblatt".

Der Artikel des mask. Sing, ist im Sing, des K. erhalten als
-’ba und fiillt im Plural (Dual) ab, s. unten VI.
N. (tgdib (Ugaib) „Holzchen, um K. ulu-da (,-gxa) 11. nein scharfer, . dl

Honig aus dem Nest zu spitzer Stock oder eiserner
ziehen". Stab, um Wurzeln darnit zu

graben".
isi-dabo 7., u-da'bo 11. //, . 7'

(-gxabo) ,ein scharfer spitzer
Stock, bei Knaben gebriiuch- " ' /
lich. wenn sie miteinauder /
fechten; wird wie cin Speer
geworfen".

Zur Vermeidung des Diphthongs ist i des N. im K. weggefallen.
In dem zweiten K.-Beispiel ist der N.-Artikel -b als -'bo erhalten.

2. Palataler Schnalz.
a. Einfacher Schnalz des Nama vor Vokal, ein-

facher cerebraler Schnalz des Kafir, s. IV. zu 1.
N. t u (ifit) „selbst, eigen". N. isi-tu (isi-qu) 7., inta {inqu) VJ-t f !-. (j.

9. ,Wesen, Natur, Person,
selbst". * 1 2

Uber q s. II. 11, 3. 2).

1) So schon Block. Ich kann dio Stelle nicht wiederfinden.
2) S. Schema zu III.
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s im

N. t'ui (tui) „schrammen, streifen
(Pfeil, Kugel)*.

X. Id (til) .jem. belachen, ihn K. fa (qa) Interjektion der Ver- /
bespotten*. achtung und des Fluches. '
In folgendeu Beispielen hat K. stimmhaften Schnalz. Vielleicht

liegt der auch im N. vor, s. III.
N. t'ava (tavd) ,bersten, reiBen*.

f'avab „RiB, Sprung*.
K.w7vUZ/zz'-<7a’iw(-</yaiw),bersten, - ,

wie ein Geschwiir oder eine
Blase*.

K. u'kutki-dwili'kidi. (-gqwili- -f
Icidi) „gegcn ein Ding
schlagen, und fallen, sich
irren, fehlschieBen*.

Wortes weiB ich noch nicht zu

Uber lea s. VI.
(/kurus) „Knospe“. K. i-thula (q'ula) 5. „ein kleiner

runder Knopf*. ■ - /
um-thulo 3. ,Knopf*. 1

X. ist fem. Art., r 3> I ist regelmiiBig.
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Den SchluB des kafferschen
erklaren.

b. Na ma aspirierter Schnalz, Kafir st immh a fid-
cere brale r Schnalz. Vgl. oben 1, b.
N. t’heis (t/ieis) , SteiBbein*. K. um-diselo (-gqishelo) 3. , die i

Partie zwischen anus und/(5-
testiculi*. J

Wegen des Dipbtbongen und des s vgl. oben 1, a. -elo ist
ein hiiufiges kaflersches Bildungseleraent.

c. Nama Schnalz mit g, Kafir einfacher stimm-
loser Schnalz. t
N. dga (tga) „Kahlkopf werden*. K. in-fayi. (inqayi) 9. .Kahlkopf".

vgl. ama-teya 6; (-qeya) , ■
,Hottentotten“. a- '~ ''K-

Wegen q s. II, 11, 3. 2).
Uber -yi s. VI.

Die UnregelmiiBigkeit der Entsprechung kann ich nicht erklaren.
3. C e r e b r a 1 e r S c h n a 1 z.
a. Nama Schnalz mit k, Kafir aspirierter Schnalz.

X. tkeib (/khib) „Kopfttuch“. K. i-thiya (iifiya) 9. ,eine Decke c-/ i /.
fur den Kopf; ein groBes
Taschentuch, hierfiir ge-
braucht*.

Wegen des Diphthongs ei s. IV. b im X. ist iniinnl. Artikel,
fiber -ya K. s. VI.
X. fkarib (jkarlb) ,Honigbier*. K. i-thili'ka (iq'ilika) 5. „Honig-, :■

bier, starkes Getriink*. <//
Im K. ist a durch Vokalassimilation zu i, r regelmiiBig zu I

geworden.
X. fkurus
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Schnalz, Kafir a s p i r i e r t e r

K. in-fhawa (-ifawa) 9. .rote
Katze *■.

K. in-tholoica (-q'olowa) 9.
„Weizen“. •■' ' ■

K. thwesa (q'wesha) „sich ver-
bergen, entlaufen, weglaufen,
heimlich weggehen*" (Vieli).

Im folgenden Beispiel fehlt die Aspiration ini K. aus mir nicht
und dann tritt sogar stimmhafter Schnalz ein,

b. N a in a aspirierter
S c h n a 1 z.
N. thab {/hub) „die wilde rote

Katze “.
fhorob (Jhorob) „Korn, Ge-

treide**.
fhu (/hu) „fliehen“, thus

„Flucht“.

bekanntem Grunde.
vgl. oben 1, b; 2, b.
N. thara (/hard) „zuselien, auf-

merken**.

N. thova (Jliowd) „umkehren,
zuriickkehren**.

thovasens „die Bekehrung**.
Kropf leitet es von gqob^o/ca

wahrscheinlich nichts zu tun hat.

K. talaza (qalaza) ,nach alien
Richtungen herumsehen, auf-
merksam sein**. Davon wahr-
scheinlich abgeleitet i-dala.
(igqala) 5. ,ein BeobachterL.
davon vielleicht abgeleitet,
wenn nicht idala das Spiitere
ist, data (gqala) ,die
Aufmerksatnkeit auf etwas
richten, aufmerksani beob-
achten etc.“

K. i-dobo’ka (i-c/qob^oka) 5. „ein
bekehrter Mensch“. ■ ,,t-- • b

' /
N. /cjowo ab, vomit es also

c. bi am a Schnalz mit biasal, Kafir Schnalz mit
Nasal.
N. tneis (/nets) „Niere“. K. isi-nte 7. „die Lende^, nach

Ay lift’ ,die Niere“.
Wegen ei und s s. oben.
d. Nama Schna 1 z mit o, Kafir stimmhafter Schnalz.

N. dqab (/(jab) „der Knecht*1.

N. dqei (/ghi) „rulpsen“.

dgei-di „zaubern, hexen“. Da
von dgeiya „zauberisch“.

■

Uber die Endung -ya s. VI.

K. in-da'ba (gqaba) 9. ,Spott-
nanie fur einen alten hotten-
tottischen Mann**.

K. u'bu-di (gqi) 14. ,Zauberei,
Bezauberung**.

i-diya (-gqir'a) 5. „einer, der
erfahren ist in der Wieder-
herstellung oder Erhaltung
der Gesundheit**. (Verschie-
dene Arten der Arzte.)
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N. dgava (/gawa) „ etwas wie
verriickt, stier ansehen, mit
den Augen fixieren", vgl.
dgave (Jgavfi) „rugen, stra-
fen (mit Worten)".
4. Den tai er Schnalz.

K. da (gqd) „jemand, der Biises
getan hat, scharf ansehen",

a. Nam a einfacher Schnalz vor Vokalen, Kafir
e i n f a c h e r S c h n a 1 z. - / ■ '
N. foa (/oh.) „vol), vol! sein". K. ulcidhi-tioe (-ewe) , voll sein

bis zu m Rand".
Uber ukuthi s. oben.

N. fate (/awfi) „raten“.
fates „Rat“, tavc-taos .Rats-

versammlung".
fave-aob „Ratsherr“.

/ ■,

N. fe (/e) „sich etwas zum Ge-
schenk erbitten".

N. fatob (/awbb) „ Splitter,
Spahn".

N. fam (Jam) „endigen, aufhoren,
sich zuspitzen, gliicklich
sein".

fams „Ende, Spitze, Gliick".

nfama ist jedenfalls von ii
des nominalen n (Priif. KI. 9).

K. i-fawa (-cawa) 5. , Religiose
Versammlung, Sonntag", vgl. . ,
i-te'bo (-cebo) „Plan, Ab-
sicht, Rat", u-te'bano 11.,. j
„Beratung, Konferenz"; vgl.
ferner isi-dawu (-gcawu)
„ein vornehmer Mann*1, z

K. fela (cela) ,um etwas bitten, /
etwas verlangen“. f/i

K. i-te'ba (-ceba) 5. ^Splitter,
Stuck von einem Kurbis
Oder von Fleisch“. /'/'

K. in-fam (-cam) 9. „das Ende
oder die Spitze einesDinges“.

/
i-fham 5., u'bu-tham 14. ,

„gutes Gluck'
nfama (ncama) „zu Ende sein,

alle Hoffnung aufgeben".
dm abgeleitet unter Beibehaltung
Waruni in itham Aspiration ein-

getreten ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt nach II. 12. 3. a)
Analogiebildung vor: da aspirierte Stiimme in KI. 9 die Aspiration
verlieren, ist fham als Stamm von in fam angenommen.

In folgenden Beispielen ist der kaffersche Schnalz mit Nasal
verbunden, wohl ebenfalls unter nominalem EinfluB.
N. fl (/I) „o weh“. K. nfi (nci) Inteijektion des

Schmerzes und MiBbehagens.
fa (/u) „salzig, salpeterhaltig, K. munfu, (muncu) „sauer, salzig“,

salzig sein". vgl. munyu anderer Bantu-
sprachen, auf welches das
mu wohl zuriickzufuhren ist.

fba (/ba) „abfegen" (Schmutz). K. xikuthi-nlhwa (-nc'ica) „glatt
machen, reinigen, fegen, alles
wegnehmen im Kriege".
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Hier ist im K. sogar Aspiration eingetreten. Der Grund dafiir
ist mir nicht bekannt.

b. Nama Schnalz vor k, Kafir aspirierter Schnalz.
N. tkam (Jkdm) „pissen“. K. thama (damn} euphem. ,uri-

nieren*’.
N. fkuvu {/kuwu) „ausreiben, K. thu'ba (c'uba) ,scb41en, Korn

(Korniihren etc.) in der von eineiu Maiskolben neh-
Hand“. men, den Kern heraus-

nebmen“ etc.
Ohne Aspiration im Kafir.

N. fkan {/kdri) „absplittern“. K. tanda (canda) „sich teilen,
spalten, splittern".

Mit Nasal vor dem Schnalz und kafferscher Verbalendung:
N. tkunu {/kunu) „saugen“. K. utunza {ncunzd) ,aufsaugen,

absaugen“.
c. Na ma Schnalz vor A-7z, Kafir einfacher Schnalz.

N. tkhab (Jkhdb) „Kbrper, Leib, K. i-tala {-cald) 5. „die Seite“.
Seite, Flanke"; b ist Artikel. Uber la s. VI.
Ich hiitte erwartet, daB im K. der Schnalz in diesem Faile

aspiriert ware.
d. Nanin aspirierter Schnalz, Kafir einfacher Schnalz.

N. f/io {/ho) „schwarz und weiB- K. i-tola {cola) „eine Art von
bunt“. schwarz und weiBem Neun-

toter*1.
N. fhuvu {Ihuwti) „miide sein“. K. tubu'ka {cub^uka) vgl. <:ub'u

cub(ucub(u „sich matt, ab-
gespannt fiihlen".

Ein Beispiel mit erhaltener Aspiration babe ich nicht, doeh
kann das Folgende dafiir gelten, da die Aspiration nach kafferschem
Lautgesetz hinter in- Priif. KI. 9 weglallt:
N. thiib {/hub) „der weiBe Mann, K. in-hCbe'ko {-cubeko) 9. divi

der Europiier“. lisation“(neuerenUrsprungs).
In folgenden Beispielen ist

ration erhalten:
N. lhaos {/lidos) „der Sacku.

N. fhu {/liu) ,verzuckern (Honig)u.

N. fhovas {Hiowits) ,Grab1-.

aber n vorgetreten und die Aspi-

K. i-nthawa (ndawd) 9. „etwas
Rauhes, Sacktuch, eine ab-
getragene Decke“.

K. i-nthunthu {-ndundii) viell.
intunfu 9. ,der Zuckervogel,
Honigsauger“.o o

K. nffiwaba {ndwaba) „begra-
ben“ von i-nfhwa'ba 5. ,das
Grabu.
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leh vermute, daB das deni Kafir-Wort zu Grunde liegende
Hottentottenwort den miinnlichen /Vrtikel hatte und etwa *thovab
lautete.

e. Naina Schnalz mit Nasal, Kafir Schnalz mit Nasal.
N. tnom (/mini) -schmunzeln, K. ntuma (ncuma) -liicheln*.

liicheln*.
DaB die K. das p des N. als u gehort haben, wird verstiindlich,

da aucli Norddeutsche 6 in der Petrel als w auffassen.
f. Naina Schnalz mit <7,

N. dgavi. (Igawi) -besprengen.
bespritzen*.

In den folgenden Beispielen
aus mir unbekanntem Grunde.
N. dgab (J(jab) -Gras*.

dgaya -grasreich*.

0

N. dgib (/gib) -Erdwolf, Scha-
kalart*.
II. Lehn wor ter ohne S

N. ya -Interj. des Abscheus*.

N. yo*ro -graben* (ein Loch mil
der Hand in den Boden).

N. yu*rub -Pulver*.

N. boro* „das Gesicht mit Ocker
rot beschinieren1-.

N. da*yab -Dacha, wilder Hanf
zum Rauchen*.

Wahrscheinlich vom arab.
-rauchen*.

Kafir stimmhafter Schnalz.
K. daba (gcab'a) -glatt, weich

machen (lurch Besprengen
mit Wasser* (bes. beim Zu-
richten eines Felles).

steht aspirierter Schnalz im Kafir

K. in-t/ia (-c'a) 9. allgemeine Be-
zeichnung fur -Gras*.

vg). tad aza (cad aza) „rascheln
wie diirres Laub, Gras oder
Aste, wenn man darauftritt*.

d wahrscheinlich = y.
K. in-thi (-c'f) 9. -der miihnen-

haarige Schakal*.0 ixl 'i- - :
c h n al ze.1)

K. da Interj. des Ekels. Uber
d s. I, 2.

K. dolongaund dolonta (dolonga,)
,ein rundes Loch in derErde
oder in einem Kiirbis aus-
hohlen*; ubertragen ,bohreii“.

K. i-ruluwa 5. -Elintenpulver*.
Nach Kropf aus dem Holl.

Von welchem Wort?
K. im-bola 9. -roter Lehni zum

Beschmieren des Korpers*.
K. u'bu-da'/cwa 14. „Trunken-

heit*.
Vgl. Sotho madta'/cwane 6.

,Hanf“, 'taya -betrunken
machen*.

c,lr>j> „Tabak“, e)li=>a

1) Vgl. hierzu diesen Aulsntz Hd. 58 p. 728 Note 1, Brincker, Those 111.
Es sind nicht n u r die Schnolzo, die nus dem Hottcntottischen entlehnt sind.
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N. ga*o „herrscben, mil Gewalt
etwas nehmen8.

gaosib, gaosis „l<6nigreich“.
gaos „Herrschaft, Regierungs-

gewalt8.
N. gits 9Schafherde“.1)
N. goab sSchaum“.
N. hagub „Schwein“.

N. ha*s „ Stute
Wahrscheinlich sind die

und horse.

K. um-gawusi 1. „einer der liber
die Leute herrscht8.

K. i-gusa 5. ,das Merino-Schaf8.
K. i-gwe'bu 5. ,Schaum8.
K. i-hahgu 5. 9das zahme

Schwein8.
n nach II, 7.

K. i-hase 5. ,Pferd“.1)
n letzten Worte urspr. engl. hog

N. khovob (khowdb), khavob
9Sklave“.

N. mari*b „Geld8 (nur Geldes-
wert).1 2)
Von arab. „Vermbgen8.

N. sit* Interj. bei groBer Hitze.
N. so’e (soii) „in etwas verliebt

werden8.
N. te*s „der Schenkel, die Keule8

(Hammel).

N. tsa mils nwilde Wassermelone8.

N. tsii ,Schmerz, Pein, Qual
haben8.

K. i-kho’bo’ka 5. „Sklave“.
Uber ka s. VI.

K. i-mali 5. ,GeIdeswert, Geld”.

K. 6'u! „wie heiB ist es“!
K. stoesa „eine Konkubine neh-

men“.
K. in-'tethe 9., u-'tethe 11. ,das

Fleisch an der untern Seite
des obern Toils des Ober-
scbenkels“.

K. in-tsamntsam 9. -ein ge-"1 o
schinackloser Kiirbis1*.

K. u'kuthi-tsu. ,angstlich, rat
ios sein“, iCkuthi-tsu-tsii
„Schmerz haben8, i-tsu-tsu-
tku 5. „eine unangenehme
Empfindung, ein peinvoller
Schmerz”.

B. Unter den folgenden Beispielen wird manches nicht ganz
einwandfrei sein, ich glaube aber, daB die Mehrzahl richtig er-
kannt sind.

I. Lehnworter mit Schnalzen.
1. La ter al er Schnalz.
Vielleicht ist N. tha {Hh'a) „laden, stopfen8 mit K. u'kuthi-ta .

(■xd) ,in der Kehle feststecken8 zu vergleichen, wenn nicht richtiger
N. tab (Hab) „fest!“ beim Fangen von -Menschen mid Tieren zur
Erkliirung hierher gehort.

1) So schon Block, a. a. 0. p. 62.
2) Nach Biittiier, Sprachfiilirer p. 284, auch als otji-mariva iin Herero

gebriiuchlich.
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N. thareb (ttharib) -die gelbcn K.
Bliiten der Dorn-Akazien-
und //zantt-Biische11.

N. tkeib (Jlkxib) „Brustu. K.

Ich vermute in deni Kafirwort 

um-tale'ba (xaleba) 3. .Cryp
tocarpus specialis‘d (?)

um-thelo (-x'elo) 3. .die groBe
Ader (Aorta), die beini
Schlachten abgerissen wird;
der Sitz des Lebens, Herz,
Sinn, Gewissen“.

den Stamm the- statt tkei-.
N. tkui (IlkiU) „auf das Wild

lauern".
K. tioila von hoi (xioi) .fangen, //■

stoBen “ (vom Habicht).
N. tkam (Hkdm) ,festbalten, festkneifen “, davon N. tkami

(Jllcariu) .die Kette“ vennute ich in dem zweiten Teil des Kafir-
Wortes khonta (khonxa) „mit einer Kette Linden, fesseln“. /

N. than (Jtkdn) .hassen*1, davon tkansa „hUBlicb“ steckt
vielleicht in K. u-tanasi (-xanasi) dial. .Eifersucht1- vgl. i-nthathu ,
(inx'at'u) 9. ,HaBlichkeit“. , / / - 7/

N. tkara (JHeard) ,groB, dick, stark sein“ steckt vielleicht
in K. um-dadalala 1. .ein Riese“.
N. tkaub (Hkdub) .Lamm*. K. i-thwane (-xio'ane) 5. .Lamm1’.

Der Diphthong au ist ini K. umgekehrt als wa, die N. Endung
-b ist durch die K. Deminutivendung -ne ersetzt, wenn nicht -ne
Pluralendung scin soil, s. VI.
N. Ina (Hn&) Interj. des Staunens.

N. tnara (Jtnara) .Seitenstiicke
des Schadels1- (uber den
Ohren).

ra ist Artikel des Duals.

K. nta (nxa) Interj. des MiBver-
gniigens, der Verzweiflung.

K. i-nta (i-nxd) 5. .Seite, Toil".
i-ntaleiiye (inxalcnye) .an

der einen Seite “.
i-itt.ehye (inxenye) 9. .ein

Teil4.
In intalehye ist wahrscheinlich das nicht verstandene Dual

Suffix als I' enthalten.
In den folgenden Beispielen entspricht dem tn des N. t und

th des K. Der Stamm von N. tnaob (Jtndob) .GroBvater1- steckt
vielleicht in: 6// / ’J~~"

K. i-thego (ix^ego) 5. „ein alter, bejahrter Mann“ (zu go s. VI).
K. i-thi'ba (tx(iba) 5. ,ein GroBvater-Platz, von dem Vater

einem jiingern Sohn gegeben“. z.’ . .'-
K. i-tho'ba (ix'oba) 5. .etwas Altesu. -i-/ '
K. i-tho'ba'kazi 5. .ein sehr altes Weib*'. ■ ,

-'ba wahrscheinlich N. Artikel, s. VI.
N. tne (tine) .sprechen, reden, K. tela (xela) .sagen, mitteilen

sich unterhalten “. erziihlen1*.
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N. Inoue. (Hnowfi) „ausweichen
(im Reden), nicht feststehen,
zweideutig sprechen".

N. [nob (//nob) ,der Abhang
eines Berges11.

K. [o'ka (xoka) „sagen, was /y ;
nicht wahr ist, falsch be
nch ten11 etc.

K. (Fingu) u-[weso (uxiceso) 11. :< /
„Weg, der auf oder ein we-
nig untcr deni Gipfel eines
Berges entlang geht".

N. mit miinnlichera, K. wahrscheinlich mit weiblichem Artikel (s).
N. [na (Una) „lassen".
N. [nasib (//nasib) „die groBe

Eidechse" (krokodilartig mit
Schuppcnpanzer).

K. [! (re!) Interj. der Ungeduld:
„LaB mich!“.

K. u-tam (uxam) 1.,Monitor oder
Varanus Niloticus; ein Igu
ana. eine groBe Art Eidechse,
ahnlich wic ein Krokodil".

K. u-[andathi (uxangqat'i) 11.
3 was ausgestreckt ist wie
ein Iguana".

In beiden Sprachen scheint die Wurzel [nd in den betr. Wortern
zu stecken. Im K. ist der Nasal m bez. n vermutlich Ersatz fur
die Nasalierung des Vokals.
N. [nami (Undini) ,im Kopf

durcheinander werden".
Davon [nami.be (Hndmibe)

„etwas im Kreise herum-
drehen".

N. [khova-am (/' Uchowd-am) „auf-
machen, otfnen (Thiir, Sack,
Kasten mit VerschluB), ab-
decken (Mattenhaus), um es
in Ordnung zu bringen oder
zu verziehen".

N. [k/iom (llkhdm) „eine Leiche
einbinden oder -niiben, ein
Pack festbinden (auf dem
Reitochseri oder Pferde)".

N. dgoa (Hcjoii) ,drohen".

K. [ambulisa (xamb'ulisa) „lange
Zeit jemand ins Kreuzverhbr
nehmen".

-ulisa ist kaffersche Endung.

K. [ho'ba (xo'ba) ,zur Reise fertig
machen, fur ein Gefecht
oder einen Krieg sich vor-
bereiten".

// '■

K. [homa (x'oma) ,aufheben,
aufhiingen an einem Strick
oder Hakeu*. /

K. dwadnia (gxicagxusha) „ver
folgen, schelten, mit Worten

; r' ' streiten".
In K. i-dwemi, i-dvoemu (igxicemi, igjnoemu) 5. „ein schielender

Mensch" liegt als zweiter Teil die N.-Wurzel mu ,sehen“, mil-i-
,Auge“ zweifellos vor. Vgl. N. [ho'e-muse (Uhoe-muse) „einiiugig"
(se ist adverb. Endung). Den ersten Teil mocbte ich jedoch nicht
auf N. [ho'e zuriickfiihren, da K. einen stimmbaften Schnalz hat
und die Bedeutung nicht recht zu stimmen scheint. Vielleicht
hiingt dtoe- mit N. dgo'e (Hgoe) ,liegeu“ zusammen.
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In den folgenden Beispielen scheint abweichend von der zu
erwartenden Hegel dem dg des N. ein stimmloser Schnalz zu ent-
sprechen, vgl. oben A. I. 2, c). JU:-. ■■ ■
N. dgavob (Ugawdb) ,der Stein-

haufen'.

X. dgei (Hgei) „buttern, karnen'.
dgeib „ButterfaB“.

X. dgei (Hgei) ,zur Seite stollen'.

N. dgbab (Uguab) „der groBe,
dieke Frosch'.

X. dgurus (/tgurus) „Quarz,
Marmor'.

-s fem. Art.

2. Palataler Schnalz.
X. fas (fits) „der Tanz, der

Riettanz'.

X. t'Icarus (fkariis) , der hin-
terste Teil des Gaumens'.

X. tnu (tnu) ,schwarz'. vgl.

X. d'gu (tgii) (anhaltend) trin-
ken (ohne abzusetzen).
3. C e r e b r a 1 e r Schnalz.

X. toa (Joa) „traurig, betriibt
sein“.

toa-taras ,die Witwe'.

X. tan (/<tw) ,Wehe fiihlen,
Schmerz empfinden'.

Doch vgl. unten thana.

X. tar is (Idris) „Steinbock“.

K. um-tawu’ka (-xawuka) 3. ,ein
steiler, schwer zu ersteigen-
der Berg, Steinkluft, PaB'.

K. i-Wbiga (-xibiya) ,Butter-
milch'. < ,

K. ti'kita (xikixa) „schutteln,
stoBen, schlagen'. ///■ <

K. i-toto 5. „eine KrSte.?ein
groBer Frosch “. ? /o

K. tulu’ba (xuluba) „Steine in
den FluB werfen, um das
i-danti zu toten; uber-
haupt: mit Steinen werfen'.

L’ber -'ba s. VI. y/,/;' ' '

K. in-datu (ingqaqu) 9. ,Tanz
der Manner'.

d nach n statt t nach II.
K. um-tala (-gala) 3. nKehle'^

vgl. aber X. thara (Jhlira)
„die Kehle reinigen'.

K. i-dumbi (igqumbi) , Bl cu
be ere' nach Ayliff. ■< //*'

i-tumbe (iqumbe) „Brombeere“
nach JohL _i^)l

K. i-tola (iqold) 5. „ein Trunken-
bold“.

K. in-aioalasu (ingqivalashu) 9.
,elende, verlassene Person,
Hottcntotte'.

d statt t nach n auf Grund
von II. Vgl. noch unten
X. fnoreb.

K. thana (q'ana) '„sich unbehag-
lich fiihlen, viel Schmerz
nach Empfangnis, Kastration,
Beschneidung empfinden'.

vgl. K. i-tsa'bantha (itshabanq'a)
5. „Steinbock“ (eine Anti-
lopenart) C’alotragus tra-
gulus.
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. tkana {/kand} .hinderlich,
liistig sein11.

. tkuvu {Ikrtwu) .umdrehen,
umkehren, wiederkehren11.

. tkei (Jkci) .kalf.

. tkoras {/koras) ,die Masern1-,
gei-tkoras {gei .groB“) .die
Pocken“.

. tlcavagas (Jkdioagas) .der
Siiden, woher die Voreltern
der Nama stammen".

. fkava {/kdioa) ,guter Geruch".
fkao {/kdo} ,riechen“.

. f.kara {/kdra) .hinter sich
herschleppen“.

. tkhova (Jkhowd) .losbrechen,
durchbrecben (eine Mauer
mit Gewalt)“.

Docli vgl. unten dgovo.
. thareb (Jhareb) „das Dicke

der sauern Milch11.

. fhbas {/boas'} „ Knopf kirri“.

. thai {/hhi) .Wild zu Pferde
jagen, jemand jagen“.

. thara (/hard) .gering halten,
unwert achten*.

. thora {/bora) .kriippelhaft,
kriippelhaft sein1-.

. tnoreb {/north} .die wilde
Katze*1.

. tnoub {/north) ,der rote
Ocker".

K. vielleicht thana s. oben N.fan.
- / h.A: ■

K. ukuthi-tu {-qu) ,gehen und
schnell wiederkehren11.

K. in-dele {-gqele) 9. .Frost,
Kiilte*1. d nach II. 12, 3 b).

K. in-da'kata {-gqakaqa} 9. .die
Pocken1-. d nach II. 12,3 b).

'k statt N. r s. IV. zu 2, Note.
vgl. K. u-tha'kantu {-qtakancu)

1. „ein Hottentott“.

vgl. K. i-thaga (nach andern
i-tha'ka) {-q(aga} 5. .eine
kleine 13uchse,daher Schnupf-
tabaksdose etc.11

vgl. K. tala ,beginnen“.
vgl. K. kho'kela ,fuhren“ mit

kolca „ ziehen, sclileppen1-
in andern Bantusprachen.

K. dobo'ka {gqob'oka} .durch
brechen, durchbrochen sein1-.

K. in-tha'ka {-q<a!ca) 9. „sebr
dicke Milch, Kiise“.

s. fiber- ’k ftir N. r IV. zu 2, Note.
K. i-de'ba {-gqebd) 5. .Knopf-

kirri“; i-dola 5. .Keule1-.
K. in-thina {-q'ina) 9. .Jagd-

gescllschaft11.
K. isi-tale'kiso {-qalekiso) 7. ,der

Fiuch“.
K. isi-thwala {-(fioala) 7. .eine

lahme Person, ein Kriippel1-.
vgl. K. in-dwalasu {-gqivalashu)

.eine Art Marder11.
Kropf hiilt das Wort fur iden-

tisch mit indwalasu .elende,
verlassene Person1- s. oben toa.

Vielleicht gehort hierzu der
zweite Toil des Wortes:
um- fato’ba {-qaqoba) 3.
.Katzendorn1- (ein Unkraut).

K. in-dombela, in-dombo {-gqo-
mlfela, -gqornb'o) 9. .rote
Farbe, wie die von Blut1-.
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N. tnd (/nd) ,leuchten (von sich
selbst); Licht von sich geben*.

N. dgorab (/gordb) „Koranna-
stamm*, von dgora „kahl,
kahl sein*.

dgora-tanas „Kahlkopf“ vgl.
d'ga.

K. vgl. z. B. inyang a ili-tanda
(-qanda) „der Mond scheint
hell*.

tataviba (qaqandfa) „ von
glilnzend weiBer Farbe sein,
gliinzen, scheinen*.

K. ama-twelana (-qtvelana) 6.
,die Nama oder der Nama-
kwa-Stamm*.

(•ana ist Deminutiv doch vgl.
VI) s. oben ama-teya.

Die Bezeichnung ist offenbar abgeleitet von den kahlen Stellen
in den Haaren der Hottentotten, vgl. die Benennung „ Kahlkaffern “
s. unten VII unodala.

K. um-dolotho (-gqolotfo) 3. ,diinn stehen von Gras,Vgl. noch
Haar etc., Arraseligkeit*.
X. dgarab (/garab) , die miinn-

liche Scham*.
N. dgai (Jgai) „binden, packen,

aufladen*.
dgaiseni (/gaiseni) „Giirtel*;

X. dgarub (/garub) „Pack- oder
Reitochse*.

Uber r vgl. IV. zu 2, Note.
X. dgoreb (/goreb) ,Zebra*.

K. r' steht fur N. r nach
IV. zu 2, Note.

X. dgove (/gowe) „auf Lauf brin-
gen (durch eihcn Laut)*.

X. dgovo (/g6wo) ,ein rundes
Loch haben, hohle Augen
haben*, vgl. oben fhova und
tkhova.

X. dguri (fgurf) „hocb, hoch-
miitig sein; hocb, hoch-
inutig*.

X. dgui (/giii) ,klopfen (Wunde,
Eiterbeule)1-.

Vgl. dguvu (/guimi) .klopfen*.

N. dguru (/guru) „donnern“.

K. da (gqd) „sich paaren*
(obszbn).

K. bint a (b'inqa) ,die Lenden
giirten “.

ibintaioa 5. ,ein Giirtel*.
Uber tea s. VI.

K. i-tegu (-qegu) 5. „ein Pack-
ochse“, s. oben dgai.

Uber -gu s. VI.
K. i-twarca (-qwarea) 5. „das

Quagga*.V OO

K. in-do'be (-gqobe) 9. „Eile,
schnelles- Laufen, heftige
Anstrengung* etc.

K. dobo’ka (gqob'oka) „heraus-
brechen, bffnen, durchbohrt
sein, durch und durch ge-
stofien sein, so daB ein Loch
entsteht* u. s. w.

K. isi-tula (-quia) ,ein starker,
prablender Mann wie Go
liath*.

K. i-ntu-ntu-ntu (-nqu) 5. „Ton
des auf den Kopf schlagens*.

Vgl. tondotha (qongqofa)
,klopfen“.

K. u'/cuthi-du (-gqu) „Ton des
Donners, Schall eines
Schusses*.
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X. dgom (Jgoin) „ brummen 8
(StrauB).

Vgl. dgui (Jgut) „frech, zu-
dringlich sein (Lowe, Wolf),
briillen (Lilwe, Wolf, wenn
sie bbse sind)8.

N. dgos (Igos) „Dorn, Kaffee-
baum mit Schoten, deren
Kerne wie Kafl’eebobnen ge-
braucht werden8.
4. D e n t a 1 e r Sch n a 1 z.

X. ton (Ion) „einen Namen baben,
heiBen, nennen8.

N. tui (Jilt) „fein, fein sein8.

N. tami (Jami) Bscharfsichtig
sein8.

N. td (Id) ,naB“ , davon ta-td
„naB macben, netzen, be-
wiissern8.

N. turiya (lur'i/a) „schniutzig8.
turi-turi „bescbmutzen8.

X. taisen (laiseri) „krank wer-
den, krank sein*.

taiseni „Krankheit8.
X. tkavu (Ikawu) „die Haare

kftmmen8.
tJcavus „der Kamni*.

X. tki (Het) „keimeu, sprossen8.
this „der Keim, der SproB,

das plotzliche Erscheinen,
Hervorkommen “.

X. ikon (Ucon) Jucken8, vgl.
vielleicht tkon-tkon ,Kitzel
empfiuden uber etwas, SpaB
an etwas baben8.

K. dhuma (gifiund) ,briillen wie
ein Lowe oder wie die See8.

K. i-dwaba (-gqwabd) o. ,Kaffee
obne Zucker8.

K. tona (cona) „scbworen8-(man
nennt beim Schwbren den
Namen des Stammeshaupt-
lings).

K. u'kuthi-twi (-cioi) ,lang,
schlank, gerade sein8.

Oder vgl. u-ntuthu (-ncul'it)
, etwas Wohlscbmeckendes,
Hiibscbes, SiiBes8.

K. ntame'ka (ncameka) ,auf-
merksam sein8.

K. nfentesa (ncencesha) „Wasser
leiten, bewiissern8.

Die beiden n im K. sind wold
veranlaBt dutch den nasalen
Vokal des N.

K. ntola (nc'ola) ,faul, schmuizig,
unrein sein8.

K. i-thasawe (-dasawe) 5. „lues
venerea*.

K. thaza (daza) ,die Haare kiim-
men8.

in-taza 9. ,der Kamm8.
t statt th nach II. z weiB

ich nicht zu erkliiren.
K. ulcuthi- fhili'Icithi (-dilikit'i)

,pldtzlich aufspringen, un-
erwartet hervorbrechen8.

K. totombela (cocomb'eld) ,sich
putzen, sich fein anziehen8.
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N. tkbu (/kou) ,zu Ende gelien,
am Ende sein, auslaufen8.

tkbv.-tains .das iiuBerste Ende,
der Ausliiufer8.

N. tku (Ikii) „herausziehen (Holzer,
Niigel)8.

N. tkuru (Ikurii) „sauer, trocken,
rar8.

tkurubeb ,Briihe, Sauce8.
N. tkho (Iklio) ,schleifen, schiir-

fen“.
N. thovob (Ihuicob) „Diiinmerung,

Zwielicht8.
N. thuvi (thuwi) „Luft, Schleim

u. dgl. scharf durch die Nase
ziehen8.

N. thiias (Huias) ,I<atze8.

K. u-thothoyi (-c'oc'oyi) ll.„der
Scheitel, die Zinne, kegel-
formige Bergspitze etc.8

Uber -yi s. VI.
tho-pha (c'op'a) ,auf der

hochsten Spitze sitzen8.
-pha Verbalendung 4.
Vgl. K. tonon'tela (conontela)

,ein Ding, eine Handlung
ganz zu Ende bringcn, fertig
machen “.

K. ntothula (ncot'ula) „heraus-
ziehen, Unkraut ausreiBen,
Haare von einer Haut ab-
zupfen, Zeltpfibcke aus-
ziehen “.

K. i-ntholo (-nc'olo) 9. „der Saft
einer Schlingpflanze, bewirkt
eine Art Trunkenheit8.

K. tola (cola) „fein mahlen wie
' Mehl*.

K. xc-folothi (-colot'i) 11. „das
Zwielicht ana Abend “.

K. nhoeba (ncioebd) dial. ,eine
Prise nehmen“.

K. vn-thwenta (inc^wenxa) ,der
KatzenfluB“.

N. tnavab (Jnawab) ,der junge K. in-tini'ba (inciniba) 9.
StrauB*. »StrauBs.
Warum K. i statt a hat, weiB ich nicht; vgl. jedoch tgirtb

neben Igairib und tgeirdb .der SchakaP mit iihnlichem Lautwechsel.
N. tnuvi (Inuwi) .kriinklich

werden“.

N. dgui (Jgui) ,ein“.
Vgl. tana-tana .vorangehen,

an die Spitze treten“.
N. dgo'e/a (/goe/d) ,zum Schini-

pfen und Fluchen neigend8,
von dgo'e .schiindlich schim-
pfen, fluchen".

N. dga-domi (Jga) ,die Speise-
rOhre8.

K. in-dtoihye (-gcwinye) 9. lues
venerea.

d statt t nach II.
K. 'tanti (tanci) .der Erste8.

K. i-dweka (-gcweka) 5. „der
weiBe Mann, ein Spottname,
bei den Hottentotten ge-
braucht8.

vgl. K. in-la'kanta'ka (incaka-
ncaka) 9. „das Ziipfchen, das
Gaumensegel8.
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N. dgarib (Jgiirib) , Unkraut,
Quecke".

II. Lehn wfir ter o h n e S
N. yai „den Koitus ausiiben".

N. ya*mi ,der Lowe".

N. ya-d'ga (yd-tga) ,belagern“
von yd „umzingeln, besetzen,
anfallen".

N. yo*re Blosmachen, Ibsen, los-
reiBen".

N. yo*yo*n Collect, fiir alle klei-
nen, kriechenden und schlei-
schenden Tierchen; Spuk".

N. goa* ,ruhmen, preisen, loben".

N. hee „nein“.
N. Icha*i „absondern, ausscheiden

(zu besondern Zwecken),
heiligen".

N. khu*i , etwas aus der Erde
stechen".

N. sdo „zeichnen, dem Vieh ein
Abzeichen oder Merkzeichen
machen, urn es zu erkennen".

N. sari* ,besuchen,Visite machen".
sari*ya .geni besuchen".

N. sisen, sisensa „arbeiten, ein
Bediirfnis verrichten".

N. so* ar a. so*ra .gering schiitzen,
unterschatzen".

N. tami „umwickeln, umbinden".

K. in-taluka (-caluka) 9. ,eine
Art von Unkraut mit gelben
Blumen, gut zum Decken".

chnalze (in erster Silbe).
K. u-r'alo 11. ,ein starkes Ver-

langen".
K. i-r'amnhoa (i-r(ai>mcwa) 5.

,ein Raubtier; ein wildes,
gelalirliches Tier".

K. r*ata (r'aqa') „etwas rand um
etwas machen".

K. r^ola , herausbringen, aus-
ziehen" z. B. das Schwert.

K. i-rohga (yc oder r?‘?) 5. „eine
Art Kiifer, die den Leuten
in den Leib kriechen und
Schmerzen verursachen soil".
(Abei-glaubische Idee der
Kaflern.)

K. um-gwa'bi I. ,der Sanger".
Uber -bi s. VI.

K. hayi ,nein“.
K. Ichetha „auswiihlen, auslesen"

(Icye.tha wird ini Sotho fiir
,heiligen“ gebraucht).

K. isi-lchwili 7., u-lchwili 11.
,cin scharf zugespitzter Stock
(wie ein Speer), von Knaben
gebraucht".

K. i-sanarea 5. „AIarke, Flecken".

K. sar(a „herumgehen, um Bier
zu suchen".

(Vgl. fiber N. r IV zu 2 Note.)
K. se'benza ,arbeiten“.

K. nz statt N. ist erkliirlich,
da K. kein ?is, sondern nur nts
hat. Uber die Ilerkunft des
’b babe ich keine Vermutung.

K. sola ,jem. oder etwas nicht
mbgen, unzufrieden mit jem.
sein".

K. ’tanda „aufwickeln, um-
wickeln" (?)
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Wenn von den vorstehenden Wortern das eine odor das andere
sich auch bei weiterer Forschuns anders erkliiren wird, als hier
geschehen, so kann dock angesichts dieser Fiille von Beispielen von
einem zufiilligen Ubereinstimmen nicht die Rede sein.

Es wuren also nur drei Fiille mdglich. 1. Die Worte sind aus
dem Kafir ins Naina eingedrungen. 2. Die Worte sind aus dem
Nama ins Kafir gekommen. 3. Beide Sprachen haben die Worte
aus derselben Quelle.

Der Fall, daft Kafir-(Bantu-)Worte ins N. eingedrungen sind,
ist an und fur sich nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, daB Bleek
recht hat. wenn er beri*b .Ziegenbock" (nicht be*irab „Widder“
von be*i ,stoBenL), berths „Ziege“, Stamm beri, von Sotho 'puli
„Ziege“ ableitet. Das Wort konnte im N. nicht anders lauten, wenn
es aufgenommen' wiire, als es lautet, hochsfens konnte man bun
vermuten.

Aber obwohl Nama und Herero als Nachbarn so lange zu-
sammenwohnen, haben sich Herero-Worte nicht ins Nama ein-
geschlichen, wahrend sich Nama-Worte im Herero finden z. B.
-kavira „reiten", s. Brincker, Herero-Wbrterbuch p. 69., von N.
tga*wi ,reitenli, sowie otji-tauva, otji-mariva bei Biittner, Sprach-
fiihrer p. 273. 284.

Da nun aber die oben angefiihrten Vokabeln mit dem uns sonst
bekannten Namasprachgut ubereinstimmen, aber aus dem Bantu-
spraebgut sich nicht erkliiren lassen, scheint mir Fall 1 fiir obige
Vokabeln ausgeschlossen zu sein.

Hierzu kommt, daB im Vorhergehenden bereits das Eindringen
von Bildungselementen des N. ins K. an einer Reihe von Beispielen
gezeigt ist. Ausfiihrlicher wird dieser Vorgang in VI. besprochen
werden. Fiir das unigekehrte, daB Kafir-Bildungselemente im N.
vorkommen, ist auch nicht die leisestc Andeutung zu finden. Ich
glaube deshalb, daB Fall 1 im allgemeinen, besonders fiir die Schnalz-
laute als ausgeschlossen gelten kann.

Der Fall 3 ist oben zur Erkliirung einzelner Worte angenommen,
die arabischen oder englischen Ursprungs sind. Diese wenigen Fiille
koramen fiir das Gauze nicht in Betracht. Auf die Worte mit
Schnalzen finden sie so wie so keine Anwendung, da in den in
Rede stehenden Fremdsprachen Schnalze nicht vorkommen.

Die Moglichkeit ist allerdings gegeben, daB die obigen Worte
mit Schnalzen aus den Buschmannsprachen sowohl von den Kafir
als von den Nama entlehnt seien. Ich halte das aber im allgemeinen
fiir ganz unwahrscheinlich — einzelne Fiille miigen ja vorkommen —
aus dem einfachen Grunde, weil die Buschmannsprache andere
Bildungselemente hat als das N. und jedenfalls Mask, und Fem.
nicht unterscheidet. Wir sehen aber. daB solche Bildungselemente
vielen Lehnwiirtern anhaften, vgl. unten VI.

Das kann zugegeben werden, daB die Nama seiner Zeit durch
den Verkehr mit den Buschleuten Worte mit Schnalzen aufgenommen 
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baben. Ja es ist nicht unwahrscheinlich. daB die Gowohnheit zu
scbnalzen ibnen von dorther zugekommen ist. Bei den K. aber ist
offenbar der Vorgang ein anderer. Sie liaben die fertigen N.-Worte
oft mit saint den Bildungselementen aus dem N. berubergenommen.
DaB sie auBerdem nocb das cine Oder andere Wort, direkt von
Buschleuten erhalten baben, ist dadurch niebt ausgesclilossen.1)

Es bleibt also in der Hauptsache nur cine Moglichkeit often.
nilmlich die, dafi das K. Lehnwbrter in groBer Zabl aus dem Hotten-
tottischen aufgenommen bat. Icli erinnere dabei nocb einmal daran,
daB selbstverstandlicb der in das Kaft'erscbe aufgegangene Hotten-
tottendialekt nicht einfach mit dem Nama identiseb ist, sondern
ihm nur sebr nalie stand. Wenn ich oben vom Nama spreche, so
meine icb naturlich diesen uns niebt melir erbaltenen Dialekt des
Hottentottischen.

VI. Vcrglicheue Bildungselemeute.
Beim Aufsuchen der Reste von Bildungselementen des

Hottentottischen im Kafir wird sich die Beacbtung folgender Ge-
siebtspunkte empfehlen.

1) Im allgeraeinen wird sicli keine Regel dariiber aufstellen
lessen, ob das bottent. Wort seine Bildungselemente behielt oder
abwarf, als es berubergenommen wurde. Es blingt das eigentlich
vom Zufall ab. Verstand der Kaffer, der es zuerst gcbrauchte,
hottentottiseb, so ist wabrscbeinlicb, daB er den Wortstamm heriiber-
nabm und ibn mit Bildungselementen aus dem Bantu versah, ver
stand er es niebt, so ist wabrscbeinlicb, daB er das Wort, wie er
es horte, mit bottentottischen Bildungselementen lierubernabm.

2) Es verstebt sich von selbst, daB solche Bildungselemente.
die im Kafir kein Aquivalent baben, wie die Duale und die Ge-
schlecbtsbezeicbnung, nicht verstanden warden, und daB ein Wort
mit Dualendung im Kafir Singular sein kann, oder ein Wort mit
Femininendung einen Mann bezeichnen kann.

3) Wo die hottentottische Endung mit irgendwclchen Bantu-
endungen gleichlautet, wird das Sprachgefuhl bcide vermischen, und
hier ist dann nicht immer mit Sicherheit festzustellen, was eigent
lich vorliegt.

4) Da im Kafir vokaliscber Auslaut notwendig ist, werden
hottentottische Endungen, die konsonantisch schlieBen, mit ScbluB-
vokalen versehen werden, bei deren Wahl das kaft'erscbe Sprachgefuhl
und nicht hottentottische Grammatik naturlich entschieden hat.

5) Kaffersche Substantive kbnnen von Verben, Verba von Sub-
stantiven gebildet werden. Wir diirfen also von vornherein fur
moglich balten, daB wir Verbalsuffixe am Nomen und Nominalsuffixe
am Verbuni finden.

1) Jobl versichert, daft die Knffern selbst behaupten, vide Flurnamen von
den Buschleuten entlehnt zu haben, s. unton VII.
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Ich werde im Folgenden auf die Beispiele, die oben bereits
angefiihrt sind, nur kurz verweisen, wenn sie nicht besonders AnlaB
zu weiteren Ausfiihrungen geben. Ich babe denselben aber noch
manches Nene beizufiigen, fur das ich cine sichere Ableitung des
Wortstammes aus dem Nama noch nicht geben kann.

1. Die Nominalsu ffixe.
b ist das Suffix Sing. mask., dessen voile Form ba lautet.

Vgl. dazu das Suffix bi (,ihm, ilin1-) und die Nebenform i. Wir
diirfen also ba, bi, b fur dies Suffix annehmen. Da die Aussprache
des b in den Hottentottendialekten scbwankt, darf es nicht Wunder
nehmen, wenn ich im Folgenden als Entsprechung fur b im Kafir
'b und w filr mbglich halte. Den SchluBvokal i habe ich bisher
noch nicht gefunden, wohl aber e, hiiufiger ist a, aber auch u
kommt vor. Die Labialis 'b nimmt im Bantu auch sonst gem u
(als labialen Vokal) nach sich an, um konsonantischen Auslaut zu
vermeiden, 'bu steht also vermutlich fur hottentottisches b.

Die Bedeutung von -'ba als Singularsuffix ist noch erhalten *)
in idala'ba 5. ,Schulter“ s. oben, dessen Plural ama-da lautet,
s. union -ra Sufi'. Du. com.

Die maskuline Bedeutung kann nicht zur Geltung kommen,
da das Kafir eine solche nur bei dem naturlichen Geschlecht kennt.

8. ferner oben V. um-tale'ba 3., i-tki'ba 5., i-tho'ba 5.,
isi-da'bo 7. und u-da'bo 11. neben ulu-da 11. ohne bottentott.
Artikel; in-fhawa 9.; in-fholowa 9.; i-de'ba 5. neben i-dola, das
vielleicht urspr. Dual, dazu ist, um-fato'ba 3.; in-dombo 9., wo
sogar mb statt 'b vorliegt, wahrscheinlich veranlaBt durch die Ver
bindung mit Nasal nd in der ersten Silbe; in-da'ba 9., i-bintawa 5.,
i-dwa'ba 5.; in-tini'ba 9., i-thasawe 5., in-thawa 9.; i-ruluwa-,
i-gwe'bu 5.

In folgenden Wortern tritt unstreitig ein Suffix 'ba (oder
iilinlich) im Kafir auf. Dasselbe scbeint auf den Sinn des Wortes
keinen EinfluB zu haben, eine Erkliirung aus dem Bantu vermag
ich nicht zu geben, auch keine Analogic dafur in andern Bantu-
sprachen. Die Worte, in denen es auftritt, enthalten in der Regel
Schnalze oder andere dem Bantu fremde Laute, die wir als hotten-
tottisch erkannt haben.

isi-tulu'ba (-quluba) 7. = i.si-tula 7. „der Oberschenkel".
i-thetse'ba 5. ,ein bildlicher Ausdruck, der die wahre Meinung

verbirgt; Betrug, Tauschung1-.
Vgl. dazu ama-fhetsu (>., das nur im Plural gebrancht

wird, „List, Betrug, Kunstgriff1’, s. unten.
Von binta „binden“ ist gebildet i-bintawa 5. ,der Gurtel11,

s. oben.

1) Auch im Hororo otji-mariva, otji-tauva von N. marib, daub s.
Biittner, Sprachfuhror p. 273. 284.
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i-ndo'be 9. _Eile“ von u’kutJii-ndo (,-ngqo) ,gerade ausgehen,
ohne sich rechts oder links zu wenden’.

i-nfaba 9. ,Unm8glicbkeit, Schwierigkeif, vgl. i-nfa-nta-nfa
9. .Schwierigkeit*.

i-nteba (-xeba) 9. „Wunde“ vielleicbt von thela .schlachten,
toten“, vgl. nthwel&fa „verwunden in einem Kampf oder Gefecht"
und i-nthwclafa 9. ,Wunde, Verletzung*.

i-wa'ba ,Schwarzer Ochse mit weiBen Flanken“, vgl. i-wasa
dasselbe, s. unten.

i-warolo 5. „schwarzer Oclise mit weiBem Bauch und Beinen”.
Der Du al is wird ini Mask, mit -kha gebildet, in den Dia-

lekten lautet das Suffix khwa bez. kioa. Die Verbalendung -ka
ist im Bantu, auch im Kafir hiiufig, von solcheu Verben werdeu
Nomina auf -ka und -ko gebildet. Das Suffix -'ka, -'ko kann dem
Laut nach also sehr wohl JBantu-Ursprung haben, jedoch ist dies
fur folgende Beispiele nicht wahrscheinlich. Die Dual-Bedeutung
fiillt dabei allerdings ganz weg.

S. oben um-tawu’ka {-xawu'ka) 3., i-thili'Jca (-q* Hik'd) 5.,
in-fha'ka (-q'aka) 9., in-talu'ka (-caluka) 9., i-kho'bo’ka 5. vgl.
u-tho-tho-fho 11. — u-tho-tho-'ka 11. dial. „die Luftrdhre* und
i-ta'ku 5. „Flaschenkiirbis‘ mit u-tala 11. .kleine, runde Wasser-
melone*.

Der Plural des Maskulinum wird mit dem Suffix gu gebildet.
fiir das ich uur wenige unsichere Beispiele habc. So viol ist aber
gewiB, daB das Suffix -gu, fiir das ich eine Erklllrung aus dem
Bantu nicht finde, wiederholt im Kafir vorkommt.

Vgl. oben i-thego (-x'cgd).
Vgl. ferner i-tegu (-qegu) 5. „ein Packochse“ mit N. dgarub

(Jgarub).
Vgl. -tamagu ein Zauberwort: ,sei freundlicb, ruing*, wenn

hier nicht Optat. vorliegt.
Vgl. i-sesegu 5. „besonderer Gesebmack und Geruch der Milch

in der Regenzeit*.
um-sologu 3. .der Geist einer abgeschiedenen Person*.
(Vielleicbt gebbrt hierher ama-fJiet.su, das etwa fiir -fhetscgu

stehen kbnnte und dann echter Plural zu -thetse'ba wiire, s. oben.)
Das Sufi’, fem. Sing, auf 6-, in voller Form sa, ist im Kafir

mehrfacb nachgewiesen. Das s des Nama tritt im Kafir meist
als 5 auf s. V. Die SchluBvokale sind wie bei b: e, a, u, auch o.

Ubrigens bat das N. eine groBe Freiheit im Gebraucb der
Geschlecbtsbezeichnung, dasselbe Wort wird je nachdem der Redende
es aufgefaBt wissen will, einnial als mitnnlicb, ein anderes Mai als
weiblich gebraucht.

Vgl. oben V. i-tesa neben i-fa .Zeit", u-tweso 11.; i.n-dwalasu
9., um-diselo 3, flacesa ^weglaufen* ist vielleicbt denom. von
hottent. thus .Flucht* und hat die fem. Endung mit ins Verbum
hineingenommen; i-gusa 5.; i-Jiase 5.
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Ferner vgl. i-icasa 5. ,schwarzer Ochse mit we iBen Flanken1"
mit i-wa'ba s. oben.

i-dedesi ,ein seltsamer, schmutziger Menschu = i-da-da 5.
Das Suffix des Plural fem. -ti, -te habe ieli bisher nicht

sicher nacbgewiesen.
Neben mask, und fem. gibt es ein comm, auf i bez. e.

Die Endung i und e isrt im Bantu so hiiufig, daB hier einstweilen
nichts sicher festzustellen ist, da die Gefahr der Verwechslung mit
Bantuableitungsendungen zu nahe liegt.

Vgl. indessen oben V. in-tayi 9., i-thiya, u-lhoffioyi 11.
Der Dual comm., der auch fiir das fem. gilt, ist indessen

hiiufiger nachzuweisen. Das Suffix lautet -ra, also im Kafir -la.
Es bleibt zweierlei zu beachten, 1) daft auch hier Verwechslungen
mit dem Bantusuffix -la vorliegen kiinnen. 2) daB Z zwischen zwei
gleichen Vokalen im Kafir gelegentlich ausfiillt, daB also ala zu a
werden kann.

Das Kafir hat keinen eigentlichen Dual, doch wird die 6. (ma-)
Klasse hiiufig dualisch gebraucht fiir doppelt vorhandene Korperteile.

Vgl. oben ama-da „Schultern" (wahrscheinlich fiir -dalala) als
Dual zu i-dala'ba.

Vgl. i-ntalehye neben i-ntehye „Seite“; i-fala 5. „Seite“
mit N. tkliab.

In alien drei Fallen liegt dualische Bedeutung vor, in dem
ersten Fall wird die Form auch nur im Plural gebraucht, der ja
eigentlich ein Dual ist, in den andern auch im Singular.

Vgl. ferner i-dola 5., i-tola 5. und auch i-tanda 5. vielleicht
mit nasaliertcm Suffix -nda statt -nla.

Vgl. ferner i-thula 5. ,kleiner, runder Knopf“, uni-fhulo 3.
.Knopf" mit i-thoSa 5., um-fhosa 5. ,ein flacher, runder Knopf"
und i-tumbi 5. .Knospe" vgl. dazu N. tkurus ,Knospe“. Ich halte
-flndo fiir den Stamm = N. tkuru, -fhula fiir Dual. comm, statt
*fhuhila, fhosa fiir das fem. = N. fkurus, -tumbi fiir das mask.
mit Nasalierung statt "-thulubi.

Vgl. ferner Kafir isi-lathula 7. „Schuh“ mit N. tharob
^Fellschuh".

Der Plural comm, n bez. na tritt vielleicht als -ne und
-na im Kafir auf. Da aber diese Endungen als Deminutive und
als Ableitungen von -ana rezipr. vorkommen, ist eine sichere
Identifizierung vorlilufig zu schwierig.

Vgl. ama-hcelana. 6. ,das Nama-Volk“.
Die Deminutiva endigen im N. auf -to, was wir als -la

im K. wiederfinden miiBten. Es ist zu beachten, daB im K. die
relat. Verba auf -ela ihre Nomina zum Teil auf -do bilden, daB
hier also Verwechslungen raoglich sind.

Doch vgl. i-warolo 5. = i-icasa, i-totoSolo 5. .Verlornes".
Von den Adjektivendungen ist --/a im K. besonders

hiiufig nachgewiesen.
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Es bedeutet im N. Eeichtum, Menge, Grijfte, Starke der
betr. Sache.

Lautlich wiirde damit iibereinstimmen K. r'u Es wird nach
Kropf an Substantive und Adjektive gehiingt und bezeichnet a) einen
niederen Grad einer Eigenschaft z. B. 'boinvu .rot' ’bomvur'a ,rot-
lich“; u’bu-thongo 14. „Schlaf“, ubu-thougor'a 14. „Scbliifrigkeitu.
b) Allgemein Ahnlichkeit oder Gleichheit z. B. u'bukhosi 14. ,Haupt-
lingschaft', u'bulchosir'a ,was Teil hat an der Natur der Hfiuptling-
schaft, oder eine Art davon ist“.

Wenn die Definition von Kropf richtig ware, wiirde die Be-
deutung von -r'« von der von N. erheblich abweichen. Die
Beispiele scheinen allerdings besser zu der Definition von -/a im
N. als zu der von Kropf gegebenen zu passen. Vgl. das Folgcnde.
Aber wenn auch wirklich eine Verschiebung der Bedeutung statt-
gefunden hiitte, so ist doch die Tatsache unbestreitbar, daft eine
Adjektivbildung wie die bier vorliegende dem Bantu sonst fremd
ist. und dafi obenein dies Suffix auch lautlich sich als fremder
Eindringling im Kafir offenbart.

Vgl. oben i-dir'a 5. von -di. far'aza von in-tha (hier ist aus
dem Adjektiv ein Verbum gebildet), vielleicht auch i-dwelta 5.
mit % statt ?•', wenn hier nicht eine andere Endung vorliegt, ferner
i-sanar'a 5., -sar'a.

Ferner: in-zidur'a 9. „blaulich“ von in-zulu 9. ,blaue Farbe.
himinelblau",

um-djudjulurza 3. „etwas, oder einer, der auBerordentlich
mager (elend) ist“. um-djur^a 1. ,ein schwacher, elender Mann”.
um-djuba 3. ,Fleisch, was vor Magerkeit nicht eflbar ist*" (mit
hottentott. Suffix mask. Sing.) vgl. i-djud-judju. 5. .einer, der
erschrocken ist, ein Feigling“. Fur um-dju'ba sagt man auch
um-djurta 3.

in-dondo 9. .Name des Berges, zu dem die Tembu in Kriegs-
zeit fiiehen; ein Zufluchtsort“. in-dondora 9. .ein steiler, unebener
Berg; ein Zufluchtsortu.

-ntena „faul sein“, u'bu-ntena und u'bu-ntcner'a 14. ,Faulheitfc.
i-ntener'a 5. ,ein fauler Mensch'.
-pltupha „triiumen“. i-phupha 5. nTraum“: i-pliuphar'a 5.

.eine Art von Traum, Traumerei, Hellsehen'; u'bu-phuphar'a 14.
jtriiumerischer Zustand des Geistes'.

2. Von den Verbalsuffixen des N. bedeutet fa (/«) das
Partizipium der Dauer. So bildet man im K. in-dzubata (-jubaqa)
.einer, der nicht beaufsichtigt sein will, eine Kuh, die sich nicht
will melken lassen, ein Ochse oder Pferd, das sich nicht will reiten
lassen“ von -dztfba ,abprallen, zuriickspringen, dagegen schlagen'.

Das Suffix -nfa bedeutet eine Verstiirkung und wechselt mit
■iiga, das Bantuursprung hat. Es stammt vielleicht von N. fa (Jd)
„ausbreiten“, das nach Wallmann § 46 ,zur Verst&rkung des Begriffs
an Verba suffigiert wird“.
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Vgl. khumanta „verwundert, erstaunt sein“ ; r'olonga und
r'olonta ,ein rundes Loch in der Erde odor in einem Kiirbis aus-
h6hlen“.

tulunta ,hiibsch raacben durch Kiimmen der Haare“ vgl.
u'Jcidhi-tululu ,schon gekleidet sein11.

Die objekt. Form bildet das N. auf ba.
Vgl. K. -tulu’ba ,Sieine in den FluB werfen“, s. oben V.
nti'ba von u'kuthi-ntt ,binden, anbinden. kleiden1-.
Abnlich ta'ba von u’kuthi-ntd „feststecken“.
Zur Verstiirkung des Frits, und Fut. wird im N. ra

angehiingt. Die Endung wiirdc im K. -la lauten; -la licgt nun
aber im Kafir nicht nur in den Endungen -ala, -ela, -ola, -ula
vor, sondern es tritt aucb als -la auf, um Verba zu bilden. Die
Identifizieru'ng ist also wiederum schwer.

Jedoch ist ein Beispiel wohl ganz sicher: ntila „viel trinken,
betrunken sein“ von ulcuthi-nti ,austrinken“; denn Kropf selbst gibt
an, daB dies Verbuni nie im Perfektum gebraucht wird. Die Endung
■la hat hier also noch ihren Tempuscharakter bewahrt, den sie sonst
im Bantu nicht hat.

Vgl. oben twila von -twi-, thela-, Iola- tela.
Ferner thola ,aufsammeln von der Erde" von -tho.
Vgl. vielleicht auch -dada neben -da „fest auftreten“ mit

d fiir I.
3. Eine merkwiirdige Bildung ist in-thwenta „der KatzenfluB“.

Den ersten Teil brachten wir oben V. mit N. thbas „Katze“ zu-
samnien. Ob in dem zweiten Teil N. tab ,der FluB“ steckt, wage
ich nicht zu behaupten. Ist der erste Teil des Wortes richtig ge-
deutet, so steht hier der Genitiv vor dem Nominativ wie im N.
abweicbend von alien Bantusprachen.

Sieber liegt dieser Fall vor in Kafir i-dumnyasi „ein Hals-
schmuck“, das Kropf selbst auf hottent. dumywas zuriickfiihrt.
In dumywas steckt an ei-ster Stelle N. domi „die Kehle“, also
jedenfalls der Genitiv, an zweiter Stelle vielleicht tgas s. p. 87
Note 1.

Ich glaube, daB in Vorstehendem trotz mancher Irrtiimer, die
bei einem so schwierigen Sachverhalt unvermeidlich sind, eine groBe
Menge sicherer Beispiele enthalteu ist, in denen das Eindringen
echter hottentottischer Bildungselemente ins Kafir nachgewiesen ist. VII.

VII. Verglicliene Wortstiiiiime mid Ethnograplusclies.
Wir gehen dazu iiber zu untersuchen, in welchein Umfange

die Laute, die wir als echte Bantulaute erkannt haben, und in
welchem Umfange die Laute, die wir fiir urspr. hottentottisch halten,
an der Wortbildung beteiligt sind. Wir wollen dabei feststellen,
ob diese Lautgruppen gesondert fiir sich bleiben, Oder ob sie ganz
unterscbiedslos sich in den kafferschen Worten zusammenfinden.
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1st das erstere der Fall, so ist klar, daft die Wortstiiinme, uni
die es sich handelt, Fremdworte sind, im zweiten Faile folgt das
Gegenteil.

Dabei ist folgendes zu beachten:
1. Da Fremdworte im Kafir mit Bantupriifixen und -suffixen

versehen werden kfinnen, so sind diese bei der Vergleichung aus-
zuscheiden, z. B. fili-phala „gesund werden von Krankheit* von
isi-ttli (-qili) 7. „ein starker, tuclitiger Mensch** mit Verbalendung
•phala 4; 8, b. AuBerdem konnen auch Zusammensetzungen vor-
kommen.

2. Wir fanden oben, daB das hottentottische Suffix -ya an ein
echtes Bantuwort gehiingt wird in zulu-r^a „blauu. Dieser Fall
konnte noch Offer vorkommen.

Icb denke, diese Schwierigkeiten werden am besten vermieden,
wenu nur Stiimme (und nicht WOrter) verglichen werden und zwar
nur die beiden ersten Silben der Stiimme. Eine absolute Sicher-
heit gewiibrt auch dies Verfahren nicht, da solche zweisilbigen
Stiimme sehr wohl mit Bantuendung von hottentottischer Wurzel
gebildet sein konnen, z. B. nti-pha (ncip'a) „gering werden, weniger
werden** von i-nti 5. ,der Jungere, Kleinere*" mit dem Bantusuffix
-pa Verbalendung 4. AuBerdem konnen die Stiimme durch nicht
erkannte Bildungselemente, Kontraktion, Elision, Umstellung u. s. w.
eutstellt sein. Eine absolute Richtigkeit kann sich hierbei also
nicht ergeben, wir werden uns mit einer anniihernden Feststellung
des Sachverhalts begniigen miissen.

DaB einsilbige Worte und alle Reduplikationen bezw. Stiimme,
die in ihrer jetzigen Form wie Reduplikationen aussehen, hierbei
ausschciden, liegt auf der Hand.

Im iibrigen ist unsere Untersuchung zweifach.
1. Wir betrachten den Fall, daB der erste Teil des Wort-

stamms einen Konsonanten enthiilt, der dem Bantu urspr. fremd
ist z. B. einen Schnalz. Es ist dann zu untersuchen, ob der zweite
Teil des Wortstammes abgesehen von den neutralen Lauten, s. IV.,
entweder vorwiegend ,fremde“ oder echte Bantulaute enthiilt.

2. Wir betrachten den Fall, daB der erste Teil des Wort-
stamms einen Konsonanten enthiilt, der ein echter Bantulaut ist.
wie er im Ilottentottischen nicht vorkommt z. B. eine Lateralis.
Es ist dann zu untersuchen, ob der zweite Teil des Wortstammes
abgesehen von den neutralen Lauten entweder vorwiegend echte
Bantulaute oder „fremde“ urspr. hottentottische Laute enthiilt.

Die fiir diese Untersuchung neutralen Laute stehen in der
Tabelle p. 53 unter A.

Die Laute des Kafir, die dem Bantu fremd sind, stehen in
derselben Tabelle unter C.

Die Laute des Kafir, die dem Nama ganz fremd sind, stehen
ebenda unter B.

1. Der erste Konsonant ist ein dem Bantu fremder Laut.
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a) Die zweite Silbe soldier Stiimme, die mit Scbnalzen beginnen,
beginnt sehr haufig auch mit Schnalzen, ferner mit 7c, </, ?•', r, ng;
dz, 'tj 5, W, y; 7, th, d, s, z, I, Is, nts, n’t, nd, nz; 'p, ph,
'b, v, to, nib, m’p (einmal).

Wiihrend b zu Anfang der Wortstiimme, die Schnalze enthalten,
sehr hiiufig ist, ist es nach einem Vokal sehr selten. I ch ziihle
14 Fii 11 e in der ganzen Sprache, von denen 9 mit
stimmbaftem Schnalz1) beginnen, also vielleicbt durch Assi-
milierung in zweiter Silbe b haben; die iibrigen 5 sind mir zum
Teil als Zusammensetzungen verdachtig.

Es kann nicht zufiillig sein, daB die Worte mit Schnalzen an
zweiter Stelle sehr hiiufig mit b und sehr selten mit ’b beginnen,-)
dagegen sehr haufig Worte mit Schnalzen am Anfang, an zweiter Stelle
’b, aber sehr selten an zweiter Stelle b haben (vgl. den ahnlichen
Vorgang bei I). Wir durfen mit ziemlicher Sicherbeit diese Er-
scheinung auf das Lautgesetz zuriickfubren, daB die Sprache, aus
der die Schnalzworte entlehnt sind, b zwischen zwei Vokalen zu 'b
(bezw. v) verwandelte. Spuren solcber Erweichung finden sich im
Oorlamscben Hottentottisch vgl. Bleek p. 315, sowie oben III, 3,
wonach kein Nama-Wort mit v (= Kafir ’b) beginnt. Das an-
gedeutete Lautgesetz ist dem Bantu ganz fremd.

f erscheint nur zweimal an zweiter Stelle.1 * 3)
Von den Lateral en erscheint nur z einmal s. unten, und s

einmal in um-ticese (-qtoehle) ,ein Pflauzenname* (Eckebergia Meyeri),
der vielleicht kontrahiert ist.

hi) koinmt nicht vor: ?•', r, ’t, 'p sind fremden Ursprungs.
dz geht' aus b bervor. Die iibrigen Laute sind neutrale oder
mSglicherweise aus neutralen entstanden. Wie diese Entstehung
echter Kafir-Laute aus neutralen Lauten vor sich geht, ist an
folgenden Beispielen klar:

i-tela (i-qela) 5. ,eine Versammlung von Lenten* bildet deminut.
i-tezana.

i-tuvi (i-quvi) 5. „Knospe“ bildet eine Form mit Nasalierung
i-tumbi 5. ,Knospe“.

i-da’bi (igqabi) 5. ,Laub“ bildet Deminutiv idatjana.
Vom Stamm fa'bula (qabulxt) wird ubu-fatjulwana 14. ,eine

kleine Erfrischung* gebildet.
Von i-iolo [ixold) 5. „l?inde eines Baumes“ bildet man loza

„die Rinde vom Baum abstreifen".
Ich glaube, es kann auch hier nicht ziifallig sein, daB die

Lateralen in zweiter Silbe fast ganz gemieden werden, aber r', r,
't, 'p — also Laute, die wir als fremd erkannt haben, auftreten.

1) Sclbst curop. b wird nach Vokal gelegentlich zu ’b z. B. -kolo’ba
noben -koloba .scrub*. 2) S. unton d).

3) Ich kann rnir das Auftrotcn von / in manehen Stiimmen nicht anders
erkliiren, als dnC der Hotlentottendialekt, dem die Worte entstammen, oin f
hattc, violloicht statt N. h, s. p. 82.
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b) Bei den mit r beginnenden Stiimmen stehen in zweiter Silbe:
,fremde Laute”

niimlich Schnalze ungefiilir 30 null
, 7 , 5 mal
, 'p ,5 mal.

B a n t u 1 a u t e
ny und th je ein mal.
p>h. und die L a t er a 1 e n kommeu n ich t vor.
Die iibrigen mebr oder weniger neutralen Laute komnien

meist vor, I etwa 12 mal, z 10 mal, 'b etwa 8 mal, m und ts
5 mal u. s. f.

Auch b in zweiter Silbe konimt nicht vor vgl. oben a), iibrigens
aueh kh und f nicht.

Bei den mit r' beginnenden Stiimmen stehen in zweiter Silbe:
hottcntottische Laute

Schnalze etwa 30 mal
't ,3 mal
'p , 2 mal.

B a n t u 1 a u t e
th, ph und Laterale n i e in a 1 s.
Neutrale Laute und solche, die aus ihnen entstanden sein

kbnnen: Z 24 mal, n 13 mal, 'b 8 mal, m 6 mal u. s. i.-,-b habe ich
4 mal, f 2 mal, hy eimnal, kh gar nicht geziihlt.

Bei r und »•' stehen eine Anzahl Fremdworte europaischen
Ursprungs, die ich natiirlich ausgescbieden habe. Indessen ist es
moglich, daB ich noch das eine oder andere ubersehen habe, wo-
durch meine Ziihlung noch beeintriichtigt wird.

Immerhin ist ganz auffallend, daB Schnalze in so groBer Zahl
und Lateralen gar nicht in zweiter Silbe auftreten.

c) Die Untersuchung bei ’k ist dadurch erschwert, daB Bantu k
im Kafir zu 7c und kh werden kann, s. II. Jedoch haben die
echten Bantuwortstiimme im Anlaut kh. und nicht 7c, die Bildungs-
elemente 7c und nicht kh. Es ist aber moglich, daB ich einige
Worte nicht richtig gedeutet habe, und auBerdem kiinnen auch
Druckfehler vorliegen. Ich ziible 28 Stamme, die mit 7c beginnen,
von denen 25 an zweiter Stelle neutrale Laute (darunter einmal nz)
haben, 3 fremde Laute, niimlich ’kendeza, ’kinafa, isi-'kwerana.

Von den Stiimmen, die mit 7 beginnen, ziihle ich 41, die an
zweiter Stelle mehr oder weniger neutrale Laute haben; 9 haben
fremde Laute, niimlich 2 Schnalze, 2 »•', 1 i\ 4 7 (letztere vielleicht
Reduplikationen).

Von den mit 'p beginnenden Stiimmen haben 16 neutrale
Laute, 'pasa und ,pasothi haben s (vielleicht beide verdruckt 'p
fur pk), 7 haben fremde Laute und zwar 4 Schnalze, 3 (Redu
plikationen).
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Danach scheint es, daB die mit ’/>*, V, 'p beginnenden Stiimme
Laute, die nur im Bantu nachzuweisen sind, im allgemeinen ver-
nieiden, aber ,fremde“ Laute unbedenklich folgen lassen.

Das llesultat ist hier allerdings nicht sehr in die Augen
springend. Viel auffallender ist es bei b.

d) Ich ziihle 34 Stiimme, welche im Anlaut b und im Inlaut
einen Schnalz haben (gegen 4 Stiiinme, die im Anlaut ’Z> und im
Inlaut einen Schnalz haben)1), z. B. -bata, -bantholo, -banta, -banta.
-bafta, -bafta, -bctulula, -benta, -befteie, -benta, -benta, -beta.
•beta u. s. f. u. s. f.

Mit b im Anlaut und ?■' bezw. r im Auslaut ziihle ich 5 Stiimme.
Dagegen mit b im Anlaut und stimmloser Lateralis im Auslaut

gibt es k einen Stamm, mit z 6.
Es kann nicht zufallig sein, daB so massenhaft Worte, die

Hottentottenlaute (Schnalze, r', r) enthalten, mit b anfangen, und daB
kein Wort, das mit b anfiingt, an zweiter Stelle ein s oder ts hat.
Dabei ist der Fall nicht einmal absolut ausgeschlossen, daB auch
echte Bantuworte mit b beginneu, s. IL

dz. Bei Stilmmen, die mit dz beginnen, stehen an zweiter
Stelle 15 mal Schnalze, 2 mal r', die Bantulaute: s und th keinmal,
j)h einmal, 'k 6 mal.

Der Laut erweist sich also als Laut fremden Ursprungs, obwohl
dz nach LI, 7 gelegentlich mit dem Bantulaut dj wechselt.

ndz ist selten, und da Kropf es ebenso wie nz als nj schreibt,
ist es fur unsere Untersuchung nicht zu verwerten.

e. //, das ich weder aus dem Kama noch aus dem Bantu bisher
erkliiren konnte, hat, wo es im Anlaut steht, nach sich im Inlaut
niemals einen Schnalz aber je einmal r' und r.

2. Der erste Konsonant ist ein dem Nama fremder Laut.
a) Die Lateralen.
Wir haben z bezw. nz zu den neutralen Lauten gerechnet,

da z aus I entstehen kann und I ein neutraler Laut ist (nz ist
aus z entstanden). Da aber kein hottent. Wort mit Z beginnen
kann. kann z im Anlaut von Lehnworten aus dem Hottentottischen
nicht vorkommen.

Dei- Sprachschatz des Kafir hat eine sehr groBe Anzahl von
Worten, die mit z, nz, s, ts (nts) beginnen, aber keines dieser Worte
hat in zweiter Stelle einen Schnalz. Von den fast 300 Wbrtern, deren
Stamm mit s beginnt, enthiilt keines einen Schnalz, auch nicht in der
dritten und vierten Silbe; auch kein Wort, das mit ts beginnt,
enthiilt iiberhaupt einen Schnalz.

Kein Wortstamm, der mit einer Lateralis beginnt, enthiilt an
zweiter Stelle r' oder r.

Vollstfindiger kann eine Scheidung der Bantu- und Nama-
Elemente in der Sprache gar nicht zum Ausdruck kommen.

1} S, iinten 2, c.
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Von Wortstiimmen, die mit Lateralen beginnen, baben in zweiter
Silbe ca. 4 th, 2 ph, 10 'k — nehmen also die echten Bantulaute
obne weiteres an.

b) Von Wortstiimmen, die m i t th beginnen, ziihle ich 6,
die an zweiter Stelle einen Scbnalz haben, darunter U-Thito „Gottu,
das sicher von Naina Tsil ■<t<joa*b oder Tsu'i.-dgoa*b „Gottu her-
kommt.

Kafir th steht hier fur Naina ts, ein Lautwechsel, der auch
sonst fur das Kafir bezeugt ist, s. Kropf p. 105 fulathela und
fulatsela ,jemand den Riicken wenden

Damit ist bewiesen, daB unsere Annahme, daB th auch in
hottentott. Lehnworten vorkommen kann, s. oben p. 52 ricbtig ist.

Die auftretenden Schnalze sind also nicht beweiskraftig.
Zweimal finde ich >•' im Inlaut nach anlautendem th.
Stimmlose Laterale im Inlaut sind iiberhaupt selten, nach an

lautendem th kommen sie nicht vor, aber ph finde ich etwaSmal,
'k etwa 8 mal.

In Stiimmen, die m i t ph beginnen, haben 3 in zweiter
Silbe einen Scbnalz, und r kommt nicht vor. S. oben th.

In Stiimmen, die mit ph beginnen, haben wenigstens 3 in
zweiter Silbe s; th und 7c treten nach jedem Vokal auf, also
wenigstens je 5 mal. Da aber gleichlautende Stiimme vorliegen
kbnnen, wahrscbeinlich noch bfter.

Sowohl bei th wie bei ph ist der Beweis nicht durchscblagend
aus dem oben angofiihrten Grunde. Doch kann nicht geleugnet
werden, daB die Schnalze bier auffallend selten sind vgl. oben b.

c) I. Kropf hat 15 Seiten (Lexikonoktav) mit Wbrtern, deren
Stamm mit I beginnt. Davon entbalten Schnalze -lata „ein ruheloser
Mensch1-, Icta „hupfen“, i-lete ,Brautschatz*1, u'kuthi-lote „heiser
sein“, also nur 4 Faile, die von der Regel abweicben. idw-atane
und idw-adi'be gehbren nicht bierher, da Iw- hier Priifix ist.
Vielleicht sind die 4 Fiille spiiter auch noch aufzuklaren.

Kein Stamm, der mit I beginnt, hat in zweiter Silbe »•' oder r.
Von den Stiimmen, die mit I beginnen, haben in zweiter Silbe

s 1, th 3, ph 1, 7c 3.
7>. Von den Stiimmen, die mit 'b beginnen, scheinen -'beta,

-betula, -'boto, -'bunta wirklich in zweiter Silbe Klixe zu haben.
Aber zuniichst ist die Zahl von 4 Beispielen wiederum sehr klein
im Vergleich zu der groBen Zahl von Wbrtern, die in erster
Silbe b und in zweiter Schnalze enthalten, und dann sind die Bei-
spiele nicht einmal sicher. In folgenden Fiillen ist bei Kropf
niimlich b fur 6' d. h. 'b fur b verdruckt, benca. (vgl. das davon
abgeleitete b^enceka'), -bexo (es kommt von b'exa), -bixa (vgl. das
andere Nomen i-b'ixa), -boxi (es kommt von -b(oxa). Also ist
es mbglich, daB auch in den erstgenannten Beispielen Druckfehler
vorliegen.
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An Stiimmen mit 'b im Anlant Hude ich einen, der im Tu
lau t ?•', keinen, der /• hat.

Von den mit 'b anlautenden Stiimmen haben im Inlaut s einer,
ph ci nor, th einer, 7c etwa 7.

Sowohl bei I als bei 'b ist die Wahrscheinlichkeit griiBer, daB
die Scbnalze und »•' und nach ihnen nicht stehen, als das Gegen-
teil. Bantulaute stehen hilufig.

d) Von den aus neutralen Lauten entstandenen Lauten ist z
bezw. nz bereits behandelt. Stehen die Laute in erster Silbe, so
sind vokalische Einfliisse, durch die sie entstanden sein konnten,
wenn sie nicht Bantuursprung haben, sehr unwahrscheinlich, da-
gegen nasale Eintliisse sehr wahrscheinlich. Die letzteren werden
sich aber als Prafixe von KI. 9 und 10 verbiiltnismiiBig leicht er-
kennen lassen.

Da das Hottentottische die Verbindung Nasal + Konsonant iin
Anlaut uberhaupt nicht kennt, werden wir alle solche Verbindungen
als altes Bantusprachgut anzusehen haben.

/’hat etwa 16 mal Scbnalze im Inlaut nach sich, wo es im Anlaut
steht. r' und r kommen allerdings nicht vor. Wenn man auch an-
nehmen wollte, daB die Zahl dieser Scbnalze sich durch Nachwcisung
von Kontraktionen verringern lieBe — sie ist doch zu groB, als
daB man sie erkliiren kbnnte. Jedenfalls gehiirt f also zu den
Lauten, die dem Hottentottendialekt, aus dem diese Worte stammen,
nicht fremd gewesen sein kbnnen, s. Note 3 auf p. 78.

Daneben erweist sich /’als echter Bantulaut, indem es 4mal
Laterale, etwa 8 mal th und mehrlach 'p nach sich hat, das hier
offenbar fur ph steht. Auch 7c steht nach jedem Vokal, also
wenigstens 5 mal.

Bei den iibrigen Lauten liegt die Sache fur unsere Unter-
suchung klarer.

v. Von den Wbrtern, deren Stamm mit v beginnt (Kropf
9 Seiten), enthalten Schnalze i-vamte'ba (das wohl sicber zusammen-
gesetzt ist; vgl. imvda-ntangi 9.), -veto,, -vinda, -vinti7cazi, -vunta
— also 4 sichere und ein unsicheres Beispiel.

re und r kommen nicht vor.
z. Kein Wort, dessen Stamm mit a beginnt (bei Kropf 10 '[2 Seiten

Lexikonoktav), enthiilt einen Schnalz; uzindondo gehiirt nicht bierher,
es ist wic indvndo gebildet und hat zwei Prafixe u und zi.

Auch r' und i- kommen in zweiter Silbe nach z nicht vor.
Uber zulur'a s. VI.

dj. Koines der mit dj beginnenden Worter hat an zweiter
Stelle einen Schnalz. r' finde icb in dem onomatopoetiscben djor'um,
das das Schnarchen des Pavians nacbmacben soli und in djur'a,
,schwach “, das zweifellos mit der bottentottiscben Endung -da vom
Stamm -dju. gebildet ist, s. i-djudju, i-djudjudju, uni-djudjuluda,
umdjulu.
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'tj. Auch bier erscheint in zweiter Silbe weder ein Schnalz
noch re und /•.

'tjur'uza steht fur tyu'kuza, 'tjuaia-.a stelit fiir tywakazu
nach Kropf.

■i<y.’ Auch hier erscheint in zweiter Silbe weder Schnalz noch
r' und r.

In ihy-ada, iny-ai-ini, zhyu-r'ar'a 9. ist my Priii. KI. 9, das
letztere Wort ist abgeleitet voin Stamme r’ar'a.

In alien Bantusprachen werden mit dem Prafix ni KI. 9 Sub
stantival gebildet, und im Kafferschen entwickeln sich daraus Verba.
So kommen Worte und Wortstiimme zu stande, die mit Nasal -n
Konsonant beginnen. Sehen wir nun die Worte bezw. Wortstiimme
durcb, die mit n'/c, n't, m'p, riy, nd, nib, nts, nz, n'tj, nts, nz, nip),
niv bei Kropf aufgefiihrt werden, so linden wir mit ganz geringen
Ausnahmen keine Schnalze und kein r' und r in diesen Worten.

Diejenigen Worte, die nach dem gegenwiirtigen Sprachbewufit-
sein einfach aus Stiimmen mit 'lc, 't, 'p etc. abgeleitet sind, kommen
dabei nicht in Betracht, sondern die, deren Ableitung nicht mehr
klar ist, oder wo das Stammwort verloren gegangen ist. Die ersteren
stehen bei Kropf unter 'lc, 't, 'p etc. Die letzteren unter nt und n.

Nach den meisteu dieser Verbindungen kommt weder Schnalz
noch »•' und r vor, z. B. nach n't, m’p, nts, n'tj, nz, niv.

Das liiBt d:\rauf schlielien, dafl das Kaffersche keine Schnalze
enthielt, als die zum alten Bestand der Sprache gehorigen Worte
der 9. Klasse entstanden.

Bei den andern Lautverbindungen linde ich folgenden Tatbestand.
n’/c re und r kommt nicht vor.

h’lcinta (plrinqa) „Viktualien in eincm Laden kaufen*
kommt zweifellos her von

iii-'kinta 9. „Viktualien, die im Laden gekauft sind“.
zu i-iilconta {i-nkonqa) 9. „ein Mensch mit kurzem Gesicht

und vorstehender Stirn“ gibt Kropf selbst das verwandto
Wort p. 1S5 ih-'kontana (hier bei Kropf q staff </) ,ein
Mensch mit haBlichem, kurzem Gesicht*.

i-h'kunfele {i-nkunqele) 9. „Erfabrung“ sowie u’bu-ii'kiinlele
14., doch verweist Kropf selbst auf iii-'kunfele, und dies
kommt offenbar von khunfa „riechenu her.

hy. »•' und r kommt nicht vor.
nywandazela „eine verteidigende Stellung einnehmen* stelit

Kropf selbst zusaramen mit yivandazela, was dasselbe bedeutet. Es
ist offenbar durch Assimilation aus der andern Form entstanden.

Dazu gehbrt u'bu-nywandahyicanda ,Eile in der Vorbereitung
zur Verteidigung“.

hywandaza „laut schreien“ ist nach Kropf Transposition fur
ndahyaza (nqanyaza).

Andere Schnalze kommen nicht vor.
nd. r( und r kommt nicht vor.
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i-ndoto und u-ndofo „Gift, Medikament1-; Kropf selbst verweist
auf in-dodo (in-doqo). Das zweite Wort ist davon abgeleitet und
bezeichnet die betr. Pflanze.

Anderc Scbnalze kommen nicht vor.
mb ?•' kommt nicht vor.
r finde ich in mbaraza „fechten, Ohrfeigen geben" mit der

Variante mboroza.
isi-mboroma 7. ,ein eiserner Bolzen; ein Mensch, dessen Ver-

wandte tot oder verzogen sind".
isi-mburu = isi-mbu'/cu 7. „Masse, Menge, Hauptsache6.
Vielleicbt steht mb hier fur b, oder wie iiu letzten Beispiel

?■ fur 7c. Eine befriedigende Erkliirung weiB ich nicht.
isi-bozo 7. Bacht“ lautet in KI. 9 im-boto, das Kropf unter

mb mit auffuhrt. Es gehbrt zu b.
Andere Scbnalze kommen nicht vor.
Von den wenigen mit ndj beginnenden Worten hat ndjor'a

,wegstoBen,‘ ein d. Ich weiB den Vorgang nicht zu erkliiren.
Sonst kommen weder Schnalze noch ?•' und /• vor.

nts. r' und r kommt nicht vor.
Statt der Schreibung i-ntswatane. (i-ntshwaqane) verweist

Kropf selbst auf die richtige in-tSwatanc 9. „Geschwatzu mit dem
Priifix in- (KI. 9).

Andere Schnalze kommen nicht vor.
mpf. 7-' und r kommt nicht vor.
u'kuthi-mpfiti (-infixi) „krank sein, bes. Schnupfen habenu

hiingt nach meiner Meinung zusammen mit u'kuthi-fiti ,iirger-
lich sein“.

Anderc Schnalze kommen nicht vor.
Die Zugehbrigkeiten der vorstehenden Laute und Lautgruppen

zum Bantuspraehsystem bedarf keiner Erdrterung, sie ist aus II
ersichtlicb. Ich kann deshalb es unterlassen. das Zusammentreffen
der Lautgruppen mit echten Bantulauten in demselben Stamme
nachzuweisen.

Das Resultat beweist evident, daft die Schnalze. sowie rc und
r nicht urspriinglich in die Sprache gehoren.

Also auch die Wortbildung fuhrt uns zu diesem Resultat.
Ich mache dabei auch auf folgenden Umstand aufmerksam.

Die alten Bantuwortstumme haben in alien Bantusprachen eine groBe
Fiille abgeleiteter Verba gebildet. Ebenso werden im Kafir von
“Worten, die sich dureh die Sprachvergleichung als Bantusprachgut
erweisen. abgeleitete Verba gebildet. Verba, die mehr als zwei-
silbig sind, lassen sich dabei in der Regel als von zweisilbigen ab
geleitet nachweisen.

z. B. 'bona ,sehen“, davon 'bondbona, 'bonana, 'bonelana,
'bonisa, 'bonisana, 'bonisela, 'bonisisa, 'bona'lcala, 'bona'lcalalisa,
'bona'kalela, 'bona'kalelisa, 'bona'kalisa, 'bona'kaliscla
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von 'bida. „bekennen“: ’bulela, 'btdele'ka, 'bulelela, 'bulelisa,
'bidisa^ 'bulisana, 'bidisela, 'bulisisa, 'bulisisana, 'buza. ’buzana,
'buzela, ’buzisa, ’buzisana, 'buzisisa u. s. f.

Die Derivate von 'bona fiillen etwa 21 2 Spalte, die von 'bopha
uber 1 Spalte, die von 'bwja fast 2 Spalten etc.

Ganz anders ist es bei den Worten mit Schnalzen oder d
und r, auch denen, die mit b beginnen.

Keines der mit b beginnenden Worte hat die Fiille der Derivate,
wie die mit ’6 beginnenden, viele sind mit zwei Zeilen abgetan.

Ebenso ist es bei den Schnalzen und r' bezw. /•.
Man vergleiche z. B. bei Kropf den Buchstaben I oder Id (s)

mit dem Buchstaben q (/) und r (»•', /•). Im ersteren Faile wild
man oft auf einer Seite nur ein oder zwei Stammverba ziihlen, im
letzteren Faile 7, S bis 13. Zugleich wird auffallen, wie viel mehr
drei- und mehrsilbige Verba sich hier finden als bei I und hl.
DaB dieselben nicht ursprunglich sind, liegt auf der Hand, und
doch will ihre Reduktion auf einfache Formen allein mit Hiilfe
des Kafir nicht gelingen.

Ich weiB fur diese Erscheinung keine andere Erkliirung, als die,
daB die Worte mit „fremden“ Lauten eben nicht im Kafir von einem
zweisilbigen Wortstamm gebildet sind, sondern daB sie als fertige
Vokabeln aus einer fremden Sprache heriibergenommen wurden.

So weit mir bekannt, haben wir gute historische Berichte
dariiber, daB die Kaffern Land in Besitz genommen haben, das friiher
von Hottentotten bewohnt wurde. Ich will auf diese gauze Literatur
an dieser Stelle nicht eingehen, sondern nur mitteilen, was die
Kaffersprache selbst davon erziihlt.

Ahnlich wie eiust die Deutschen, als sie Pommern besiedelten,
die wendischen Ortsnamen beibehalten haben, muB es im Kafferland
auch gewesen sein. Eine unverhaltnisraiiBig groBe Zahl von Namen
der Fliisse und Berge im Kafferland enthii.lt Schnalze, ist also
fremden Ursprungs.1)

Ich ziilile unter den mit I beginnenden Stiimmen, die also Bantu-
ursprung haben 2 Bergnamen und 10 FluBnamen, von diesen be
ginnen aber die 2 Bergnamen und 5 FluBnamen mit -lu, enthalten
also vielleicht das Zw-Priifix und gehoren dann nicht hierher. Von
den iibrigen echten Bantustiiramen finde ich z. B. bei s- 3 Fliisse
und keinen Berg, bei z 2 Fliisse und keinen Berg, (u-zi-ngxondo
gehort nicht hierher, es kommt von i-ngxondo-, zi ist Prafix, und
der Wortstamm beginnt mit dem Schnalz ngx (nd)).

Dagegen mit Schnalzen finden sich sehr viele geographische
Namen:

Mit c (t) beginnen 24 FluBnamen und 2 Bergnamen.
, q (t) , 26 , , 2
, , 14 , ,2

1) Nach Johl stiunmen die Flurnamen aus dor Buschmnnnspracho, s. Noto p. 7 1.
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DaB sich die geographischen Namen zum teil gut aus dem
Kama identifizieren lassen, zeigen einige Beispiele oben V.

Ubrigens koinmen auch in mehreren Stiidtenainen Schnalze vor,
z. B. (iqonce) if onto „King Williams Town", ufwmbu (uqumbu)
,ein Dorf in Ost-Griqua-Land".1) Der FluB iqoi/iein NebenfluB
des Koonap, hort nach kafferschem Glauben seinen Nainen niclit
gem; wenn man ihn ausspricht, regnet es, und der Jager, der an
der Quelle des Flusses in dem dortigen Walde jagt, vermeidet des-
halb den Nainen und nennt den FluB mit dem Wort umtuntlom
(umtuntsoni), das sich als Bantuwort charakterisiert, da es ein $
enthiilt. Kropf p. 341.

DaB die Namen fur Hottentotten und Buschleute in der Regel
Schnalze enthalten, stimmt hiermit iiberein.

Ich finde bci Kropf:
ama-nfhosini (ama-nqosini) 6. „Name eines Hottentotten-

stainmes" (und eines Fingostammes).
ama-nfosoro (-nqosoro) 6. dasselbe.
in-da'ba (-gqaba) 9. „Spottname fur einen alten Hottentotten".
u-flia'kanlu (-q'akancu) 1. „ein Hottentotte".
i-fhwama (-cw'ama) 5. „Spottname fur Buschleute und Hotten

totten".
ama-feya {-qc-i/af 6. „ Hottentotten".
ama-ftoelana (-qwelana) 6. „der Nama-Stamm".
in-dwalaisu (■gqwalashu') 9. „verlassener Mensch, Hottentott".
u-nodala (-nogqala) 1. „ein Hottentott", nach Kropf von seinen

in verstreuten Biischeln stehenden Haaren.
Der sonstige Name fur Hottentotten ist i-lawo 5. Die hotten-

tottische Sitte sich mit einem aus zerriebenen Kriiutern hergestellten
Pulver zu parfumieren ist den Kafiem bekannt und wird -fhola
(/fold) genannt, also mit einem Schnalzwort; das Pulver heiBt u'bu-
lawn 14, das nach meiner Meinung mit dem Stamm von i-lawo
identisch ist.

Auch andere hottentottische Sitten finden sich, und ihr Name
deutet auf die Herkunft.

Die Tembu (ein Katfemstamm) schneiden den Miidcben das
letzte Glied des kleinen Finger ab und nennen es isi-Sunfe (slnmqd).

Ein von Kropf als hottentottisch bezeichnetes Kinderspiel heiBt
i-fheya l-dei/a) 5.-) 1 2

1) Ferner hat ein groBer Teil der zoologischon und botanischen Namen
Schnalzlaute. Einzolno Boispielo s. in V. Es ware eine interossanto Unter-
suchung, wolche Ticrc und Pflanzen Bantunamen habon. und wolcho nicht.

2) Ich macho darauf aufmerksam, dad auch andere Kind erspi el c, sowie
einige Tanze Namen haben, die Schnalze enthalten. Wahrscheinlich ist das alles
hottentottischen Ursprungs.

i-te'kwct (-ceL'ica) 5. „ein Kinderspiel14.
tumLelcle (cumb^clelc) „oin Ausruf bei einem Kinderspiel".
u’Zru -duntsa (-gcuntsa) rein Spiel fur Knaben" (mit spitzen Stockcn).
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Ein von Kropf als hottentottisch bezeichneter Halsschmuck
heiBt i-dumnyasi. Nach Kropf ist dumywas hottentottisch.’)

tibrigens sind allerlei auf Religion und Zauberei beziigliche
Dinge mit Schnalzworten benannt, s. oben u-'l'ixo .Gott®, i-gqir'a
„ zaubern “.

Aber nicht nur die Dingo nennt der Kaffer hottentottisch, die
hottentottischen Ursprungs sind, sondern auch eine groBe Anzahl
Dinge, die europiiischen Ursprungs sind oder doch erst durch die
Europaer nach Siidafrika kamen. Ich erkliire das ganz einfach so.
Die Hottentotten sind in der Kapkolonie zuerst mit Europiiern in
Beriibrung gekommen. Bei der Abneigung der Hottentotten gegen
Fremdworterhaben sie den europiiischen Dingen hottentottische
Namen gegeben, was bei der Bildungsfiihigkeit ihrer Sprache sehr
leicht war. Die Kaflern haben diese Dinge mitsamt dem hotten-
tottischen Namen kennen gelernt und diesen Namen einfach bei-
behalten.

Hierzu gehoren zuniichst die Ausdriicke fur europiiische Kultur
und Religion:

i-tawa (icawa) 5. ^religiose Versammlung, Versainmlung zum
Gebet, Sonntag®, davon inzu yetawa ,Kirchc“.

u-ntulo (unqulo) 14. „Religion. Gottesdienst®, davon ndumsc-
Ida (ngqumshdda) .BaBsingen®.

i-dobo'ka (.■gqob'oka) „ein bekehrter Mensch®.
gutuka (guquka) „bekehrt werden®.
idtve'ka (igewdea) „weiBer Mann® (Spottname bei den Hotten

totten nach Kropf).
i-gwanda (igwangqa) 5. „ein Europaer®.
in-tabdka (-cubeka) 9. „Zivilisation“..

Kleiderstoffe und andere Bekleidungsgegenstiinde:
um-'bato (-baco) „ein langer Streifen baumwollener Decke.

von Kafferfrauen und ^Madchen als Kleid getragen®.
i-yatuyatu. (adjektivisch) (-yacuyacu) ,diinne weiBe Kleidung®.
i-thiya (-efiya) 5. „Bedeckung fur den Kopf, groBes Tuch dazu*.
isi-fathula (-xat'ula') 7. „Schuh®.
i-thosa {-q^osha) 5. ,flacher Knopf wic ein Schilling, dalier
um-thoSa 3. ) Geldstiick®.

u'kudputa (-puca) -oil! Kinderspiel mit kloinon Steinen®.
vgl. 'kicar(a (von kleinon Kindorn gesagt) ,zu Stall! gehon®.
■ fo'ko'lca „tanzen* (Knabon).
indafu (ingqaqu) 9. ,M£nnortanz“.
-famba (-qaniba) „Nachttanz tanzon® u. s. w.
1) Don erston Toil Undo ich in Kami do*mi. ,dio Kehlo®, der zwoito ist

wahrscheinlich N. tgas ,das Umhlingon® (Porlenschnnr odor Tuch). Wcgon
des Zusammentrctlens der Konsonnnton ist der Schnalz hier wobl weggclassen.
s. p. 7 6.

2) Sogar Eigennamcn iibersetzt man, z. B. .Friedrich® t'lii/ab.
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(Johl gibt noch an indawa (ingcawa) ,abgetragene Decke*-.)
Fortbewegungsinittel, und was dazu gehort:

infand’ba und ih-fanawa (qanawa) 9. ,Schift’1‘.1)
in-twelo (-qwelo) 9. ,der Wagen*.
in-tumtumbana (-quinqumb'ana) 9. „kleiner Wagen fur Minen-

arbeit“.
um-betesi (-b'excshi) 1. ,ein Wagentreiberu.
i-tegu (-qegu) 5. „ein Packochseu.

Krankheiten:
ithasaive (-c'asaice) 5. lues venerea, inda’kafa (ingqakaqci)

9. „Pocken“.
in-dwifiye (-gcwinye) 9. lues.

Nahrungs- und GenuBmittel, und was dazu gehort:
i-bafolo (-bzaqolo) 5. „Mais im Kolben gekocht“.
Auch um-bona (-b'cma) 3. ,Mais“ gehort jedenfalls hierher

wegen des b im Anlaut, s. oben.
in-tholowa (-q'olowa) 9. ,Weizen“.
n’kinta (nkinqa) .Viktualien ini Laden kaufen“.
in’kinta 9. „dergl. Viktualien“.
Auch iguia .das Merinoschaf“ ist ja hottentottisch nach V,

obwohl das Wort nur neutrale Laute enthalt.
in-faza (-caza) 9. „Tabakbucbse“.
um-tambu (-qamb'u) 3. „ein Stuck Tabak*.
in-tawa (-qawa) 9. „Tabakpfeife“.
i-tuba (-Cuba) 5. „Tabakblatter“.
in-tineba (■xi’neb'a) „Spitze der Tabakpfeife“.
in-toy i (-coyi) 9. ,Branntweinflasche“.
i-randa (-rangqa) dial. ,Branntwein“.
i-dwciba (-gqusaba) 5. ,Kaffee ohne Zucker“.
Bei einigen dieser Worte gibt Kropf selbst an, daB sie fur’

hottentottisch gelten, andere sind oben V als daher komniend nach-
gewiesen. Die iibrigen zeigen ihre Herkunft durch die Laute, die
wir in unseren Ausfiihrungen als hottentottisch erkannt haben.

Ich hoffe die Frage nach der Entstehung der Schnalze fur das
Kafir endgiiltig gelbst zu haben. Die weitere Forschung hiitte sich
also darauf zu beschriinken, nachzuweisen, wie die Schnalze in den
Sprachen der Hottentotten und Buschleute entstanden sind.
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