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ÀbkllrzunqsverzeichnÍs

akad. Louis. = französisch der Àkadier in Louisiana
amer. = amerikanisch
anob. = portugiesisch-kreolisih von Annobôn
ant. = französisch-kreolisch der Antillen
bourb. = franåösisêh-kreolisch von Bourbon
dom. = französisch-kreol-isch von DomÍnica
en91. = englisch
f.rarLz. = französisch
fr. pop. = francais pooulaire
Frv. = franzðsisch von Frenchville, Pennsylvania
guay. = franzQsisch-kreolisch von Guayana

hait. = französisch-kreolisch von Haiti
M = Ivory Coast Vernacular French
I.O. = Indiscþer Ozean

kreol. = kreolisch
louis. = französisch-kreolisch von touisiana
mart. = französisch-kreolisch von Martiníque
maur. = französisch-kreolisch von Mauritius
Ol.{ = französisch von Old Mines, Missouri
pg. = portugiesisch
princ. = pgrtugiesisch-kreolisch von eriàcipe
réun. = französisch-kreolisch von Rêunion
santom. = portogiesisch-kreolisch von Såo lomê

seych. = französisch-kreolisch der Seyctrellen
sP. = sPanisch

Für die Àbkürzungen französischer Dialekte.verweise ich auf das
Beiheft zum FEW.
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Notarnment quand une langn¡e est adoptêe par une
population qui perd son idiorne indigêne, le
changement peut se prêcipiter; la prononciation
peut alors changer drun coup; Ia grammaire peut
être simplifiêe â 1'extrême, conme'il est arrivê
dans les parlers crêoles. Ici encore, certains
linguistes seront tentês de parler. de langues
míxtes; mais le matêriel de la langue appartient
â un idiome dêtiffi;--Ïñrêole de tã nêuirion ou
de Ia Martinique est du français imparfait, mais
crest du français; car crest â I'imitation seule
du français dé leurs rnaîtres que les nêgres
I'ont constituê. La plus grande partie de la
conjugaison a êtê sacrifiêe; mais ce qui en sub-
siste, lrinfinitif, est français, et lron nry
trouve pas le moindre êlêment africain. 11 y a
eu perte brusque drune t.rês grande partie drun
systême grarunatical au moment où une population
de langue três diffêrente et placêe dans une
situation sociale infêrieure a appris une lan-
gue nouvelle. Les changements portent sur 1'en-
semble de chaque système, et l'on peut relier
le systême.ancien au nouveau par un ensemble de
formules de transformation. Dtailleurs, au dêbut
du moins, iI subsiste toujours dans le systême
nouveau une portion du systême ancien, et le peu
que le crêole a de grammaire est de la gram-
maire française.

Antoine MEILLET (1)

1. Einleitunq

1.1 . Theorien zur Genese von Kreolensprachen

seit der ersten welte sprach\tissenschaftlichen Interesses für
Kreolensprachen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts - auf
die erste Grammatik einer französischen Kreolensp.ache von
J.J. THOMAS aus dem Jahre 1869 folgen zwischen 1880 und 1891 die
bahnbrechenden Àrbeiten von C. BAISSAC, Adolpho COELHO, Lucien

In den Anmerkungen wj-rd grundsätzlich nur mit Namen und abge-
kürzten Titeln zitiert; die vo11ständigen Tite1 und r¡eitere'bibliographische Angaben schlage man im Literaturverzei-chnis
nach.

Linq. hist. et linq. qên. ,s . 85. Das Zitat stammt aus dem
satz 'rl,e problême de 1a parentêzuerst 1914 publizierten Auf

des languesr'.

1)
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ÀDAM und Hugo SCHUCHARDTI ) - i"a die ursprungsfrage eines der
Hauptanliegen der Kreolistik ger,Íesen. Von Anfang an zeichnen
sich zwei Positionen ab, die bis in die jtingste Zeit mit gewis-
sen Modifikationen immer wied.er vertreten worden sind. Für die
einen sind die Kreolensprachen direkte Fort.setzer des portugie-
sischen, Spanischen, Französischen, Englj_schen oder HoIlèindi-
schen, so wie es ganz eindeutig von METLLET in dem dieser unter-
suchung als Motto vorangestellten Zitat formuliert ist - den
gleichen standpunkt hatten vor ihm, wenn auch weniger dezidiert,
SCHUCHÀRDT und COELHO eingenommen2). ,r, neuerer Zeit ist vor al-
lem Robert A. HALL als Verfechter dieser Theorie zu nennen; in
seinem 1 966 erschienenen Buch pidqin and creole Lanc¡uaqes heißt
es:

-HALIJ räumt jedoch den Substratsprachen betråichtlichen Einfluß
bei der Genese von Pidgins und Kreolensprachen ein (a.a.O.,

lts.25',).
Die Gegenposition, zuerst von Lucien ADÀM in seinem Buch mit
dem programmatischen Titel id ne et ma1êo-I ômes drô-â rvên

aryen. Essai ilrhybridologie Iinguistique (1883) vertreten, ge-
winnt erst mit der zweiten Vlel1e kreolistischer Studien nach
1930 weitere Anh¿inger. Besonders prononciert kommt sie in Su-
zanne SYLVAINS oft zitierter Formel zum Ausdruck, mit welcher
sie 1936 das Kreolische von Haiti charakterisiert: "Nous soInmes

en prêsence d'un français coulê dans le moule de la syritaxe
africaine ou, comme on classe gênêralement les langues d'après
leur parentê syntaxique, d'une langue ewe â vocabulaire fran-
çais'2). Ìn den fünfziger und sechziger Jahren macht sich vor
allem Douglas TAYLOR zum Sprachrohr dieser zweiten, der Misch-
sprachenhypothese3) i 1961 'schreibt er:

In Guiana, the Caribbean and Louisiana various new languages
such as Sranan (Negro English), Saramâkkan, Papiamentu, Ne-
gro Dutch and several forms of French Creole have emerged
within the past three hundred years, and, for the most part,
prospered. [...] These languages are peculiar in combining
rather similar grammatical structures of a non-Indo-European
ênd seemingly Vüest African type with vocabulariès that are
preponderantly of English, Portuguese or Spanish, Dutch and
French ancestries respectively ( ).

1)

sourcesi [...] a fact sufficiently accounted for by the
great confusion of dialects among the imported slaves. t.'.1
Sti1l more remote must be the influence of African on Creole
grammar. tt

Vgl. noch "The genetic relationships of Haitian Creole"
(1950), und "Creolized Languages and rGenetic Relationshipsr"
(19s8)

Le Crêole haitien, S. 178, zitiert bei GoÕDl{AN, S. 121.

We therefore come inevitably to the conclusion that lthe
French-based creoles (in Louisiana, Haiti, Dominica, Marti-
nique, etc.)l are derived structurally, from French, and
[Papiamentu] from Spanish. The surfacã characteristics of
the various pidgins and creoles may often be quite far from
those of English. French, or the other Indo-European 1an-
guagest but, on a deeper level of gramm¿rr, all varieties of
Piclgin English and creoles that have grown out of them have
an underlying identity of st.ructure with English, and simi-larly for the French-based, Spanish-based, and portuguese-
based pidgins and creoles. No matter how much they nåy have
changed and have been brusquel-y restructured near the sur-
face, they stiIl maintain a basicatly Indo-European pattern(s. 58).

1 ) Zur Geschichte der Erforschung französischer Kreolensprachen
und insbesondere zu den Theorien i"hrer Genese s. Ioana VIN-
TILÅ-RÃDULESCU, I'creolistica francezår', rrRemarques'r und Le
crêole français, S. 51-81; M. GOODMAN, S. 104-i37; R. CHÃÛ-
Dñññ;- , s. 401-420.

2) Vgl . SCHUCI¡ARDT, "Lingua francan, S. 443: n.Dabei lsc. bei der
Entstehung von Kreolensprachenj kann bis zu einem gewissen
Grade Sprachmischung beteiligt sein, wir dürfen aber deshalb
nicht das Wesen des Kreolischen in einer Verbindung von euro-
päischern Worùstoff mit afrikanischer oder asiatischer cramma-
tik suchen wollen." Vg1 . noch VÀN NAlrlE, 'rContributions',(1870), S. '123 f.z "It is scarcely necessary to remark fhat
these [sc. Creole] languages are not of mixed blood, half
African and hatf European, for langiuages do not mingle so
readily as taces. Even in the Creotre vocabularies, Lhe pro-portion of African words is very small. They have borrowedin general less from this sourcè than from õther foreign

2)

3) Vgl. seine Aufsätze: "Phonemes of Caribbean Creole" (1947\,
"Language contacts in the West Indies" (1956), "Nevr Languages
for Old in the [fest Indiesr' (1961) und "The Origin of West
Indian Creole Languages" (1963). Zu v¡eiteren Vertretern der
Mischsprachenhypothese und der Kritik an dieser Theorie s.
B. HEINE, Pidgin-Sprachen, S. 27'29.

12

4) "New Languages for Oldr, S. 277 f..
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rn seinem Aufsatz "The origin of VJest rndian creole Languages:
Evidence from Grammatical categories" von 1963 zitiert er den
obigen Passus von MEILLET und fåhrt dann fort:

Had Meii-let or another been abre to substantiate the state-
ments made in the abovg citatì_on, the controversy would have
been at an end; for nobody can deny that the.basic vocabula-ries of these creoles are today prèponderantly French. Butgrarnrnatical concordancès have never, so far aè I know, been.' demonstrated adequately in the case of any creole and. its
European parent (S. 802).

1.2. Zur Definition von "Kreolischrl

Dj,e Kontroverse um d.en Status der Kreolensprachen rührt nicht
zuletzt daher, daß so verschiedene fdiome r¿ie die lBush Negro,'-
Dialekte von Surinam, das Kreolische von Jamaica oder die fran-
zösischen crêoles als gleichartig angesehen werden. Man sollte
sich aber nicht von der diesen sprachen gemeinsamen Bezeichnung
"Kreolisch" irreführen lassen..Der Terminus crêole (< sp. criollo,
seit 1585 beIegt, pg. crioulol)), ul= su¡stantiv oder Adjektiv
gebraucht, diente zunächst zur Bezeichnung von Menschen und Tie-
ren, die in den Kolonien der neuen I{elt geboren \^¡aren, im Unter-
schied zu'den Eingewanderten. 1688 wurde er zum ersten Male für
eine Sprache, und z\,¡ar filr ein kreolisiertes portugiesisch im
Senegal, benutzt2): er besagt nichts weiter, als daß die betref-
fende Sprache in einer Kolonie ent.standen ist. Es ist m.E. un-
möglich, diesen vorwissenschaftlichen Terminus nachtrêiglich auf-
grund rein spra c hI ic he r Krit,erienineinerWeise
zu definieren, daß die Definition allen traditionetl so etiket-

tierten Sprachen gerecht wirdl ), doch soll nicht geleugnet wer-
den, daß die verschiedenen Kreolensprachen (und pidgins) eine
FülIe von Ähnlichkeiten aufweisen. Akzeptabel erscheint mÍr je-
doch lediglich eine s o z i o t i n g u i s t i s c h e Defi-
nition: als Kreolisch bezeichnet man eine.sprache, die in einem
geographisch und/oder kulture]l- isolierten Gebiet, in einer mul-
tilingualen Gesellschaft rnit sozialem Gefäl1e - wie der planta-
gengesellschaft in den Kolonien - durch unvollkommenes Erlernen,
Fehlinterpretation und Vereinfachung der Sprache der sozial hö-
heren Schicht durch die sozial niedrigere Schicht entstanden
ist2). Darüber hinaus kann man, in Abänderung des berühmten Sat-
zes von GILLIÊRON ("Jedes Wort hat seine eigene Geschichtet') nur
feststellen: Jede Kreolensprache hat ihre eigene Geschichte. Es

kann und soll daher im Laufe dieser Arbeit nur darum gehen, die
von MEILLET formulierte Behauptung und andere Theorien zur Ent-
stehung von Kreolensprachen in bezug auf die Kreolendialekte
des lndischen Ozeans zu verifizieren.

aa Die Arbeiten von GOODMAN und CHAUDENSON

Morris GOODMAN, der mit der ersten detaillierten vergleichenden
Untersuchung aller französischen Kreolensprachen, so\"¡eit sie
1964 dokumentiert oder ihm zugänglich waren (also unter Aus-
schluß des Rêunionesischen und des Seychellj-schen) einen Teil
des von TAYLOR geforderten Beweises für MEILLETS Satz "le crêole
de Ia Rêunion ou de la Martinique est du français imparfait,

1) Vgl. GOODMAN, S" 14: "f do not deny the very real utility of'the terms 'pidgin' and rCreoler to refer to certain groups
of fairly similar languages with fairly similar histories,
but, because of the difficulties in. arriving at very rigorous
definj-tions, f v/ould prefer to delimit the subject matter of
this work not by defining these terms but by noting that the
languages dealt with herein have sufficient mutual similari-
ty not shared by any others to merit detailed investigation
and comparison as a group. It is this fact rather than any
formal typological definitiôn which leads me to treat them
thus." VgI. TODD¡ ts.ap.2, besonders 5.27.

2) vg1 . BoLLÊg, Seychelles, S. 9 f . zur Definition von P:i4Sig
s. unten 4.4.

1) Zur Ft¡rmologie und Bedeutungsentwicklung von crêole s. VINTI-
r,Ä-nå,ouresCU, t'cîteva date"; R. ARVEILLÉR, Teïñãã-ãe \roy.ge,
S. 204 ff .; CHAUDENSON, Rêunion, S. 609 ff.î-ñË:õ-ToDÐ
Pidgins and Creoles, s. TE-

2) U.¡. DE LÀ COURBE, premier voyage [...j fait a 1a coste
d'Afrique en 1685 ( ê-galaisl, outre la langue du pays, parlent encore un certainjargon qui nta que tres peu de-resãemblance a la langue por-
tugaj-se..et quron notnme langue crêoJe, comme dans Ia mer Me-diterranêe Ia langue franquè"; zitiert bei ARVEILLER, S. 20g.

14
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mais crest du français" erbracht und damit die Forschung um ein
beträchtlicheis stück vorangetrieben hat, konmt im wesentlichen
zu zwei Ergebnissen:

1 ) A I 1 e "Creole French dialects" in Àmeríka und im fndi-
schen Ozean haben einen.gemeinsamen Ursprung, gehen auf ein ge-
meinsames "pre-Creo1e" zurück. "It is my belief that only a
conmon origin can explain the extensive specific simirarities
between all the Creole dialects" (S. 1.29).

2) Dieses gemeinsame "pre-Creole,' kann nur in Westafrika ent-
standen sein, und es enthielt "almost certainJ_y t...1 a number
of features of the slavest native languages" - gemeint sind
westafrikanische sprachenl ) .

Àufgrund seiner sehr sorgfåltigen Dokumentation kommt cooDMAN
zu einer Ì{esentlich differenzierteren Konzeption der arlen va-
rianten d.es Kreolischen gemeinsamen Basis a1s et\^ra TAYLOR (s.
obeà S. 13 unil unten S. 19: Er postuliert ein protokreolisch
(der Terminus stamnt nicht von ihm) oder piclgin, das die we-
sentlichen vêränderungen gegenüber dern Französischen bereits
durchlaufen hat, ehe seine dialektale Ausgtiederung i.n Ost und
West begínnt2), und das - in diesem punkt ist GOODMÀN von
C¡IAUDENSON (s. unten) mißverstanden worden - zwar "cêrtain un-

1) S. 131; v91. S. 130: "On1y by positing a single origin for
Creole can one account for this historical cðnnectión, and
its place of origin can scarcely have been other than Ì{estAfrica, from v¡hich it was transported to the various parts
of the world where Cr.eole is now found."

2) GOODMAN nennt es S. 131 "a slavers' jargon of some sortf
whose French element (what up to now has been called pre-
Creole) may or may not have been the kind of dialectal mê-
Iange which Faine [Jules FAINE, philologie crêole] suggests,but r¡hich almost certainly incorþõfrãã-ã-ffiËã-of feátures
of the slavesr native languages. It was undoubtedly fairlyunstable through t'ime and even at a given time, since onJ-y
thus can the very real differences between the various
Creoles and even within single dialects be accounted for
1...1. The West Àfrican jargon or pidgin t,hen began to de-velop independently in the various colonial areaÁ to whichit has been transporteit and to become more stable as it camein increasing--measure to supplant the native languages ofthe. Africans. "

16

deniably African structural featuresr' (S. 139) enth¿ilt, von dem
er aber niemals behauptet, seine grammatischen strukturen seien
überwiegend afrikanisch oder .durch af,rikanischen Einfluß ent-
standenl ) 

.

Tn seiner 1 974 erschienenen Thêse Lê lexique du parler c rêo1e
de la Rêunion hat Robert CHAUDENSON die beiden eben referierten
Ergebnisse der studie von GOODMATJ in Frage,gestellt und das
zweite mit historischen Argumenten widerregt. sklaven aus v,iest-
afrika sind viel zu spät - mehr ar.s 60 Jahre nach Beginn der Ko-
lonisierung von Bourbon (heute: Rêunion) und in viel zu geringer
zahl i-mportiert worden, als daß si.e bei der Herausbirdung des
crêolé bÒubonnäis eine Rorle håitten spieren können2), und aus
dem bourbonna.is wiederum haben sich nach CHAUDENSoNS Ansicht die
Dialekte der von Bourbon aus koronisierten rnsern - Mauritius
(damats: Tle de France), Rodrigues, Seychellen entwickelt3). n=
muß jedoch betont werden, daß sich das Kreorische von Mauritius,¿\
Rodrigues " , und das der seychellen so erhebrich vom Rêunionesi-

VgI. CHA,UDENSON, Rêunion, S. 446 ff. und S. 1113 ff.
Das Kreolische von Rodrigues ist miÈ dem MaurizÍschen fast

1) VSI. CIIAUDENSONs Zurückweisung von GOODMANs Hypothese, hier
Anm. 2. Auf die dort zitierte Stelte folgt cler-Satz: iCette
irnpossibilitê l\^¡estafrikanischen einflusÁes auf die crêo]_esdes Indischen Ozeansl est d'autant plus êvidente qu'Iï;e-
sragit pas de dêcouvrir quelques emprunts lexicaui que nousadmettrions aisêment, mais dé rêvêfãr la prêsence dr-un sub-strat qui aurait fourni I'essentiet de Ia structure granma-ticale des parlers." Vgrl. noch Rêunion, S. 465

2) S. S. 1107 f..: "euoigue ltauteur Isô. eOO¡¡¡aN] fasse preuve
de beaucoup de prudence et dringêniositê dans la formùIation
de son hypothêse, elle ne peut guère être acceptêe, du moins
en ce qui concerne.les.parlers des Mascareignes et des Sey-cherles. [...] Lthistoire du peuplement ite ðes îles prouve
que si, conme nous Ltavons nous-même gignalê, un cerlain nom-bre dtesclaves furent amenês de ra côte occidentale drAfrique(]lqeeort ouest-africain se limita â quelques rtraites' en€re
1728 et 1750), cette immigration, au demeurant rêcluite, eutlieu plus de trois quarts de-siêcl_e aprês ì-e dêbut de la co-lonisation, alors. que Ie crêole êtait dêjâ constituê. Ce nrest
donc pas lrapport de quelques centaines à,Africains de IrOuestaussitôt dispersês dans'les rhabitationsr des ¿teux îies Ieour-bon und I1e de Francel qui a pu modifier 1e parler!"

3)

4)
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schen unterscheiden - trotz unverkennbarer Gemeinsamkeiten -,
daß hier noch Fragen offengeblieben sind. Der auffäIlíge Unter-
schied. von CHAUDENSON durch Dekreolisierung des Rêunionesischen
erklärt, hat Alexander HULL zu der folgenden Behauptung veran-
laßt: zwar scheide für das Rêunionnais bzw. das Bourbonnais aus

den genannlen historischen Gründen ein westafrikanisches .Pidgin-
Französisch als. Grund'lage wohl aus, das Maurizische und das Sey-

chellische jedoch, in ihrer Struktur den amerikanischen Kreolen-
dialekten viel åhnlicher als dem Rêuniohesischen¡ seien sicher
aus dem westafrikanischen Piägin entstandenl ) . ¡i"" ist histo-
risch wohl möglich, wenn man nit HULL annimmt, daß sich nach

der Gründung des französischen Stützpunkts und Handelsplatzes
ouidah (Dahomey) im Jahre 1671 ein dort konstituierÈes Pidgin
nicht nur durch die Neger - gerade in den ersten Jahren der Ko-

lonisierung der Ile de France sind viele westafrikanische Skla-
ven ("cafres de Guinêe") auf die lnsel gebracht totd"n2) -' son-

dern auch durch v¡eiße Seeleute, Sklavenhåindler und neue Siedler,
die das Pidgin in ouidah und auf der langen uberfahrt lernten,
ausbreitete: "It is probable that an essential role in trans-
mitting eidgtinJFrtenchl to Mäuritius was played by white saíl-
ors, soldiers-, and traders, who by the early eighteenth century
musL have been quite generatly diglossic in French and PidgFr.
Settlers learned PidgFr during the long ship voyages" ("origin
and Chronology", S. 9).

tragen worden: Nicht nur die Kreolensprachen mit gleicher lexi-
kalischer Basis, sondern a I 1 e pidgins und Kreolensprachen
mit nortugiesischem, englischem, französischem oder spanischem
wortschatz wurden auf einen gemej.nsamen ursprung zurückgeführt,
weil sie eine Reihe von Strukturmerkmalen miteinander, aber
nicht mit ihren lexikalischen Basissprachen teiren. vergreicht
man etv¡a

ha it.
Kamerun Pidgin-

Englisch

li pa te konõ

i no bin sabi 
I er wußte nicht'

Die von GOODMAN formulierte liypothese eines gemeinsamen ursprungs

a1ler französ i schen Kreolensprachenist, wie schon

aus den oben zitierten liußerungen von TAYLOR áu ersehen war, seit
Mitte der ftinfziger Jahre meist in einer erweiterten Form vorge-

Die mortoqeneti sche Relex!f iz íerunctstheorie

identÌsch und wird daher im folgenden unter "maur." still-
schweigend mit erfaßt.
"Origin and Chronology", S. 9.
S. CHAUDENSoN, 3ÊgI!9, S. 953, und FILLIoT, S. 183 ff .

so ist natürlich nicht zu übersehen, cìaß diese beiden sätze ein-
ander ähnlicher sind als der er.stere dem franz. ,il n,a pas
connu/iÌ ne connaissait pasroder der zweite dem engr. rhe didnrt
knowr; andere, vor a11em syntaktische übereinstimmungen verstär-
ken diesen Eindruck (s. 

.TODD, S. 3.1 und S. j3).
Für TAYLOR war die gemeinsame Grundrage der Kreolensprachen mit
dem wortschatz einer europäischen sprache ein westafrikanisches
substrat von sehr vagen Konturen ("several vrest African langua-1\ges":'); nach anderen Versionen der monogenetischen Hypothese
sol.ren a1le "European-based pidgins and creoles,, d.urch ,,Rel-exi-
fizierung" eines portugiesischen pidgin entstanden sein. stefl-
vertretend für eine Reihe von Forschern, die diese Ansicht ver-
treten haben, sei hier William A. STEI{ART, "Creole Languages in
the Caribbean", S. 46, ziLíert 2) 

z

The clearest cases of lexical substrata in the Caribbeancreoles Igemeint sind alle Kreolensprachen im mitte]-amerika-
nischen Raum, von Louisiana bis Guayanal appear to be of por_
tuguese.origin. Therefore a very 1ike1y souice language förthe Caribbean Creoles would be the porLuguese traaé píagin
which apparently origrinated as early as ihe middle oi tfrefifteenth century and was once spreád throughout areas ofPortuguese contact and expansion in Africa ånd Asia, [Anm.:Languages which seem to be direct descendants of that por_
tuguese pidgin are presently spoken as creoles in certain

1A

1)

2)

'rLanguagie Contactsr', S. 413.
Zu dieser Hypothese s. ferner M" VALKHOFF, Stu¿jies ¡ S" 51-76¡R.W. THOMPSON, 'rPossible Affinities"; A. VAIDFñ, i'Du crêoleau françaÍs", S. 85; O. DE CAMP, "pidgin and Creole", S. 22 f.
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islands off the coast qf West Africa, e.9. Cape Verde, Anno-
bôn, and Sâo Tomê.1 This was the language which was apparent-
Iy used bet\reen the Portuguesg and lfest Africans, and which
became the earliest common language used in the slave trade.

STEWART spricht nur von den Kreolensprachen in der Karibik und

in Afrika, andere haben den Kreis der Abkömmlinge von diesem

"Portuguese trade pidgin"-.vie1 weiter gezogen: über Afrika, den

lndischen ozean und rndien bis in den Fernen ostenl ) . oi" mono-
genetische Relexifizierungstheorie hat zuletzt im Januar 1975

auf dem Kreolistenkongreß ín Honolulu in A. HULL einen Fürspre-
cher gefunden ("Origin and Chronology").

1.5. Der augenblickl-iche Stand der Diskussion

Im letzten Jahrzehnt ist die "independent para1lel development
theory" (TODD, S. 31 f.), vertreten vor a1lem von R.A. IIÀLL (s.
oben S. 12), gegenüber der Monogenese-Theorie mehr und mehr in
den Hintergrund getreten, und die Diskussion hat sich in einer
- wie sich im Laufe dieser Arbeit zeigen wird - letztlich unbe-
wiesenen und unbeweisbaren Behauptung festgefahren: die Pidgins
und Creoles mit europäischem Wortschatz weisen große Ähnlichkei-
ten untereinander auf, also müssen sie gleicher Herkunft sein,
auf eine gemeinsame Basis zurückgehen. Der- Blick für eventuell
zu entdeckende universale Tendenzen der Pidginisierung bzw. Kreo-
lisierung war dadurch verstellt,.Hinweise wie der von Charles A.

FERGUSON

1) S. DE CAMP, "Pidgin and Creo1e"t S.22 f.: K. WHINNOM, "The
OrigJ-n of European-based Creoles and Pidgì-nsr'; TODD, S. 40.

Auf ilie dritte Variante der monogenetischen Theorie, die von
WHINNOM u.a. in dem genannten Aufsatz dargelegte Annahme, daß
der allen europäischen Pidgins und Kreolensprachen gemeinsame
Ursprung die mittetalterliche Lingua Franca ist, braucht hier
nicht eingegangen zu werden, da die französischen Kreolenspra-
chen nicht direkt, sondern aus einer mit portugiesischem wort-
schatz relexifizierten Lingua Franca - eben dem von STEWART
so genannten "Portuguese trade pidgin", durch einen zweiten
Relexifizierungsprozeß entstanden sein so11en. zu wHINNOlfs
Hypothese s. das sorgfåiltig begründete Verdikt von Loreto
TODD: 'rnot proven" (S. 39); zum Phåinomen der Relexif izj-erung
s. ebenfalls TODD, S. 37-39.

[it] would help to explain some of the otherwise surprising
similarities among distant creoles by setting the starting
point in a universal simplification process (s. unten S. 59 f.
Anm. 3).

konnten die überzeugung vieler Kreolisten nicht erschüttern, die
etwa in DE CAMPS den Band Pidcinization and Creolization of Lan-
guages einleitendem Forschungsbericht züm Ausdruck kommt.

The supporters of monogenes.j.s r^7ou1d thus have us think of
Anglicized creole rather than creol-ized English. As yet, the
theory rests on many assumptions and very little documentary
evidence, but it has a great deal to recoÍìnend it. Even if we.
were to assume that the lexicon and the structure of a 1an-
guage were equally susceptible to change, relexification would
stil1 be a better explanation than restructuralization for the
deveì-opment of pidgins and creoles; for the influence which
could bring about a wholesale adoption of French vocabulary
in French territories, English vocabulary in British terri-.
tories, etc., are clear and obvious, whereas there is no known
sociolinguistic influence which could explain why the struc-
tures of five different European languages should have been
modified in precisely the same directions (S. 23 f.).

Auf dem erwähnten Kongreß in Honolulu zeigte sich, daß ein Auf-
brechen dieser erstarrten Position von zwei Richtungen her mög-

1j-ch ist. Bernd HEINE l-egte die Erq:ebnisse seiner 1973 erschie-
nenen Studie Pidqin-SÞrachen im Bantu-Bereich vor ( "Some Gener-
alizations on African-based Pidgins"), sehr konkrete und auf
breiter Materialbasis abgesicherte Erkenntnisse über den Pidgini-
sierungsprozeß, die anhand mehrerer afrikanischer Pidginsprachen
gelronnen wurden - Pidgins, die mit SicherLreit völlig unabhängig
von den europäischen Pi-dgins und Kreolensprachen entstanden und

auch untereinander vielfach unabhängig sinal ) . Eine Betrachtung
der gemeinsamen Merkrnale afrikanischer Pidgins im Vergleich zu

ihren Basissprachen läßt die "surprising similarities" der euro-
päischen Pidgins und Kreolensprachen in einem neuen Licht er-
scheinen.

Der zweite Ansto8 kam von Àlbert VALDMÄN mit der Frage: "A Pidgin

1) U.a. Kenya-Pidgin-Swahili und verschiedene andere Pidgindia-
lekte des Swahili, Fanagalo, Stadt-Bemba, Bangala (abgelei--
tet von Lingala), Kituba, Sango, Pidgin A 70.
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origin for Creole French?"1 ) vef,oi'le¡¡s Kongreßbeitrag beschreibt
- auf der Suche nach Zeugnissen für das von den Anhåingern der
monogenetischen Hypothese postulierte westafrikanische piilgin-
Französisch des 17. Jahrhundert.s - in erster Linie drei r¡reduced

or approximative varieties of Frenchr': New Caledonian Contact
French (NCCF),. Vietnamese Contact French (vCf¡, auch Tây Bôi ge-
nannt, und Ïvory Coast Vernacul-ar French (IVF). Das Ergebnis ist
negativ: diese nicht aIs Pidgins, sondern als ',pre-pidgins" er-
kannÈen "cont.inuums"2) haben zwar.manche Züge mit den französi*
schen Kreol-ensprachen gemein, "but similarities in the structure
of IVF and Creol-e dialects do not constitute evidence for deriv-
ing the latter from an earlier French pidgin formed in West Af-
rica" (s'. 16) - womit die Hypothese von GOODMAN und HULL noch
nicht endgü1t.ig widerlegt ist, denn das IVF hat sich erst in der
zweiten Håtlfte des 19. Jhs. herausgebil¿et3). Im Anschlu3 an
diesen Befund wird die Alternative zum "Pidgin origin of Creole
French[ dann nur noch angedeutet und nicht mehr im einzelnen
ausgeführt: "the conmon phonological, synÈactic and lexical base
of Creole dialects originates in vernacular varieties of French
rather than in an hypothetical pidgin formed on the West Coast
of Africa through relexificatíon of a prevj.ously existing Afro-
Portuguese contact vernacular" (S. 17 f.). Damit schwenkt VALD-

MAN, der vorher die Rel-exj-fizierungstheorie. "persuasive" gefun-
¿tden hatte " , auf die Linie der Vertreter der Evolutionshypothe-

i ) Die gleiche Frage hatte ich mir kurz zuvor auch gestellt, zu-
erst in einem
DORF-BOLLÊ8,

im Sommer 1974 in Kötn gehaltenen Vortrag (ALS-
"crêotisation du français"), dann in der Einlei-

tung zu Le crêo 1e des Sevchelles, S. 11 f.
2) NCCF = 'lpre-pidgin continuum" (S. 5); VCF = "continuum of

approximative systems" (S. 7); IVF = "learnersr approximative
system" (S. 14).

3) "on the basis of a rudimentary contact vernacular used by the
French in their dealings with newly coloníalized peoples and
having its origin in earlier pidginized or creolized varie-
ties of the language" (S. 16). Diese Basis müßte noch disku-
tiert werden.

4) S. I'Du crêole au francais'r, S. 85, und Rez. zu CONWELL/JUIL-
LAND, S. 92, Anm. 'l .

se, Ioana VINTILÃ,-RÄDULESCU und R. CHAUDENSON ein (s. dazu un-
teh Kap. 5).

1.6. Ziele dieser Arbeit

Es stehen also heute, nach.den letzten, bisher noch nicht veröf-
fentlichten Forschungsarbeiten, zwei exUreme Auffassungen einan-
der gegenüber: einerseits Monogenese aller französischen Kreoì-en-
sprachen aus einem portugiesischen Pidgin - aucLr nach Kenntnis-
nahme des Vortrags von VALDMAN håift HULL an seiner Position fest,
wíe eine inzwischen vorgelegte revidierte Fassung seines Kongreß-
beitrags beweistl ) - und andererseits die Meinungi, claß weder die-
ses westafrikanische noch überhaupt irgendein Pídgin die Grundla-
ge des französischen Kreol-isch ist, daß das Französische ohne die
Zwischenstufe eines Pidgin kreolisiert worden ist.
Der Beweis für diese letztere, von BOLIÊE nicht pauschal, wie von
VALDMAN, sondern nur für die Dial-ekte des Indischen Ozeans aufge-
stellte Hypothese steht noch aus. fhn zq führen und die beiden
skizzierten Positionen gegeneinander abzuwägen, ist eines der
Ziele der vorliegenden Arbeit, die sich in der Hauptsache als
Vorstudie zu einer historischen Syntax des indo-ozeanischen Kreo-
lisch versteht. Ein weiterer Programmpunkt ist die Fortführung
des Beweises für die These von METLLET - nunmehr, wie wir gese-
hen haben, ar¿ch die These von VALDMAN. CIIAUDENSONs in der Haupt-
sache dem Lexikon ge$tidmetes Werk enthält zwar zahlreiche Detail-
studien zur historischen Phonologie und }{orphosyntax, womiL der
von TAYLOR geforderte Nachweis der "grammatical concordances"
zwischen Kreolisch und Französisch (s. oben S. 13 f") um ein wej--

teres großes Stück vorangekorunen ist, doch muß seine Arbeit noch

in vielen Punkten ergånzt¡ in einigen auch modifiziert oder zu*
mindest überprüft werden. Ferner soll versucht werden, eine mög*

lichst klare Vorstellung vom Prozeß der Kreolisierung zu gewin-

1 ) In der ursprttnglichen Fassung hatte IIULL auch das Bourbonnais
bzw. Rêunionnais aus dem westafrikanischen Pidgin abl-eÍten
wollen; aufgrund der in der Diskussion in Honolulu von Robert.
PAPEN vorgebrachten Kritik hat er sich auf den oben S. 18 re-
ferierten Standpunkt zurtickgezoqen. 
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nen, mit anderen Ì{orten, es wird zu zeigen sèin, ob und inwie_
fern es sich um eine Sonderforrn des Sprachwandels handelt, die
ei-nen eigenên ñamen verdient. schließrich soll das verhåiltnis
der Dialekte des rndischen ozeans zueinander und damit HULLs
These z"ur Entstehung des Maurizischen und seychellischen.erör-
tert vJerden.

2. Die \"/ichtigsten Merkmale der f ranzos ischen Kreolenspr".h"rrl )

2.1 . Die Phoneme des Kreolischen und ihre Transkription

2.1.1. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die ltorpho-
syntax, "lrossature du 1angage"2). die Ìautliche Entwicklung vom
Französischen zum KreoLischen wird daher nur in Form einer ta-
bellarischen übersj-cht resümiert3) (s. Tabelle 1, s. 26). spora-
dische Lautentwicklungen bleiben dabei unberücksichtigt, ebenso
die Varianten lyl ztt /i/ und [d], [æ ] zu /ê/, /è/, die dort, wo

sie gesprochen r,¡erden (2.g. in Haiti), nicht zum kreolischen
Phonemsystem gehören und nur in Soziolekten zu beobachten sind,
die unter französischem Einfluß stehen4). Die französischen pho-
neme werd.en in der Tabelle nach dem ApI-System notiert, die kreo-
l-ischen nach einem System, das im wesentlichen auf der von Chris
CORNE für das Seychellische vorgeschlagenen "rational orthogra-q\
phy""' fußt. Díe Transkription stimmt mit der Umschrift in BOL-
LÊE, Seyche]les (s. dort S. 20 f.), überein, bis auf einen punkt:

1 ) Die Termini "Kreolensprache" und "Kreolendialekt" werden im
folgenden in Ermangelung eines neutraLen Ausdrucks im Deut-
schen, entsprechend franz. crêole und engl. creole verwendet,
ohne daß damit eine Aussage-E5êî-ihren Statuê-fãEêndiert isr.
Vj-e1l-eicht könnte man von .zwei Sprachgebieten reden, einem
amerikanischen und einem des Indischen Ozeans, die -ieweils in
Dialekte unterteitt sind. Anders VINTILã,-Rã,OuI,ESCU, Le crêo]e
f_.=I51ig, S. 3, und "Remarques", S. 242: "Nous ne crõyõãs-þas
que lron puisse soutenir lrexistence dtun nombre de langues
crêoles françaises distinctes, êga1 au nombre de territoires
qui utilisent des variêtês crêoles françaises, touteè celles-
ci devant être considêrêes comme des diálectes drune langue
crêol-e française unique, dont quelques-uns peuvent, à leur
tour, former des sous-dialectes [. . . ] ".

2)

3)

VALDMAN, "Parler vernaculaire", S. 54.
Vgl. GOODMAIitr, S. 95 ff.: "Outline of Creole Historical pho-
nology and Grammar".

4) S, VALDMAN, Basic Course S. 15: "Tn presenting the vowels of
Haitian Creo s necessary to differentiate a rcore' sys-

y influenced by Standard French (cal-tem and a system directl
licizing or Frenchifi-ed system). The former describes most ru-
ral varieties of Haitian Creolei the latter describes some ru-
ral- varieties and most urban varieties of Haiti-an Creole".

5) CORNE, "Phonemic.s", S.8i "Workbook", passim.
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da alle Darstellungen amerikaníscher Kreolensprachen und auch
CORNE für [j] das Zeichen ¡verwenden und ] oft a1s Graphem für
[å] dient, habe ích hier ebenfalls f durch X ersetzt.

Franz. Kreolisch
O. AmerikaT

Prb Prb
t, d t'd
k,g k'9
f. v f, v

J S

s

2

3

z

L
z

frr D ftr ñ

l- 1, f

l v

¡ i (ñ)

I

Franz.
T

Kreolisch
O. Arnerik4

i

v
l-

€
e êr ê

ó æ

ãtd a (â)

o¡ I o or O

u u

¿

ó e

o. a

o

r.t

v7

w

ê êri

Tabel]-e 1

ÀIle kreolischen Wörter und Beispiele e¡erden im folgenden mit
den in der obigen Tabelle für die kreolischen phoneme benutzten
Zeichen notiertt sofern sie aus and.eren Ouellen übernommen sind,
wird die Graphie entsprechend abgeändert, in wörtlichen Zitaten
wird die Originaltranskription jedoch beibehalten.

2.1.2. Im einzelnen ist zu Tabelle 1 und zur Transkription zu
bemerken:

Eine Opposition z¡,sischen offenem und geschlossenem e bzw. o gibt
es in den Dialekten des rndischen ozeans nicht. rn Amerika sind
e/oe und o vor r z! /è/ bzw. /ô/ geworden und stehen in Opposi-
tion zu /é/ bzw. /6/¡ vgl-. hait. sê < c,est, É < soer, fo <
faux, fô < fort; guay. dizê < des oeufs, mizê < Eisère, mô < moi,
lamô < la mort.. Im Dominikanischen gibt es ferner eine Opposi-
t-ion /a/ . /ã/, z.B. la < 1â, lâ < lardl). ¡i" Notierung.dieser
Oppositionen, die in der Regel in al1en positionen außer im Aus-
laut neutralisiert werden, íst bei den einzelnen Autoren unter-
schiedlich; ich habe in diesem punkt nur insofern Vereinheitli-
chung angestrebt, a1s ích mich für jeden Dialekt an e i n e r
Quelle orientiere2). ftir die Transkription der Idiome des Indi-
schen Ozeans haben wir (BAKER, CHAUDENSON, CORNE, pApEN, BOLLÊE)
das r in der Graphie bewahrt, obyohtr es phonetisch nicht mehr als
Konsonant, sondern durch Dehnung bzw. öffnung des vorhergehenden
Vokals, nach e und i auch als [a] realisiert ritd3).
Das Zeichen ! steht für einen nasalierten þalatalen Halbkonso-
nanten, der, so l^rie auch n, m und !, Nasalierung des vorherge-
henden Vokal-s, in einigen Dial.ekten (2.8. im Seych.) auch pro-
gressive Nasal-ierung von e bewirkt. Im Rêun. wird das phonem

nach CHAUDENSON wie im Französischen aIs palatales [ñ] reali-
siert4), auch im geych. gibt es in intervokalischer position ei-
ne Variante [ñ] im "refined creo1e"5) . In den amerikanischen Dia-
lekten überwiegt [ñ], nur für das Hait. wird das Phonem von HALL

1) TAYLOR, "Dominique", S. 1024 f.
2) Zu den Quellen s. S. 30, Anm. 2. Fur das Haitische richte ich

mich nach VALDM.AN, für clie Antillen nach TAYLOR, doch schrei-
be ich statt ê, ô, â (TAyLoR) ê, ò und â.

3) Vgl. CORNE, "Workbook", S. 4.
4) nêunj-on, S. XXXVfII.
5) CORNE, "Workbook", S. 3: "Ìntervocalically, bilingual S[ey-

chelloislC[reoIe]-French speakers have a.pa1atal tñl in French
citation forms, although freguently [Í] occurs in normal
speech. tt

¿o
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als [?] beschrieben: "a nasarized sound made in the position for
tñl ¡ut without the top of the tongue making contact with the
roof of the mouth"l). t.h schreibe also in maur., seych. und
haít. tùörtern !, sonst ñ.

Der dorso-velare Nasal ff konmt nur im rndischen ozean und im An-
tillischen vor.

üneiñheitlich ist in den euellen die Notierung der nicht distink-
tiven Nasalierung von vokalen vor oder nach Nasalkonsonanten,
z.B. schreiben CHAUDENSON rêun. bän, CORNE seych. þg, beides
für [bãn]. HALL hait. fãm, SAINT JACQUES FAUQUENOy guay. fam,
beides für [fãm]. Auch in diesem FaIl habe ich ¡nich an die euel-
len gehalten und nicht vereinheitlicht.

2.2. Morphosyntaktische Verånderunqen bei der Kreolisierung des
Französischen

Die wichtigsten strukturellen umwandlungen im Rahmen des pidgi-
nisierungs-,/KreoI is ierungsprozes ses2 ) s ind,
1 ) verlust der Nominalflexion, des besÈimmten Artikers (häufig
Agglutination) und des granunatischen Geschlechts der Ausgangs-
sprache;

2) Ersatz der unbetonten personalpronominä durch Nachfolger von
mo:¡, toi, þi, usw. i

3) Verlust der Kopula être bis auf wenige Reste;

4) Verlust der Verbalflexion, Ersatz der Endungen durch präde-
terminierende Tempus- und Aspektmorpheme;

5) Generalisíerung in der Wortstellung: die Negationspartikel
pa steht immer vor dem Prädikat, die Objektspronomina (direktes
und indirektes Objekt) nach dem Verb.

1) Haitian Creole, S. 19, Anm. 3. Zu den anderen Dialekten s.
TÄYLOR, "DOMiNiqUC", S. 1023; SATNT JACQUES FAUQUENOY, S.
35 f. Zum Louis. findet sich bei LANE kein Hinweis, doch
nach der Transkription in seinem Textbeispiel zu schließen(¡;i_), muß die Aussprache auih hier palatales [ñl sein.

2) Ich verwende zwar in aieser Arbeit die traditionellen Aus-
drllcke "Pidginisierung,' und ',Kreolisierung", meine aber mit
dem letzteren n i c h t den übergang voñ einem pidgin zu
9il_"I. Kreolensprache, also die "naiivization,' des piãgin
(HALL). sondern mj-t b e j_ d e n den sprachlichen Umwand-lungsprozeß, der die französischen Kreolensprachen vom Fran-
zösischen trennt, bzw. die sprachlichen Verãnderungen, diezur Entstehung eines pidgin oder einer Kreolenspraðhe führen.ob ein franz. Pidgin ars zwischenstufe zwischen-Französisch
und Kreolisch anzunehmen ist, wj-rd in Kapitel 4 diskutiert.
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2.3. Verlust der Nominatfl exl,on, des bestimmten Artikel s und des
grammatischen Geschlechts der Ausqanqssprache

2.3.1. Verlust der lflexion Aqqlutina tionen
Alle französisóhen Kreolensprachen haben die in Französischen
noch vorhandenen Reste von Frexion beim substantiv (zum Àdjektiv
s. unten) getilgt und kennen nur noch jeweils eine invarlable
Form (2.8. zanimo rTierr, travay rArbeitr, lezo ,Knochen,l)¡,

Tabelle 2

was sich seit dem 16. Jahrhunderts in der französischen Umgangs-
sprache und in den }Íundarten abzeichnetl ) . !,Iie die Beispiele der
Tabelle 2 zeigen, kommt es håiufig zu Agglutination des bestimm-
ten oder partitiven Artikels oder der Àrtikel- bzw. Determinan-
tenauslaute In] und lrl2) . Die verschiedenen Dialekte gehen in
dieser Hinsicht oft verschiedene hÏege, doch gibt es gemeinsame
Tendenzen, die einerseits im gesprochenen Französisch bzw. im
français pópulaire bereits angelegt sind und die sich anderer-
seits aus der größeren Freguenz bestimmter Formen erklåiren:

1) Die "tend.ance â lrinitiale consonantique" (Henri FREï3)),
oder, anders ausgedrückt, die Tendenz zur Verallgemeinerung der
im Französischen hèiufigsten Silbenstruktur: Konsonant + Vokal4),
hat zu einer Generalisierung von Liaison-Formen (zom < homme,

zami ( ami) oder zur Agglutination des unbestimmten oder des

rêun. : CHAUDENSON, Rêunion;
maur.: BAKER, Kreol; CHÃ,UDENSON, Rêunion CORNE, Mauricien;
seych.: BOLLÊE, Seychelles; eigene Sammlungen;
l-ouis. : LANE, "Louisiana French";
hait.: DTANS. Haîti; HALL, Haitian Creole; VALDMAN,

Course;
ant.; JOURDAIN, Parlers crêoles TÄ.YLORr "Dominique";
guay .: SAINT JACQUES FAUOUENOY, Crêole suyanais.

3) Nicht im Martiniquais,
GOODMAN, S. 51.

dort lautet das Demonstrativum ta 1a,

Basic

1) V91. BORK, "Nêo-fra
und in vielen Munda

nçais", S. 12 f.: 'rIn der Umgangssprache
rten ist die Uniformierung auch bei den

1)

2)

Vförter ohne Angabe der Sprache stammen imrner aus dem Seych.
GOODMÀN, S. 27| Anm.,7 und 9, S. 44-53; CHAUDENSON, Rêunion,S. 359 und 1115. Die Formen dieser und der folgendån-ffiéË-'sichtstabellen können nicht im einzelnen bibliógraphiert wer-den, da sie jeweirs aus mehreren werken stammen unã auch dortwiederum an verschi-edenen Stellen stehen. Grundsät.zlich wirdjedoch auf GooDMÀN, CHAUDENSON und andere verwiesen, sãweitdort mehrere Formen in einer übersicht zusammengetrágen oderdiskut,iert sind (2.8. unbestj_mmter Artikel, oenó"siiåiivun) .A1s Quellen wurden benutzt:

genannten Ausnahmen Isc. Substantiven, die noch formal zwi-
schen Sg. und Ptr. differenzierenl fortgeschritten, und zwar
sowohl mit Durchsetzung der Sinqular- r¡¿ie der Pluralform. " -
HAIGNERg, 1, S. 247: "Dans 1e patois Boulonnais, Ie substan-
tif est invariable, et ne prend jamais la marque du pluriel."

2) Vg1. GOODMAN, S. 26 ff.
3) Gramm. des fautes, S.99; vgl. CHAUDENSON, Rêrinion, S.651

und b55.
4) DELATTRE, Phonetic Features , S. 41. SAINT JACQUES FAUOUENOY

nennt diese Silbenstruktur geradezu "la forme canonique"(s. s1) .

rndischer ozean2l
rêun. maur. seych

run oeufl
rune.mai.nl
r1e chatt
tce chienI
rles hommest

ë zef
eme
le sat
(sa) syê (la)
1e bãn zom

en dizef
en lame

sat-1a
sa lisyõ (-1a)
ban zom(-1a)

ã dizef
e Jame

(sa) sat
sa lisyã
(sa) ban zom

Àmerika
1ouis. guay.hait. ant

yû zê

yü mõ

ðat-1a
5ã-sa-a,/-si1a-a
n6m-yo

ã aezêf
e lame

éat-1a
sye-sa/ -srt a

nôm-ye

ya ze
yõ lamã
åat-1a

3)sye-sa-a
se nðm-la

un dizê
un lamã
ðat-a
sa sye-a
wôrn-ya
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elidierten bestimmten Artikels (nam < l,âme, lide < lridee,
loto < lrauto) geführt. Die gleiche Tendenz manifestiert sich
beirn verb durch Aphärese des vokalischen Anlauts - sehr selten
im rndischen ozeanl), hålrfig jedoch in Amerika2), vgl. etwa,

arrêter > mart. hait. :rêtê
Bei den Nachfolgern von feu, vin und eau dagegen sind dj_e Wort_
typen dife, divõ, dilo (letzteres allerdings in ganz verschiede-
nen_T'autungen) pankreolisch. Agglutiniertes de la kommt nirgendsi)vor .

Der maskuline besti-mmte Artiker. und der pr-ural les werden nur im
rndischen ozean agglutiniert; hierin liegt ein auffäI]iger un-
terschied zu den Diarekten Amerikas2). vgI. außer dem obigen
Beispiel lisyõ (in Tabelte 2) noch lekor rKörperr, l_izye ,Auger,
ledã tZahn' , liku 'Ha1s' , Iedo 'Rücken | , leker rHerz , , lipye
'Fußr.

Bemerkenswert ist, daß im Indischen Ozean, auf jeden Fall irr
heutigen Maurizischen und seycheJ-lischen, möglicherweise auch
früher im Rêunionnais bzw. Bourbonnais, nur noch wenige einsil-
bige substantive vorhanden sind; ähnrich scheint es im Louisia-
nais zu sein. rch halte es daher für nicht ausgeschlossen - der
gleichen Meinung ist auch George LANE -, daß sich in díeser
zwei-ten Kategorie voì Agglutinationen eine Tendenz zum zweisil-
bigen Nominallexem ausgewirkt hat3), die zu den Universafien

s. GooDMAN, S. 32

(du) beurre > ant. bê
guayl-aibê, maur

hait.
louis
deber

seych, diber, rêun.

arriver >

amarrer >
amener >
avaler )

(la) queue >
(la) corde >
(la) faute >
(la) gueule >

(ilu) pain

(du) lait

rl-ve--l-:-

marê
mene

vaIê

bus
kê, tyê
kôd
tot
rÈI

aret/-e
ariv/-e
amar/-e
amenr/-e

ãva1/-e

labus
lake
lakord
lafot

n

tr

t

Í

vs.
vs.

vs.

seych.

n

I

Í
U Sl^t.

seych.

It

I

il lagel

seych. dipë, rêun. depë

maur. seych. dile, rêun.

2) Bei substantiven mit konsonantischem Anlaut ist die Aggluti-
nation des fem. ra in allen Díalekten zu beobachten, jedoch rnit
unterschiedlicher Frequenz - serten im möglicherweise stark de-
kreolisierten Rêun.3), ="h. häufig im Maur. und. Seych., weniger
dagegen im Hait. - und nicht immer betrifft sie dieselben Wör-
ter, vgl. z.B.:

(1a) bouche > hait.
il

il

ll

I

VS.

vs.
vs.
vs.

Das gleiche trifft für den Teilungsartikel zu, der jedoch auch
im Rêun. oft erscheint:

> hait. ant. pë
l-ouis. guay. maur.

> hait. mart. Iêt.
guay. diIêt,-louis d1e

VgÌ. GOODMAN, S. 32 und 58, ferner JOURDAIN, parlers crêoles,S. 90: "rl est â rernarquer que Ia soud.ure aveõ--IrãîETõfãiñãã-
culintle', sous forme de !i ou de lê, quton trouve dans plu-sieurs autres crêo1es (Rêuñîon, LouÌsia;e, Maurice), n'ex-iste pas â 1a t'lartinique." Auch im Louisianais exisiiert die-
se Art der Agglutination nicht, jedenfalls nicht nach allenmir zur Verfügung stehenden eue11en.

3) Vg1. LANE, S. 10, sowie BAISSAC, Êtirde, S. 11g f.: "Le dis-syllabe semble 1e type du mot, suEEEããtif ou verbe: Le mono-
syllabe y arrive par dilation ou addition: Trou. tourou. Nez,
nênez. Lit, tilit. C1ou, coirlou. Loup, l-ot¡l-öirp. eëEÇ-bêlête,
ilsri_ote, ¡_nãõõEã. Dieu, Eõñãïã. soii, ã!õf?liau. dilãã:---Rat, +-er,g!- sabl_e., tasab.-Þïêãl tipied.-ãïZl dourizl-GEEl,etc. Le polysyttabe, pãi sousrraðEfõñ-ou contlãEEflon: Arra_quer, ..tqguê: -[. _. : ] Oubliê, bliê. i. . . I Araignêe, zergnêe.
[...]' Hinsichtlich der verËãñ-ist BArssAcs BeobaõEãng nur
i-n Ausnahmefällen zutreffend.

1) VS1. CHÀ,UDENSON, Rêunion, S. 655: "Cependant, dans 1a mesure
orì ce phênornêne tEõì-Tã-qénêralisation ae I'initiale conso-
nantique, soit par aphêrèse, soit par prosthêseJ srexpligueâ partir du francais; iI est aisé de cõnstater qu'il_;'af-
fecte pas tous les lexêmes crêoles. mais seulemänt les nomi-naux." A].s cegenbeispiele wÈiren seych. bliy,/-e (neben
ublÍv/-q), ta9,/!ãde (neben ãLan/-) I sevFã*ine¡en esei,/-e)
und sap/-e < êchapper zu neññêãl-

2) S. JOURDAIN, parlers crêoles, S. 37 f.
3) CHAUDENSON, Rêunion, S. 654
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der Pidginisierung zu gehören scheint (s. unten S. 106).

3) Es liegt auf der Hand, daß die Übereinstimmungen.zwischen al-
1en oder mehreren Dialekten in der i,lahl des agglutinierten Arti-
kels mit der Frequenz de( verwendung. des betreffenden substan-

tivs mit bestimntem oder parÈitivem Artikel (dipé, divã 'wein"
gir.! tReist; lapes tfisctìfang', lâsas 'Jagdr, lager 'Krièg'
Streit'), im Singular oder Plural (legliz 'Kirche', lekol rSchu-

1er i zorey 'ohrr, zetwal 'Stern') zusammenhängtl) '

2.3. 2. Schlußfolgerungen

Aus den eben dargestellten Phänomenen zieht GooDMAN z\.¡ei schluß-

folgerungen:

The tendency to incorporate these various articles and modi-
fiers (or párts of thãm) indicates that the initial speakers
of Creo1e r^tere exposed to a French which was virtually as
complex inflectionally, at least with respect to nouns' as
is ètandard French, but that the forms and their functions
were misinterpreteå and morpheme boundaries redrawn parti-
cularly wherei¡er final consõnants vrere in liaison with the
following word. The fact that this phenomenon occurs so wide-
iy ttrroulnout all the Creoles ancl that the particular choices
.í" .o oiten the same argues for the close genetic relation-
ship of all these dialects (S. 27 f.).

Der erste Punkt ist für die Frage, wer bei der Kreolisierung für
die Vereinfachung bz$t. Umstrukturierung des systems verantwort-

lich ist, die ÌrÏeißen oder ihre sklaven, von Bedeutung, vgl. da-

zu unten 2,4.2. Vtas den zweiten Punkt anlangt, so sei noch ein-

mal präzisiert, daß GOoDMAN mit "close genetic relationshíp" Ab-

stammung aller crêoles von einem in westafrika beheimateten Pidq-

infranzösisch meint (s. oben S. 15 f.). Die Agglutinationen
scheinenmirjedochfürdieHypotheseeinessolchenPidginnicht
beweiskräftig, vielmehr kann man annehmen, daß es bei ausschließ-

lich oraler ubermittlung der Sprache ohne jeden korrigierenden
Eingriff in den Lernprozeß angesichts der struktur des franzö-

sischen co4e phonique fast zwangslåiufig zu den oben beschriebe-

nen Veränderungen der ersten Kategorie (zom, lide) kommen mußte.

1) S. CHAUDENSON¡ Rêunion, S. 653 f.

Und daß Substantiv und bestimmter Artikel des Franzðsischen a1s
Einheit rezipiert werden, bzw. daß die Funkti-on des für die Kom-

munikation praktisch bedeutungslosen bestimmten Artikels nicht.
erkannt wird, scheint ebenfalls so naheliegend, daß eine Stütze
für GOOD¡4ANs Hypothese hieraus nicht zu gewinnen ist.

2.3.3. Verlust des grammatischen Geschlechts

Der Verlust des grammatischen Geschlechts "Catêgorie en grande
parti-e inutile au point de vue sêmantique"l)), d"= ohne Zweifel
zu den sprachl- ichen inessentía1 s gehöit, ist bei der Entstehung
von Pidgins und Kreolensprachen so träufig zu konstati"r"rr2), drß
sich ein näheres Eingehen auf dieses Phänomen erübrigt. Doch Sei
hier daran erinnert, daß im gesprochenen Französisch rund 50 ?

der Feminina nicht genusmarkiert sind3) und daß die Opposition
m. : f. bei einigen Determinanten und Adjektiven vor vokalisch
anl-autendem Substantív, außerdem bei den meisten Determinanten
im Pl-ural-, neutralisiert wird (cet homme, mon amie, be1 ami, mes

amiIe]s). Dazu kommt, daß die Heterogenität der Femininendungen
beim Substantiv und Adjektiv schon unter normalen Umständen er-
hebl-iche Lernschwierigkeiten bietet; im Rahmen eines unvollkom-
menen Lernprozesses mußte die Tendenz zur Invariabilität hier
eine Angriffsfläche finden. Nur dort, wo das grammatische Genus

eine wichtige Funktion hat - im Bereich der belebten Wesen zur
Bezeichnung des natürlichen Geschlechts -, haben sich im Kreoli-
schen formale Markierungen erhalten (2,8. fu, fol 'verrückt';
Frãse, Frãsez 'Franzose, Französin4) ) .

Bei den Adjektiven erwartet man eine Generafisierung der unmar-

kierten Form; diese. ist in a11er Regel auch eingetreten. Amer.

und I.O. ku(r)t < court, sot < sot, tut < tout (aber maur. seych.

1 ) FRET, Gramm. des fautes, S. 73.
2) In jüngster Zeit im Gastarbeiterdeutsch, s. dazu GILBERT/

oRl-ovrð, "Pidgin German", s. 1.

SöLL, Gesþr. und qeschr. Franz., S. 83.

34

3)
4ì vg1 BOLLÊE, Seychelles, S. 27 t. und 33
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tu) und freL, 'f\,¡et < froid (aber I.O. fre) sínd nur scheinbare
Ausnahmen; hier wurde nicht, wie GOODMAN meint, die feminine
Form (identisch mit der prävokalischen Variante des MaskuJ-inums)

verallgemeinert, vielmehr wurde im "pre-Creole" i-n best,immter
Stellung auch das -t des Maskulinums noch ausgesprochen, wie

1\eine Reihe anderer kreolischer Wörter bezeugen'' . Ebenso läßt
sich hait. ant. guay. maur."dus < $g¡ (neben louis. hait.'ant.
râun. du) aus der Bewahrung einer al-ten Aussprache erklären2).
Auffällig sind nur bel und 1õg (im I.O. 1o6), laut GOODMÄN wie-
derum Verallgemeinerung des mit dem prävokal-ischen Maskulinum
identischen Femininums. Im zweiLen Falf ist dies insofern nicht
zutreffend, als das -g in der Liaison [k] gelautet hat. Auch im

absoluten Auslaut muß das -g von long im 17. Jh. von denjenigen,
die es noch sprachen, wie [k] gesprochen worden sein3). Daß die-
ses auslautende [k] zu [g] wurde, schreibt CHAUDENSON dem Ein-
f1uß des Femininums ,rr4) . M"r, wird diesen Lautwandel wohl für
das Französische vor der Kreolisierung annehmen können. Zu be1

ist anzumerken, daß es im Indischen Ozean, anders als in den

amerikanischen Dialekten, nicht oder nur ganz selten die Bedeu-

tung rschönr hat (tschönr heißt zoli), und wenn, dann kann dies
ein neuerer Gallizismus sein. Im Rêun. bedeutet be1 'gros'5),

im Maur. 'big (and strong/extensive),1), im Seych. 'statt-
lich'2). Für cooDMANs schluß ,,ïts [sc. des Genus] almost total
J-oss, and., more significantly, the relatively uniform choice of
variants throughout creole. argue strongly for the close histo-
rical connection of these dialects,, (S. 24) bleiben als Beweis-
stücke also nur lõg und bel, die beide über die Stüfe des "pre-
Creole" nicht hi.nausfüLlren.

2.3.4. Bildunq eines neuen kreoli bestimmten Artikels
Für den durch die Agglutination erstafrten bestirnmten Artikel,
der al-s solcher nur im Rêunionesischen und in anderen Diarekten
in Resten erhalten ist (2.8. l-e set avril 'der 7. Aprilr) , rük-
ken verschiedene Formen des französischen Demonstrativums nach,
und zwar

1) ce/cette/ces bzw. die kreolische ,,Einheitsform" für ce, cette,
ces, ça, ceci, cela, celui, celle ,r.rd aar*, ".3);
2) celcette/ces ... -1â. Die Opposition zwischen -ci und -Iâ
wird seit dem 15. Jh. in der Umgangssprache zunehmend zugunsten
einer Verallgemeinerung von -1â für beide Nähegrade aufgeg."b"rr4)
und erscheint auch im français populaire nicht mehr5) ;

3) ïe/Ia/Ies ... -1ê. Für die Annahme, daß äuch diese dritte
1)

2)

Àm Satzende wurde -t bis ins 17. Jh. ausgesprochen, v91.
RHEINFELDER, Altfranz. Lautlehre, S 782. - Vgl. z.B. sat <
chat (s. Tabelle 2, S. 30), ferner louis. hait. mart. guay.
I.O. but < bout, nwit/Ianwit < (1a) nuit, fwet < fouet, s.
cHAUDEmoN,-ìtîêoTë-ãt-Srters ErançFd' outremei-l s. 350 f .
und Rêunion, S.766 f. Vgl. die bei JOURDATN, Parlers çrêoles,
S. 8 aufgãàahlten Beispiele. - zu fret s. ALF 612 "froid", zu
fwet ALF 599 "fouet", wo sich ieweÏÏê-in dãñ-oêpartements

gros ¡ "dans les dialectes comme en fr
homme"' zitiert, aus der sich die Bed
Ieiten.

Kreol, S.84.
Seychelles

angais populaire: rbel
eutungen im I.O. her-

BAKER,

BOTLÊE , s. 43.
charente, Char.-Inf., Ð.-Sèvresr Vendêe und Maine-et-L. For-
men mit -t finden.
THUROT, fI, S. 17: "Lrx et 1e z qui terminent les mots de 1a
langue vulgaire se prononçaient conme 1rs, ainsi que lrat-
testent R. Estienne et tous les autres."
Für das 16. Jh. ist die Aussprache [lõk] bezeugt, s. FOUCHÊ,
Phonêtique hist., IIf, s. 784.
Rêunion, S. 794.
Auch rcalmet in bezug auf das Meer, É. CHÀUDENSON, Rêunion,
S. 702, der dort die FEW 1, 321a gegebene Bedeutung rgrand,

S. GOODMAN, S. 50 ff. und BAISSAC, Ëtr]de, S. 13.
FOULET, Romania 75 (1954) , S. 449 f.: "Le premier fait qui
ressort ãlli-êfamen des Mêmoires [von Commynes] - fait d'une
importance capj-ta1e dans-frïIEEãire donù nous cherchons âtracer ici les êtapes - c'est 1a'grande prêpondêrance des
formes en -a par rapport aux formes en -i. j... I chez Commy-
nes la disproportion devient si consi¿êrã¡le qurelle doit
traduire une êvolution de Ia langue même.,, FOULET zåihlt. bei
Commynes 276 Beispiele mit la gegenüber 97 mit ci.
FREI, Gramm. des fautes, $. 86 und 148 f.

1)
?ì

JJ

4)

J)

4)

s)
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Demonstrativkonstruktion in der präkreorischen Basís existiert
hat,, gibt es zwei Anhaltspunkte:

- Das. FEI¡I verzeichnet 4, 550a: 'tlothr. 1e ... -ci 'ce ... :ci'(f.Ia... -ci) [...], Hatt.1o... si tce... -ci, [...];1o
... -lg rce... -fât usw., Fim. Ie.., -lå'cette'; BanR. Io
... -ci rce... -ci,r. E's wére denkbar. daß die Konstruktion
über das Lothringische hinaus in anderen Mundarten verbreitet
war.

- Das akadische Französisch in Loui-siana (s. dazu unten 5.2.),
das eine ganz åhnliche Form des Französischen fortsetzt wie die
Kreolensprachen und eine Reihe von Tendenzen dokumentiert. die
auch bei der Kreolisierung gewirkt habenl ), ken.rt die Verbindung
von 1e/la und Ortsadverbien ebenfalls, s. CONWELL,/JUILLAÌíD, S.
136: r'Demonstrative adjectives may be reinforced by the adver-
bial enclitics -1â and -ç!, e.g., cette fille-lâ [...], ces

a\jours-ça'/ t...1. In construction of this type, the:demonstra-
tive adjective ís frequently replaced by the definite article,
which assumes a demonstrative connolation whenever reinforced
by adverbial enclitics, e.g ., des musiciens-lâ t... L le TOP-1â
[...], la confession-ca". IrTa s CONWELL/JUILLAND mit den Worten
"replacedt' und. r¡assumes" als Neuerung interpretieren, kann durch-
aus alt sein und somit Formen der französischen Umgangssprache
des 16./17. Jhs. bezeugen.

Diese drei präkreolischen Vorst.ufen kreolischer Artikelformen
haben die Dialekte des Indischen Ozeans bewahrt; im Bourbonnais
müFsen, nach Ausweis der heutigen Dialekte, mít hinweisender Be-
deutung nebeneinander gestanden haben:

sa: sa (le)svë3)

sa .... la: sa (1e)syë la
... la: (le)svõ Ia

fm Rêunionnaís, wo sich der im Bourbonnais durch sehr häufige
Agglutinationen gefährdete bestimmte Artikel le/la wieder eta-
bliert hat - es handelt sich hier aller wahrscheinlichkeit nach

um eine Dekreolisierungserscheinung -, dienen die qenannten For-
men weiterhin als Demonstrativum:

sa zerb tces herbest
sa pye d bwa 1a tcet arbre'
svõ la 1e mesã 'ce chien est mêchant'1)

Das Maurizische kennt die gleichen Formen, aber im Unterschied
zum Rêunionesischen ist die demonstrative Bedeutung vor allem
des dritten Typs sehr häufig verblaßt, ... la entspricht oft
dem französischen (oder deutschen oder englischen) bestimmten
Artikel'/. Das Seychellisclie schließlich hat den ersten Typ in
einer Funktion verallgemeinert, die, je nach Kontext, dem fran-
zösischen Demonstrativum oder dem Artikel entsprichtt lg . ". la
kommt hier nur in einigen festen Wendungen vort z.B. in der Kon-

I'heure-1â , und gilt anson-junktion sa-1er-la 'da, aber' ((
sten a1s Mauriziani"*.r"3) .

1)

2)

S. dazu VINTILÄ-RÀDULESCU, "Remarquesr, I s. 240 f.
CONWELL/JUTLLANDs Erklåirung für g - Kreuzung aus 1â und ci,
das letztere kommt irn Akad. nichE-vor - überzeugt n=fcht; sT-
cher handelt es sich um das franz. Ortsadverb ge.
Ob ilas Substantiv syê oder lesyê lautete, ist nicht auszuma-
chen, vermuLlich sÏ-anden beïËFormen nêbeneinander. Agglu-

Ein wichtiger Unterschied zwj.schen den DiaLekten des Indischen
Ozeans und Àmerikas liegt darin, daß die letzteren - miL Ausnah-

me des Guayanesischen - bei den hier in Rede stehenden Determi-
nanten ganz zúr Postdetermination übergegangen sind; das gleiche
gilt übrigens auch für das Possessivum im Haitischen und Antil-
lischen. von den drei präkreolischen Demonstrativkonstruktionen

tinierte Formen si-nd im Bourb. viel häufiger gewesen als im
heutigen Rêun., s. CHAUDENSON, Rêunj-on' S. 654.

1) CHAUDENSON, Rêunion, S. 359. Den ersten Typ bezeichnet GHAU-
DENSON als "p1us rare".

2) CORNE, Mauricien, S. 7 f., bezeichnet sowohl -la als auch sa' 
"ir 

;iAl¿;-a;tfe1;' una übersetzt liv ]a mit 'ce-Tivre, Ie 1ÏI
vre', sa ban lakaz mit rles maisõËl--ces maisons'. Anders

3) BAKER, Kreol, S.78
(-lÐ-lft enst.

f. und 81 f., der -la mit engl. ther sa
this/that gleichsetzt.
les, S. 36 f.
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3) Vg1. BoLLÉg, Seychel
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setzen sie nur die dritte in der Form von nachgestelrtem -r-a
fort. Dialektale unterschiede bestehen hinsichtrich der satz-
phonetidchen varianten, in denen dieses -ta auftritt: im Hait.
als -la nach Konsonantr_-a nach Oralvokal, -ã nach Nasalvokal,
-nã naçh Nasalkonsorr"ntl); .im Ant., -1a nachìonsonant, -a nach
vokal2). Der Gebrauch von -ra ist noch für keinen Dialekt ein-
gehend beschrieben. LANE nelrnt es "a postpositive demonstrative,,
(s. 19), die meisten crarfinatiker sehen es jedoch als ,,definite
article"/"articre dêfini" 

"rr3). ni.rdeutig hinweisend sind dage-
gen nachgestelltes sa und sila (hait. nõm-sa-a 'dieser Mann',
kav-si1a-a ljenes Hausr). obwoht die Formen eindeutig französi-
schen Ursprungs sind4), h"t ihre Stellung GOoDMÃ{ und andere
veranlaßt, hier afrikanischen Einfluß anzunehmen:

The fact that in Louisiana and Caribbean Creole the demon_strative forlows the noun which it modifies of contrast toFrench usage may be traceable to certain features of African
:yltgx, notably that of Ewe (e.g. ati nyui sía la rthis beau_rifúl rreer; wesrermann Grammar; 66-);ìfiêrãE-ïã trrå posr_posed definite article as in Creole t. . . I anã-sia the demon_strative, whose phonetic simitarity to the creõÎã forms mightwell have reinforced its influence (S. 53).

Fttr den nachgestellten Artikel nimmt er, wie schon aus dem obi-
gen Zitat ersichtlich ist, ',a convergence of Lhe French demon-
strative and the Ewe definite article,, an, ,,no doubt conditioned

1) VALDMA,N, Basic Course,
Creole, s:--3Z-'

S. 134 f.i etwas anders HALL, Haitian

by their virtual phonetic identity. It is very strong further
evidence for the cl-ose historical unity of the Creoles and per-
haps even for the presence of some <l.istinctively West African
influence in Mauritius" (S. 48).

Nun ist in der Tat die formale ?ihnlichkeit mit dem auch im Ewe
(und in anderen westafrikanischen Sprachen) nachgestellten be-
stinmten Artikel fe/-a (atl 1â rder Baumr, tóê 'der Berg';
I^IESTI]RIIANN, S. 1) frappierend, so daß vieles für die von GOOD-

MAN vermutete Konvergenz sprichtl), allerdings nur in den Dia-
lekten, für die ein westafrikanisches Substrat historisch nach-
weisbar ist. Für das maurizische -Ia ist die Annahme afrikani-
schen.Einflusses keineswegs notwendig und wohl- kaum beweisbar,
und das Seychellische kennt den nachgestellten Artikel nicht.

2.3.5, Der Numerus

Die Pluralzeichen [1e], [1ez], [-z] des Französischen wurden
dur.ch die Fehlinterpretation des Artikel-s bzw. durch die oben
geschilderten Agglutinationen unbrauchbar, die grammatische Ka-
tegorie des Numerus blieb jedoch in a1len Varianten des Kreoli-
schen erhal-ten (oder wurde nach anfänglichem Verlust in einer
zweiten Phase der Kreolisierung wieder eJ-ngeführt). fieiter geht
die Gemeínsamkeit zwischen den Sprachen des Ostens und des }le-
stens jedoch nicht, denn, wie die Tabelle 2 (S. 30) zeigt, hat
sich im fndischen Ozean ein Pluralzeichen ban entwickelt, in
Amerika dagegen wird der Plural durch das nachgestellte Perso-
nal-pronomen der 6. Ps. markiert; nur die Dialekte der Antillen
machen mit vorangestelltem se < ces eine Ausnahme.

Die Herkunft von ban aus barrd.2) ist vielleicht im zusammenhang

1) Auch die Bedeutung, vgl . hIESrERMAIíN, S. 1: r¡Er [der best.
Artikell wird nicht so häufig gebraucht wie im Deutschen,
sondern hat etr^ra die Bedeutung rder erwähntêr.'r VALDMAN,
Basic Course, S. 93: "In Creole the definite article must
be used whenever one is referring to a previously mentioned
noun. tt

2) S. CHAUDENSON, Rêunion, S. 956 f.

2) ,IOURDAIN, S. 88; TAyLOR, r'Dominique", S. 1043. Weitere Varian-ten bei GOODMAN, S. 46 f.
3) ?:8. HALL, Haitian Creole, S. 32¡ VALDMAN, pq.sic Course, S.

?3; Joünoerñ;-=.--B-6:-El: cooDMÀñ, s. 47 =' "îEG'EñETåI::. lA1, which some piefer to consider a demonsirative,others definite article, is used to refer to a specj-fic anddefinite instance of a noun, but not to the geneial conceptwhich it represents. In the latter case the word standing-alone would suffice. fhus, its usage is closer to that ofthe English definiùe article than ùo that of the French.,'
4) g!1F leitet cooDMÀN, s. 53, von cela ab; es ist aber zu be-denken, daß auch celui-lâ,'pop. õlï:fâ, hier mit eingeflos_sen sein kann. vgil-õõGEnuËrn, ñãõl-pop., S. 110: ñune

forme :u¡ pour cetui est due â uñ-þñîõiñiation rapide dupronom"; vgl . pFE-s. 26. sui > si'wie (de)puis > ìãe)pi.
40
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mit der spezifischen Bedeutung zu sehen, die dieses Wort in den
Kolonien annahm. Es diente auf den Antillen zur Bezeichnung ei-
ner cruppe (wohl Arbeitskolonne) von Sklaven, wofür CHAUDËNSON

einen Beleg aus dem Jahre 1722 beibringt: "A 1'êgard des Nêgres
des Fourneaux et des Négrgsses du Moulin, je les divisai en 6

bandes", Auf den Maskarenen bezeichnet ban bzw. laban '1'en-
semble des Noirs dtune "hàbitation"t. Da dieser Gebrauch jedoch
nicht.vor 1829 belegt ist, das Pluralzeichen, da in allen Dia-
lekten des I..O. vorhanden, aber älter sein muß, hält CIIAUDENSOÌI

seine Hypothese für "fragi1e" und verweist auf Ausdrücke des
français poÞulaire wie bande de crêtins , bande dri-diots (die
allerdings für die Genese des Pluralzeichens kaun relevant sein
dürften) sowie auf die im FEW 15, 1, 53b verzeichneten Bedeutun-
gen: mfr. nfr. bgnde 'troupe, compagnie de genst (Froiss.-Ac
1718); lütt. banne, blrnde; Proyart benne, Louv..bane. Mfr, nfr.
bande rtroupe d'animaux" (seit 1549), Manche bãd, hbrêt. Maine,
Vendêe id.; frb. neuch. bande'grande quantitê (p. ex. de pommes

de terre) I . CHAUDENSONs abschließendes Urteil: "Le crêole parait
donc avoir utílisê de façon systématique pour Ia formation de
pluriels (coflectifs) un tour du français populaire; ce change-
ment a sans doute êtê rendu nêcessaire par les confusions que
pouvait entraîner 1a disparition de marques du nombre', (S. 957).

Die Erklärung der antillischen Form bereitet keinerlei Schwie-
rigkeiten. Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, prä-
zisiert TAYLOR, "Dominique", S. 1043, daß se ... -Ia/-g der Plu-
ral zu Wörtern ist, die im Singular mit -fal-Ê cleterminiert sind,
zwar "souvent traduisible par tcest; mais il faut se garder de

croire gue se ait le pouvoir dêmonstratif de ltadjectif fran-
çqis. u Den übrigen Formen, louib. ye, hait. vo und guay, ya <
ye + a, liegt das Pronomen eux zugrunde. GOOD¡,IAN (S. 45 f.) fäßt
offen, ob dj-e phonetischen Veråinderungen - Vorschlag des Halb-
vokals y und lól zu loj im Haitischen - auf franzðsische Dialekt-
formen, afrikanischen Einfluß1 ) , sp"n. ellos oder 'phonological

1) Vlolof S., Ewe wo, beide Pronomen der 6. ps., s. GOODMÀN,s. 46.-

deveLopments within CreoÌe" zurückzuführen sind, gibt aber der
letzteren Hypothese deutlj-ch.den Vorzug, "aJ-though the influence
of dialectal or non-French forms need not be ruled out." Ange-
sichts der von ihm selbst angeführten Formen der Karte 525 des

ALF (ySþ [Ca1vados, Manche, etc.], 1{ tuanctrel, yòr lVienne])
und weiterer dial. Formen wie norm. yé 'est' (vg1. hai-t. ¡Q
rsein') und y&n, lgg run, une (Numerale¡ r1) (h"ia. yü, yun tein

[Artikel], eins [Numerale] ) wird zumindest die Neigung amerika-
nischer KreolendiaLekte, bei einsilbigen Wörtern ein protheti-
sches y zu entwickeln, mit Sicherheit Aussprachegewohnheiten
französischer Dialekte fortsetzen,

Was allerdings die Ver\^rendung deS-nachgestellten. Pronomens a1s
Pluralzeichen beÈrifft, so scheint hier afrikanischer Ursprung
die einzig mögliche Erklärung zu sein. Auch im Ewe wird der Plu-
ral des Substantivs "durch Anhängen der Silbe -wô [.. . ] , die
eigentlich'sie' (Mz.) bedeutet", gebildet: ame'Mensch', amewô

'Menschen, Leute'-'. "The use of this pronoun [sc.6. Ps.] to
mark the plural of nouns must .surely be traced to an African
source, probably directly but possibly through the intermediary
influence of non-French Caribbean Creoles, since a similar pat-
tern is found in both these groups of languages" (GOODMÀN,

s. 46).

1) GUERLIN DE GUER, S. 193 und 109; das y wird a1s Hiattilger
erklärt, vgl. FLEURY, S. 19, dort noch iounze für onze. Zu
y als riiatiilger s. cRErvE, h aspirê, sîTQ=72, miE-Gíteren
ãeìspielen aus ga11orom. Munãã?EËñ-Tz.e. yåt 'e1fe', ¿Q 'ou',
S, 71). Zu tun, uner s. ALF 1347: Formen mit y- finden sich
in Belgien, in den DêparEèãents Pas-de-C., Mañche (und Kanal-
inseln), Ille-et-V. und in all-en Küstendêpts. von Morbihan
bis herunter nach Char.-Inf., ferner in Charente. H. Vienne,
Vienne und D.-Sèvres,

2) WESTERMANN, s. 2i vgL. GooDMAN, s.46t Anm.36' wo er noch ei-
ne Parallele aus dem Mandingo beibringt und VAN NAME, S. 133,
zitiert: "in the Spani-sh [Curaçao] and English ISurinam]
Creole and for the most part in Dutch [St. Thomas] Creole
also, we have the definite plural formed in a similar way'
by means of the lthírd person plural] personal pronoun.rr
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2. Ps

3. Ps

4. Ps

5. Ps

èt

toi [twe] und vous [vu], [u]; dle Aussprache ohne [v-]
ist im popufåren Französisch und in einigen Mundarten
bel-egt, also sicher prÉikreolischl ) 

;
t\lui bzw. Ii-'; ant. i bewahrt il (GOODMAN, S. 39); im

**n. atiãte i, gege-nUuer li ii U"r, anderen Dialekten
des I.o., sekundär sein (eiJ1uß des Französischen? Re-

stituierung aus der Wiederaufnahme des nominalen Subjekts
durch i: sa fam i zoli'dielsel Frau ist hübschr? Die
Frage bedarf einer besonderen Untersuchung) t

nous (-autres) ;

vous(-autres); nu für die 4. u n d 5. Ps. im Hait
schreibt coODMÀN afrikanischem Einfluß zu 3)

aber auch ous am Satzanfang, im Munde von

6. Ps. eux(-autres); die Erweiterung der Formen des PIuraIs mit
autres ist im

192b und 14,

Franz. seit dem 16. Jh. belegt (s. FEW 7,

635a) und im français popufaire ge1äufig1 ) 
.

'1 ) S. PFAU, S. 15: 'rvous tritt in den Formen ous und vrs auf .
Bekanntlich giebt-ãã-im Afrz. die Form ous-;-eben võ[8." oie
Zeugnisse füi ous nach "tonfosen kurzen-Ïiõrtern" wfã-si oder
gue sind sehr zãhlreich, S. RHETNFELDER, Afr. Gramm. 2, S 219,
ferner BRUNET, S. L; FLEURY, S. 62. TOBLER, Verm. Beitr. I,

14,
17 93
nant

sie nur [o], kein [uJ bieten, was
Karte 99 ("vous auriez") hat auch

634b: afr. us, ous; "nfr. ous (bei bauern, Mo1
t...1), noim. o, ou, havr. c (sujet), Andelis

. all tous tall-ez-vous? I tt.

Daß sie sich in der 5. Ps. überalI durchgesetzt hat (im

Louis. und Hait. mit Varianten), nicht jedoch in der
4. Ps., begründet CHAUDENSON mit der Ambiguität der Form

,rorr"2); für die Generalislerung von eux autres (auch les
autres kann hier mit eíngeflossen sein) gibt es keine
ebenso plausible nrklÊirung3) . Festzuhalten bleibt, daß

die amerikanischen und die indo-ozeanischen Dialekte hin-
sichttich der 6. Ps. getrennte Wege gehen: I.o. zot ),

5)amer. yo, ye .

Durch die Generalisierung der betonten Pronomina ist zunächst,

d.h. in einem ersten Stadium der Kreolisierung - auf die weitere
Entwicklung werde ich weiter unten eingehen - der komplexe For-

menbestand des Französischen radikat reduziert worden. Daß die

Vfahl unter den zur Verfügung stehenden Formen (þ, me, moi usw').

nur auf die betonten Formen ("the emphatic disjunctive form of
the pronoun t...1 capable of a strong accent"6)) f.11.,t konnte,

liegt auf der Hand und bedarf viel weniger der Erkì-ärung als
die Verallgemeinerung iles objektpronomens, mit der dj-e Reduktion

dès Systems anderer Sprachen erfolgteT)

1) GOODMAN, S. 43; CHAUDENSON, Rêunion, S. 984 ff';
S. 98 und 100; GUIRÄ,UD, FranõãÏã-Fõp.' S. 43 f'

S. 260-264, belegt
Pierrot in ¡{OLIÈREs

ou
es mons , ousv

e vous dis 1ou vous
nos acco

no emmes

os

ous
z

r pop.
(sujet),

¿t zvr Form li s. ALF 784 'ret 1ui Iâ-bas't; die Form li ist im
Norden unã-im wãllen überalf' vorherrschend,

3) s. 41: "The extension of this form [sc. nu] to a second per-
son plural meaning in Haitian can be explained, I beJ-ieve,
only on the basis of African influence.". Tmmerhin sei hier
angemerkt, daß es auch im Pikardischen zum lautlichen Zusam-
menfall der_4. und 5. Ps. gekommen ist, s. ALF 91 und 92 so'
wie tfÃrGNEnË tr, s. 419: "ós, pronom personñêT de Ia premiêre
et de Ia seconde personne du pluriet, employê comme sujet drun
verbe, nous, vous, t...] Crest une apocope de nous, vous,
dans leur ancienne forme de nos, vosrr.

vg1. BAUCHE,

Rêunion, S. 985: "crest vraisemblablement 1'ambiguÏtê que
ffii'emploi de rvousr, tantôt au singulier, tantôt au
pluriel, qrri a favorisê sa disparition Cans tous Ie parlers
au profit de [zôt]".
S. CHAUDENSON, Rêunion, S. 985.

Das hait. zot tritt nur in Objektfunktion auf.
zur lJautentwicklung von ye, Ie (< eux) s.' oben S. 42 f'
HARRTSON, S. 287.
Zu eng1. me in verschiedenen Pidgins s- TODD, S. 16; zum Pro-
nomen-in þrtugiesischen Kreolensprachen s. VALKHOFF, Studies,
s. 96.

GOODMAN schreibt zu der Form [u] (5. 42): I'The loss of the
initial v throughout Creole, afthough not in every variant,
may be a development within Creole or possibly a feature of
pre-Creole stemming from some regional French dialect or dia-
Iects." Die Formen ohne v- der Karte 1341 des ALE, die er
konsultiert hat, hêilt er-jedoch für nicht beweÏãEräftig, weil

2,l
I
edoch hier irrelevant ist,
:uzl, P. 343 und 398.

3)

4)

s)

6)
7ì
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2.4.2. Produktive oder rezeotive Kreolisieruno
Die Reduktion des Systems durch Gerieralisierung einer von meh-
reren Formen eines Paradigmas ist für die Verfechter der spon-
tanen Kreolisierung indes nur eine Teilerklärung für die hier
ín Rede stehenden und andere Vereinfachungen. Man muß sich wei-
ter fragen, \¡r ê r für die lereinfachung verantwortlich ist
.(s. oben S. 34): die Sklaven, die die Sprache ihrer Herren un-
vollkommen, d.h. unter Beschråinkung auf das für die Kommunika-
tj-on unbedingt Notwendige und unter Verzicht auf morphologi_schen
"Luxus" erlernten (rezeptive Kreolisierung) , oder die Weißen -
Kolonisten, Skl-avenhåndler, Seeleute :, die sich ihnen verståind-
lich zu machen versuchten und zu diesem Zweck ihre Sprache ver-
einfachten (produktive Kreolisierung) - bewußt und systematisch,
wie SCHUCHARDT meint:

Alles Radebrechen einer Sprache geht von deren Erbbesitzern
aus, ganz ähnlich wie die Kindersprache auf der Ammensprache
beruht. Oder wenn ióh ein Bild gebrauchen darf, nicht ãie
Fremden brechen sich aus einem schönen festgefügten Gebäude
einzelne Steine heraus um sich damit dürftige Hütten zu bau-
en, sondern díe Eigentümer selbst reichen sle ihnen zu sol-
chem Zwecke (1).

oder, als Reaktion.auf die rudimentäre Sprachbeherrschung der
Lernenden, durch Nachahmung ihres "j_ncomplete speech,' bzw. durch
I'Rückgriff auf Sprachgewohnheiten. die bei- der Beziehung Erwach-
sener-Kleinkind vorhanden sind"2) . Di."" Ansicht vertreten HALL
(Pidgin and Creole, S. 5) oder BLOOMFTELD:

Speakers of a lower language may make so little progress in
learning the dominant speech, that the masters, in communi-
cating r¿ith them resort to tbaby-talkt. This 'baby-talkt is
the mastersr imitation of the subjectsr incorrect speech.
There is reason to befieve that it is by no means an exact
imitation, and that some of its features are based not upon
the subjectsr mistakes but upon grarnmatical relations that
exist within the upper language itself. The subjects, in
turn, deprived of the correct model-, can do no better now

than to acquire.the sinplified tbaby_talkr version of theupper language (l).
Nach einer dritten Theorie geschieht die Vereinfachung ,,instin_
tivamente" - so drückt es 1gg1 A. coELHo.r"2), 1974 spricht
man von einem "built-in simplification mechanism,,, einer ange_
borenen Fåihigkeit zur Sprachvereinfachung, und die Tatsache,
daß r'people of different ringuistic backgrounds adjust their
language behaviour in similar ways, suggests that the behaviour
is rule-governed and may be the resurt of linguistic universals,,
(TODD, S. 42).

Die Diskussion über die vereinfachung und die sie ausrösenden
Faktoren soII hier nicht weiter verfolgt werden, icLr werde im
Zusammenhang mit dem Verlust der Kopula noch einmal darauf zu_
rückkommen. Wichtig scheint mir die Meinung von GOODMAN zu sein,
die ja auch im Rahmen einer etwas anderen sicht der Dinge bei
HÀLL und BLOOMFTELD zum Asudruck kommt, daß nämlich sowohr- die
Reduzierung des Französischen durch die Franzosen selbst wie
auch durch diejenigen,.die es al_s Zweitsprache erlernten, eine
Rolle gespielt (S. 124) | daß also produktive und rezeptive Kreo-
J-isierung zusaÍìmengiewirkt haben. Man kann sich darum bei den
verschiedenen strukturelren veränderungen jeweirs fragen, ob sie
ein Phänomen der produktiven oder der rezeptiven Kreolisierung
sind. Die in 2.3. beschriebenen Vorgänge (AggJ-utination, Verfust
des grammatischen Genus) erklärt GOOD¡IAN mit "farscher" Rezep-
tion durch die Nichteuropäer (5. 124), die Vereinfachung des
Pronominal-systems häl-t er für eine bewußte Tat der Europäer, was
denkbar ist, jedenfalls was die Generalisierung der betonten
Formen betrifft3).

1)

2)

Language. 1933, S. 472, ziLíert bei_ TODD, S.29 f.
ItAqui devemos observar um facto interessante: consiste ere

1) rtI,ingua franca", S. 443; die Formu
matisch" stammt von GOODMAN, S. '1 2
tematically").

2) HEINE, Pidqin-Sprachen

em gue o.povo de qualquer país, achando-se em contacto comestrangeirgg que não falam a sua lingua, red.uz esta tambãm,por assim dizer instintivamente, ao liesmo tipo privado áeformas gramati-caj-s que caracterizam os diar-eðtoË criouros.,,(Estudos linguísticos críoulos, S. 102 f.)

I
4
ierung "bewußt und syst.e-
(r'deliberately and sys-

, s. 24. 3) CHAUDENSONs Rêunion, s. 976, gegebene ErkJ.êirung des phänomens

49
48



Ob auch der Verlust des Genus beim Pronomen den Muttersprachen-
sprechern zuzuschreiben ist, scheint mir sehr fraglich- Zwar

g ibt es im francais populaire und in Mundarten (Pikardie, Nor-

mandie, Ile-de-France) .Ansätze zúr Aufhebung der Genusopposi-

tion, jedoch, sieht man von der pronominalen Wiederholung eines

nominalen Subjekts (ma soegr i1 chantel)) ub, nur im Plural:
boul. eux, i sont fous (masc.), eux, i so4! qqlles (fêm.)2);

i, íz 'ils, elles', æ reux, ellest3); und bei GOUGENHEIM, Lang.

pop., heißt es s. 110: "Un fait curieux, qui nrest pas limitê
aux pronoms dêmonstratifs, est la substitution du pronom mascu-

lin pluriel au pronom fêminin pluriel: Voici I'exemple de Des-

granges: 'CES POMMES-CI SONT MAUVATSES, PRENEZ CEUX-LA". Auch

beruht auf der falschen rnterpretation eines Zitats aus der
Grammaire Lristorigue von BRUNoT,/BRUNEAU' CHAUDENSoN meitrt in
@ von je, tu usw. durch moi, Çoi 99Y. i*
rreoÍischen: "or, i1 ne sÏãgit pas dtune innovation (ltana-
looie des svstêmes crêoles interitit d'y songer), mais du main-
tián d'un cåractêre que prêsente 1'ancienne langue,.et que 1es
parlers dialectaux ont =ãtts doute longtemps conservê"; er zi:-
iiert als Beweis BRUI{oT/BRUNEAU, S 413: "De três bonne heure,

in einigen Varianten des überseefranzösischen, z.B. im akadi_
schen Französisch in Louisiana, wird die Genusunterscheidung nur
im Plural nicht mehr angetioffen, wed.er beim unbetonten noch
beim betonten pronomenl ) 

.

1) COIiI¡¡ELL/,IUTLLAND" S. 144 f. und 147; vrNTrrã,_näour,nscu,
"Remarques'r, S. 240.

2.4.3. Die weitere Entwickl der Pronomina

Es hat sich aIso, wie gesagt, zunächst überall eine Form, und
zwar abgesehen von der 6. ps. geñerelt die gleiche durchge.setzt.
zur unterscheidung von subjekt und objekt diente die wortstel-
lung: das Subjektspronomen steht immer vor, das Objektspronomen
(direktes oder indirektes objekt) immer nach dem verb. Die ster-
lung des objektspronomens nach dem rmperativ - sicher eine der
meistgebrauchten Verbformen der Herren gregenüber ihren Skfa_
.r"rr2) - wird hier ein wichtiges Muster abgegeben haben.
In der zweiten oder dritten phase der Kreolisierung _ ,,as soon
as the pidgin [.,.] was used by and between focaf peopte,,bzw.t'as inter-racial contact increased"3) - entwickelte sich im sin_
gular eine neue, arso sekundäre formale Differenzierung zwischen
Subjek.s- und Objektspronomen, erklärbar aus der Tatsache, daß
die "betonten" Formen, sobald das ,'Radebrechen,' zum normal-en
sprechen geworden war, in subjektfunktion nicht mehr betont und
dementsprechend lautlich reduzíert wurden, v¡ährerrd sie in beton-
ter Stellung nach dem Verb oder nach präpositionen ihre voll-e
Form behielten. In Amerika ist diese Subjektrzobjekt*Differenzie_

en effet, Ies formes du cas-rêgime, moi, toi, lui, euT, gui
avaient 'p1us de corps' que les formes du cas-sujet-(jet !9
il, ils, êtaient proñoncês i, t, i, i), les remplacèrent de-
üãnt-Tã verbe. nêè ra fin du xlrre s ècle (dans Robin et Ma-
rion, d'Adam de la Halle, vers 1280), mol est le sujet d'un
vË å.ii oer einzige Beleg für'moi a1s Eõjekt in Robil e!
Marion lautet: "JTai encore un-Eãl- pastê, Qui nrest mie de
tt"EË; Que nous mengerons, Marote, Bec a bec, et moi et vous"'
(v. 675-678), und BñUNoT,/BRUNEAU beschreiben in dem zitierten
Passus natürlich das Aufkommen des bekannten ñeufranz' Musters
moi, ìe narle; toi, tu parles, usw. (s. hierzu WARTBURG, Ein-
TrË:uãõ;^3.-71 E;-I;A-õÑILÏscHEG, H-ist.. fra!2. .çylÈaã, s'
l3õ-T.T, das eben nicht mit dem kreolischen Gebraucil des Pro-
.,å*.n" ídentisch ist. Nur in der 3. und 6. Ps' tritt das be-
tonte pronomen im Franz. direkt vor das verb, s. GAMILLSCHEG'

2) V91 . SCHUCIARDT; "Lingua franca" S. 444. A,nm. 1: "die ilei-

1) GUIRAUD, Français P!P., S. 43. Man kann in diesem Fall i1
allerdings arr"n ãlËËÉ"gt.r"tt Bestandteil einer VerbfoÏñ
tilãt1 interpretieren.

2)

5)

HATGNERÉ r, S. 312 und 325.

SüTTERLIN, S. 7O2. Nach der Karte 93
ALF sind il õ, iz ô in der Pikardie,
der rle-delFrance verbreitet.

3) TODD, S. 51. "Local people" ist in unserem Zusammenhang nichtwörtlich zu nehmen, ãenn aie damir gemernten ãwãli"îir"L.,r-sprecher waren narürtich in den Gebíeren, ,; ;i;h-¡ilnzosi_sche Kreolensr:rachen entwickellen,- e¡enso wie die ruiopa"r
" imPort is¡¡ " . 

'

schung bildet den Kern jeder prim itiven Unterhaltunqi"Schon in "normaler" gesprochener Sprache ist der Tmperativsehr häuf j-9, vg1. SÖLL, und schr Franz . , S. 26 zDie he rausgehobene Appe 9espro ener che istetwa an der hohen Frequenz von Vokativ und fmperativ abzul"e-sen. tt

son commandement,
S. 117: " E u x tent d rester sous

("quand el1es ont") des
in Cler Normandie und in
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rung zwar überall mit Ausnahme von Louisiana und von Resten im
Haitischen wieder aufgegeben worden, jedoch durch veraltete For-

1\
men bezeugt'' (vg1. Tabelle 3 und die dazugehörigen Anmerkungen

auf S. 44):

1. Ps. Subjekt: mwã, noch als Subjekt gebraucht im Rêun., sel-
. ten im Hait. und Ant., wurde abgeschwåcht zu mô (seych.),

mit Denasalierung mo (maur., louis., hait., grr"y.2) ),
schließlich zu m (rêun., louis., hait. und ant.);
objekt: mwê (rêun., 1ouis., hait. r ârlt. ) , mwa (maur.,

1lseych.-');

2.4.4. Die rêunionesischen Objektformen
Auffä11i9.ist die Reihe der mit a_ präfigierten Objektformen
des Rêunionesischenl). A1" erster hat sGHUCHARDT sie 1gg2 zu er-klären versucht: entwed.er, so mei-nt er, haben sie ihr Vorbild in
entsprechenden Formen portugiesischer Kreolensprachen westafri-
kas, oder - und diese zweite Hypothese findet GöBL_GALDï ,,prê_
fêrable'2) - sie sind auf die französischen Dativformen mit â
zurückzufüh.".r3) . CHAUDENSON weist die westafrikanische Erklä-
rung mit Entschiedenheit zurück4); -uch dialektale Herkunfr
scheidet er aus, da sich in den Gebieten. aus denen sich die
Kolonisten hauptsächlich rekrutierten, keine pararfelen finden.
Dem ist entgegenzuhalten, daß zwar in der Tat nur 4 der gg zwi_
schen 1665 und 1715 in Bourbon gezährten französischen Famirien-
väter' deren Herkunft lokarisierbar ist, aus dem okzitanischen
Sprachraum stammten') ,. wo der präpositionale Akkusativ geläufig
ist, daß aber der Geltungsbereich dieser Konstrukti-on _ sie geht
heute bis ins pêrigora6) - früher weiter nach Norden gereicht
haben kann (bi-s zur Loire?).

, Dê

z:or 3-

Subjekt: t\^re nur noch rêun., sonst to (maur.,

hait., ant., guay.) und t (rêun., louis.);
Objekt: twe (reun., hait., ant.), twa (maur.,

Ps. s. oben S. 46.

louis. ,

louis.4) ) ;

1) Zu den recht komplizierten Verhåiltnissen in Amerika s. im
einzelnen GOODMAN, S. 34 ff. Hinsichtlich der Erklärung für
die formal-e Differenzierung legt er sich nicht fest: "Vlhile
the Creole plural personal pronouns do not vary in form ac-
cording to grammatical function, a certain amount of such
variation in their singular counterparts had either survived
from French or developed independently" (S. 34).

2) GOODMAN ist in bezug auf die amerikanischen Formen anderer
Ansicht: "The widespread form mo very likely also steÌs from
mwe in which the diphthong we, as is often the case in a
non-word-fina1 syllable, was reduced to a single vowel o
having phonological features of both components" (S. 35). Da
jedocÀ überall außer in Guayana mwê erhalten ist, ziehe ich

. die oben vorgeschlagene Erklärung vor.
3 ) Mwa und. twa sind durch Einfluß des Französischen (Dekreoli-

sTãrung) zu êrktären. Die alte Àussprache [we] des franz.
Diphthongen oi ist im Hait., Ant. und Guay. in zahlreichen
Wörtern èrhaTEen (vql, GOODMAN, s. 25), im r.o. und in Louis.
hat sich jedoch generell die jüngere Form [wal durchgesetzt,
sie ist daher auch in das Paradigma des Pronomens eingedrun-
gen. Auch im Rêun. existiert eine Variante mwa, sie ist je-
doch "beaucoup plus rare que [mwð] " (CHAUDENSON, Rêunion,
s. 333).

4) S. itie vorhergehende Anmerkung.

Die in- Tãbelle 3, S. 45, als Varianten gegebenen Formen ohnea- stehen nur nach präposi-tionen, s. CHAUDEI{SON, géunion,s. 952.
"Esquisse", S. 2j6, zitiert bei CHAUDENSON, Rêunion, S. 953.
SCHUCHÀRDT, "Crêo1e de l_a Rêunionr', S. 591.

lÊy."i"": -S. 953: ,'L, inf luence des parlers créo1es de l_,Af ri-que_occidentale, ne nous semble paä pouvoi, at.À-rãteiue âla lumiêre de 1'histoire du p"opi"."'rrt des Mascareiq.re;. o"tout.e façon, les apports de -'caires de cuinêài-;;;;¿"ã;¿ ;i"=importants â 1'rre-de France qu'ã-eourborr, .oo*"-iã 
"ãrrrig-nent avec amertume les habitants de cette derniêre îiã--,XVITTe si-êcle, s'il s'agissait dtun trait empr;aã ;;; p"._lers <le cette zone, _c,eét .r, *.ori.iàn qu,on'aev.uif-i",r"_trouver. or, nous n'avons jamais pu i,y-;.i;";;;-Ë; ;i",dans le parler actuer-qrr" á".r" reä-'aåcuments anciäns, ce type{g pronom n'existe qu'á la nêunion ãi,rorr" pensons su,il_ adû se consriruer dans la 

"""ord"'*oiiiä-ã" il;;;ä"=Têcl-e [dererste Beles starûnt aus dem .rahre 1zsgi, â-;i"=-¿.-iiiià"".guril ait existê en bourbon"ais, poo, ne subsister, par lasuite, quten rêunionnais. "
CHAUDET{SOU, Rêunion, S. 462
ROHLFS, Sprachgeographie, S 42.

1)

2)

3)

4)

52

5)

6)
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Zu SCHUCHARDTS Alternativvorschlag schließlich sâgt CHAUDENSON:

T1 est abusif d'assimiler 1'êlêment [a-l initial de ces pro-
noms, â 1a prêposition française "â", [a] ntapparaît jamais
devant un nom qui remplit la même fonction: lmi êm zili]
"j'aime Julie"; lmi êm ali] "je 1'aime", [a] n'est donc pas,
â la diffêrence de la prêposition française, un indi-cateur
de fonction, mais partie iritêgrante du'pronom (S'. 953) .

Diese Argumentation scheint mii nicht überzeugend (sie steht
auch im Widerspruch zu CH¡\UDENSONS weiteren Ausführungen, s.u.);
die französische Präposj-tion â lebt in der Tat a1s "indicateur
de fonction" in den Kreolensprachen nicht weiter, jedoch häufig
aIs "partie intêgrante" eines kreolischen Wortes (2.8. akoz

'wei1' , akote 'nebent , adrwat 'rechts') , und díe Xonstituierung
einer einheitlichen Objektform des Pronomens durch Verallgemei-
nerung der Form des indirekten Objekts kann doch wohl unabhän-
cJig von der Syntax des Substantivs erfolgen.

CI{AUDENSONs eigene Theorie verdient dennoch Beachtung. Es ist
vielleicht kein ZufalI, daß sich diese auffä1ligen Pronomj-na

nur in Rêunion entwickelt haben: sie fanden dort nämlich eine
Stütze in der Tatsache, daß es auch im Madagassischen eine for-
male i.ifferenzierunq zwischen Subjekts- und Objektsplonomen
gibt und daß di-e Reihe der Objektformen mit a- an.l-autetl). O"t
madagassische Bevölkerungsanteil war vor allem in den ersten
Jahrzehnten der Kolonisierung sehr stark, somit ist denkbar,
daß

ce traj-t morphoJ-ogique a pu passer en crêo1e rêunj-onnaís dans
la mesure où te système français prêsentait lui-même des for-

CIIAUDENSON, Rêunion, S. 954: "On constate, en effet,
cette langue-Tã-ffisence de deux sêries distinctes:

mes. de..pronoms proches phonêtiquement, sinon morphologique_ment. "A moi',, "â toi", "â lui'i, "â nous,' ... ,rol= p.i"i=se.rtdrusage relativernent peu courani.. Erles seront cepei-rdant beau-coup plus employêes par un locuteur s,adressant â'queiqu,unquÍ comprend mal sa langue; on est, en effet, a¡-ors teritê desubstituer â "donne-Iui ça,', "donne ça â 1ui;'; fâ ãr.Àr" .rorr"retrouvons f ignorance où nous sommeå de la langue des pre_mi-ers col-ons au XVTre siêc1e (S. 954) .

1) dans

Immerhin findet sich in der Syntaxe francaise du XVTIe siêcle
von HAÀSE ein passus, der die Beriebtheit der Dativformen mit
â mit .einer J-angen Reihe von Beispielen unterstreicht: ,,Selon
1'ancien usage, três courant encore au XVI. siècle,.on trouve
au XVII9 La forme torrique du pronom avec â au lieu du datif
atone sans qu'il y ait intention de l_raccentuer. Cet emploi est
frêquent, surtout avec l-es verbes parler et atlacher" (S 11A).

2;5. Verlust der Kopula être bis auf weniqe Reste

2.5.1. Dje Kopul-a in drei verschiedenen Satz typen

Die kreolischen Entsprechungen französischer sätze mit der Ko-
pula être sind noch viel zu wenig erforscht, als daß in diesem
Abschnitt ein detaillierter vergleich vorgenoÍnmen werden könnte
Es werden daher im forgenden mehr Fragen gestelrt a1s beantwor-
tet, vor allem in bezug auf den Zusammenhang der Diafekte des
rndischen ozeans, bzw. die historisch und lexikarisch durch
CHAUDENSoN so überzeugend begründete Herleitung des Maurizi-
schen, Rodrigesischen und seychellischen aus dem Bourbonnais
(s. oben S. 17 f.), die jedoch im Bereich der Grammatik, wie
eben am Beispier der pronomina deutlich wurde, eine Fü1le von
Problemen bietet.

In Tabelle 4 (S. 56) werden. drei Satztypen dargestellt:
1) NP + V,_^_ + Adì; statt des Adjektivs kann auch ein AdverbKop

oder eine Präpositionalphrase stehen;

2) NP + V, + Np; vor al]em dieser Satztyp ist wenig er-KOp
forscht..
GOODMAN widmet ihm nureine Fußnote (S. 5g, Anm. 59), die
dort gemachten Angaben sind jedoch lückenhaft und teilweise
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mõ papa i malad

Zã i sofer

.. kot. i ete

mô papa malad
!¿za maso

2

mõ papa malad

Zã sofer

.. kot li ete

papa mwê malad
v-za se maso

.. ola i 1'e

mö papa te.malad

Zã Ie sofi:r

.. usa li le

seych.maur.

Indischer Ozean

rêun
rmon pêre est
malade I

rJean est..
chauffeurl) ,

'(je ne sais pas)
ou il est I

Amerika
louis. guay.ant.hait

mo popa malad

äã se kordonye

.. u 1i ye

papa-mwê malad

åã sê ðorê

.. ki kotê li yé

(s. 19) .rDie Naturwissenschaft.i:t.ein Fach, durch das der Horizontder Kinder erweit.ert wird. r

1i Rolã Garos
ut zye (ebda)

Lãseymã la aeñõ- la,

li se arvë

aseyma

õ batimã ourla,

liseé1

k

de klas (s. 20).

bus

tdas Roland-Garros-Lyzeum in Tampon ist nur ein Gebäude, mitdem euch Sand in die Augen g""trå,-,i Jerden sol_l,

unzutrefiend2);

3) Adv + NP + V,-^- im indirekten Fragesatz. Die Struktur des di-Kop
rekten Fragesatzes mÍt Kopula ist meist identisch, doch gibt
es einige Sonderformen, nach meiner Kenntnis im Maur., Seych.
und Mart. (s. unten)

In den Dialekten iles I.O. scheint es nach der gem¿iß den Daten
bei CHÀUDENSON und BAKER3) ,rr="...ngestellren Tabelle 4 kei:re
Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 2 zu geben Bei der Durch-
sicht eines rôunionesischen Textes4) fand ich jedoch Beispiele
wie:

1) Da es mir nicht immer möglich war, das lfort für rChauffeurr
zu ermitteln, bin ich gelegentlich auf andere Berufsbezeich-
nungen ausgewichen.
VgI. die Kritik von SAINT JACOUES FAUQUENOY, S. 107.
Rêunion, S. 343 und 9?1 ff.; Kreot, S. 97 und 104.

Das Schulwesen in Rêunion ist ein Klassen_SchuÌwesen.,
Natürrich kann hier der Gebrauch von se durch französischen Ein-fluß begründet sein; es müßte daher untersucht werd.en, ob sich
sol-che Konstruktionen auch in einwandfrei umgangssprachlichen
("basilectal") Texten finden- Da jedoch auch im seychetlischen
se gelegentlich vorkommt (promes se promes rversprochen ist ver_sprochen'), kann der Gebrau"h ã;r.h""s alt sein.
Das i in den seych. Beispielen ist keine Kopula, sondern die
vfiederaufnahme eines nominaren subjekts durch das pronomen der3' Ps'1)' 

"r 
der 1. ps. würden die beiden ersten sätze rauten:

mõ malad , {tõ (ê) drayver

In Amerika - abgesehen von Guayana _ wird zwischen Typ 1 und
Typ 2 in der Weise unterschieden, daß bei 1 eine ,,copule zêro,,,
bei 2 se < c'est steht. Für das Haitische unct die Idiome von
Martinique und Dominica ist diese Regel explízit oder implizit
bei VALDIUAN, TAYLOR und Elodie JOURDAIN formuliert2t, UO", Ur"

Tabelle 4

handert sich um eine por-emische schrift über das rêunionesi-sche.Erziehungsv/esen,-die sprachrich nícht frei von Garlizis_men i-st. rch transkribiere äi" e.i"pier-e nach dem in dieserArbeit benutzten System.
1)

2)

Vgl. BOLLÊE, Seychelles , s. 61.

2|
3)

4)

VALDMAN' Basic Course,_S. 33; TAYLOR, "Dominique,,, S. 1030;.rounoarn,@¡g¿,S:sã-;a,89.I.,negativens¿itzen
:":.:S (übe;ãTÍ-u--ãEuïrJi;; ;; i.trr i* oo*.,ãùãn,--rãr,n ausPrädikat ein Tempus- oder aspetctmãiphem enthaft, s, TAyLoR,ebda: "cependanr, dans rãs ã;;;;ä-;ägarifs aã-ó"-é""ïål 

""peut être omis,.et il doit f'ali.-fä-où le temps ou le moããesÈ autrement dêterminê: thwoce f sãj pa vol_e, ',tråq1rãi ;,.strff::l::'ú" r,"{$ffi""
56
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Verhältnisse in Louisiana ist jedoch keine Klarheit zu gewin-
,r"rr1 ) .

Atle Dialekte (auch das Guayanesische?2) ) haben eine Kopula in
Satztyp 3: "The copula is expressed, however, where the normal

order [sc. of declarative sentenêes] is reversed whether in de-
pendent clauses or questions, such as Haitian kote li ye rwhere

he is, where is he?r, or in emphatic constructions, such as

tiaitian dêyê-m li ye instead of the normal ti dêyê-m rhe is be-

hínd met. The first type of reversed order is found throughout
Creole, but the second is apparently restricted to the Caribbean
dialects" (GooDM.AN, s. 58) . Es sei hier pråzisiert, daß es, wie

oben angedeutet wurde, Ausnahmen von dieser Regel gibt: 'wo ist

(VALDMÀN, a.a.O., S. 17'7 ¡ er gibt aber keine negel) i al>er
anders als im Dom.: ¡tManman-mouen sê tê youn rêvandeuz. 'My
mottrer was a hawkerr " (S. 33)

1) Bei LANE heißt es S. 13: "The defective verb 'to be'which
serves as an auxiliary in the forrnation of most of the per
phrast ic tenêes demands special consideration. Present all
persons: je,
rje suis mal

but alvrays omitted
ade', li åe sotils sont. 1å' , but

perfect all persons: rom êtait or êtê). Future all per-
sons: tioããI-ãrt pããons: se (from se-
ra LANE als Fußnote zu dem Satz: te

bi1 ki sete 1êr Ii te t kuri batiz ê
a t que c ava t promis

er?' heißt maur. uli (li)?1), seych. oli (li)?, mart.. oti? oder
oti la? ("forme renforcêe,')2). r., einem anderen Tempus al-s dem
Pr¿isens jedoch können uli,/oli (auch oti?) nicht gebraucht wer-
den: rwo war er?r: kot i ti ete?

.t_ -

2.5.2. Erkläruncr für den Verlust der Kopula

Die Erkl-ärung für den Verlust der Kopula in Satztyp 1 und 2 wä-
re denkbar eJ-nfach, wenn man davon absehen könnte, daß sie sich
im Réunionesischen erhalten hat. Nach Charles A. FERGUSONs Stu-
die "Absence of Copula and the Notion of Símplicity. A Study of
Normal Speech, Baby Talk, Foreigner Ta1k, and pidgins" hat jede
Sprachgemeinschaft in ihrem Repertoire ',a variety of registers,
that is, modes of speech, appropriate for use with particular
statuses, ro1es, or situati-ons" (S. 143), darunter auch

registers of a special ki¡d for use with people who are re-
garded for one reason or ãnother as unable to readily under-
stand the normal speech of the community (e.g. babies, fo-reignçrs, deaf people). These forms of speecñ are generally
felt by their users to be simplified versions of the languãge,
hence easier to understand, and they are often regarded as
imitation of the way the person addressed uses thè language
himself. [.,.] Such registers are, of course, culturally
transmitted like any other part of the language and may bequite systematic and resistant to change. Unfõrtunatety ttrey
have not been studied very much (ebda).

Besonders schlecht erforscht ist dasjenige dieser - nach FERGU-

SON konventionellen - Register, dem für den Kreolisierungspro-
áeß dj-e größte Bedeutung zukommt: "The kind of 'foreigner talk'
which is used by speakers of a language to outsiders .who are
felt to have very limited command of the language or no know-
ledge of it at a11"3). E i n Merkmal di-eses ,,foreigner ta1k,,

before a complement: mo maladtil est chez sa mêrer, ie Ia
est-iI?'. Preteri-te and im-

sa (from sera).
.rs. 'ì 5 nõEGrr

a

dtaller baptiser un enfantr ): "The forms sete tctêtait,
ontt are taken over from standardctêtaientt, sê tcrest, ce s

French in coñãtructions of this sort'r (enm. 16). In den von
A. FORTIER edierten Louisiana Folk-Tales fand ich
S. 56: Sa, mõ piti, se õ pã tThat is a peacockr

S. 62: alor mo kr$/a ye tu se mo pqpê tI must believe, then'
tIãt tñef are all mY fathers'

S. 6: li te norfelõ rhe became an orphant
- 

v -' . t11 te e zotr ta garsõ 'he v/as a pretty little boyr

Für das Louis. könnten also vielleicht itie gleichen Regeln
gelten wie für das Dom. (s. oben S. 57 Arun. 2).

2) l{eder GOODMAN noch SAINT JACoUES FAUQUENOY bringen entspre-
chende Belege. Die letztere sagt S. 68, allerdj-ngs im Zusam-
menhang der Darstellung von Aussagesåitzen: "En guyanais, la
copule-n'existant pas, les deux termes Isc. Subjekt und 'dê-
terminationrl sont en apposition".

1)

?l

3)

BAISSAC, Etude,. S. 64.
JOURDAIN, Parl-ers crêoles , s. 204
S. 143. zur Bedeutung.des "foreigner talk" vgl. noch die
"Concì-uding observations" in FERGUSONS Artikel, wo es u.a.
heißt: "For the linguist interested in pidgins and creoles.
the most imporlant suggestion of the paper is probably the
view that the foreigner talk of a speech community may serve
as an incipient pi<lgin. This view asserts that the initial
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ist (neben dem Gebrauch des Infinitivs oder Imperativs statt
anderer. Verbformen) die Auslassung der Kopula in Sprachen. die
sonst eine Kopula kennen: "In languages of type À, the copula
j-n eguational clauses will tend to be omitted in simplified
speech such as baby talk and foreigner ta1k,,1) ein schönes Bei-
spiel für diesen Zug der "Ausländersprache" findet sich in
MOLIÈRES Bourgeois Gentilhomine, 5. Akt. Szene 4: Monsíeur Jour-
dain will sich den "Türken" verständlich machen (der Dolmetscher
ist noch nicht. da) und versucht, sich "clairement" auszudrücken:

MONSIEUR JOURDÀIN: [...] Strouf strif strof st . Mon-

t"1)) i* Bourbonnais bzw. Rêuni"onnais gehalten hat, zeigt, daß
die vereinfachung hier nicht so durchgreifend gewesen ist wie
bei der Entstehung von anderen Kreorensprach:en. Alrerdings ist
anzumerken, daß FERGUSON seine Formulierung "wil1 tend to be
omitted" unterstreicht und betont, daß die empirischen Daten
aus Pidgins und KreoJ-ensprachen "show [. . . ] considerable varia-
tion in the extent to which the copula j-s actually omitted,,2).

2.5.3. Erklärunq ftir den Verlust der Kopula im Maurizischen und
Seychellíschen

warum aber ist die Kopula im Maurizischen und seychellischen
verlorengegangen, nachdem sie in der Anfangsphase der Kreofi_
sierung des Fran2ösischen im rndischen ozean bev¡ahrt worden
*.r3) ? Der rerative Formenreichtum des Rêunionesischen konnte
sich wohl nur in einer Kolonie halten, wo der weiße, d.h. zwei_
sprachige Bevölkerungsanteil immer sehr stark gebJ.ieben ist:
¡'Lrimportance du peuplement blanc, le maintien de formes rê-
gionales du français ont favorisé, ä la Rêunion, 1a survivance
de tours proches du français', ). Bel"ge aus dem frühen 19. Jh.
weisen le für das Maurizische noch nach, es tritt dort in der

1) CITAUDENSON,

sieur est un
et Madame une
lui lvlamamouchi.-
Je ne puJ-s pas

not, of course, deny the graÍìma
language(s), but would help to

Se
, Mons

ra s,
plus cla Ð

Monsieur Jourdain verwendet hier offensichttich zwei Register:
nachdem der erste ("normale',) Satz mit Kopu]a nicht verstanden
wird, versucht er es primitiver, ohne Kopula (lui Mamamouchi
françois ... ) .

Ein Verschwinden der Kopula, begünstigt durch die formale Kom-
plexität des Paradigmas von être, wåire nach FERGUSON und nach
dem Zeugnis MOLIÈREs in der ersten Phase der Sprachvereinfa-
chung, bei den erslen, tastenden Verständj-gungsversuchen, plau-
sibel. Die Tatsache, daß sich eine Kopula 1e < (i)f est (Ver-
gangenheit lete oder te, Futur sra, Konditional sre oder lore

source of the grammatical structure of a pidgin is the more
or less systematic simplification of the lexical- source
language which occurs in the foreigner talk register of its
speakers, rather than the grammatical structure of the lan-
guage(s) of the other users of the pr_

1

franç
. 506

oise;
f,)

Creole", S.tto bet occurs

Rêunion, S.
75, verzeíc

343 f. und 971. CORNE, "T/A in Seych.
hnet noch eine Form et (e) :

be 1oo
"the Copula

terised as an
S. "1 4z "muê nora/nore

[...] as et(e),
'inf initivãIr-ão

in what may sely charac-
nstruction'r. Vgl. die Beispiele

la fini

explain some of the otherwise
surprising símilarities among distant creoles by setting the
starting poinÈ in a universal simplífication process"
(s. 148) .

1) S. 146. FERGUSON unterscheidet zwei Sprachtypen: "Type A has
a copula in al-1 normal neutral equatj-ona1 clauses; the ab-
sence of the copula is limited to certain set expressions or
signals a particuÌar style or register, such as proverbs (e.g.
Nothinq ventured, nothing gained)" (S. 141). "Type B languages' norma11y have no copula in equational clauses" (S. 142).

2) S. 146. FERGUSON f¿ihrt fort: "For example, in French babytalk the copula seems to be omitted muèh less often than in
Engì-ish baby talk, although être as an auxj_liary is oftenIeft out (Papa parti 'Daddy Ep-Uyer). Also, of the portu-
gmese-based creoles used in the Far East in. the sixteenthcentury some apparently hacl a copula while others did not
(Vfhinnom 1965)." Eine Kopula gibt es im Indoportugiesischen
(THEBAN, S. 209) und im Kreolènportugiesischãn dei Inseln im
C,olf von Guinea ( SCHUCHARDT, r'Kreol . Studien" I , S. 91 0 ;
VALKIIOFF, Studies, S. 94 f.).

3) cHÀuDENsoN vermerkt ausdrücklich, daß die Kopula im heutigen
Rêun. keine Dekreolj sì-erungserscúeinung ist:' "Les têmoignãgesalciens prouvent quton ne peut supposei en rêunionnais, unerêintroduction análogique iêcente-ãu verbe" (Rê;i;;; s. g72),

4) a.a.o., s. 973

tica
dgin. Such a view. would
influence of the other

ete maladtt, "muê et ¡na1ad', us\^r.
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Form 1e oder Ii auf und dokumentiert den greichen Lautwandel e
zu i, den das Vergangenheitsmorphem, rêun. te, maur. seych. ti,
durchlaufen hat (s. unten.2.6.S.2.). CHÃUDENSON vermutet, daß
die aus diesem Lautwandel resultierende Homonymie ¡nit dem per-
sonalpronomen 1í den Untergang der Kopula ausgelöst hat: "On
aurait ainsi obtenu par exemple *[li li malé] ril est malint
qui se serait rêduit å [Ii matë], tour dont use, par exemple,
Ìe mauricien" (S. 973).

Man könnte aber auch ei-ne andere Erklärung erwågen. rn einfachen
Aussagesätzen des Maur. und seych. besteht kein formaler unter-
schied zwischen einem verbalen prädikat und einem prädikat, das
aus einem Adj, Adv eíner pp oder Np besteht:

u mãz lavyan - u malad, u isi, dã lakur, u mo qarso
rdu ißt Fleisch' 'du bist krank' , r-- .hierr ,r-- mein Sohnt

t-- ZlJ HaL.Se¡,

u ti mãz lavvan - u tí malad

p!r, im Rêun. nur vor Verben gebraucht, steht in den and.eren
Ðialekten des T.O. auch in anderen prådikaten; das gleiche gilt
für das andere Futurmorphem im I.O., a(va), das wie pu im Maur.
und seych. das Futur sra der Kopula verdrängt hát und dem nie
ein le vorausgegangen war (es leitet sich vÖn aller her, pu[r]
von der verbalen periphrase être pour, s; 2.6.9. und 2.6.10.).
lrÏir kommen dami-t zu den oben zitierten sätzen u ti malad u pu/
a (va) malad

Für das äftere Maurizi-sche kann man nach Ausweis der bei CHAU-
DENSON zitierten sätze mi-t re/ri1 ) di" folg.nden syntaktischen
Verhältnisse annehmen:

mõ papa mãz lavvan - mô papa l-i malad
mõ papa ti mãz lavvan - mo Þalfa ti malad
mõ papa pu/a (va) mãz lavyan mõ papa pu/a (va) rnalad

D.h. ' ein unterschied zwischen den verschiedenen satztypen be-
steht nur noch im präsens. Es erscheint mir durchaus möqIich,
daß eine Tendenz zur vötligen Angleichung der beiden Konstruk-
tionen auch diesen letzten unterschied beseitigt hat. Der Aus-
gleich ist auch im Seychellischen erfolgt, nur wird hier, ab_
weichend vom Maurizischen, nach nomi-narem subjekt das prädikat
mit i eingeleitet ("reprise du sujet"):

mõ papa i mãz lavvan - mõ papa i malad

2.5,4. Bewahrung der Kopula in Satztyp 3

schließlich ist noch ein vüort zur Erkrärung der dritten Bei-
spielreihe in Tabelle 4 (S. 56) zu sagen. FERGUSON hat in sei_
ner zitierten, auf eine größere Anzahl von Sprachen gegründeten
Untersuchung herausgefunden, daß in allen .sprachen des Typs B
(d.h. normalerwej-se keine Kopula) eine Kopula unter bestimmten
Bedingungen gesetzt werden muß, etwa in anderen Tempora al_s im
Präsens, oder 'rif because of an inverted word order the copul_a

, etc.
rdu hast Fleisch gegessent rdu warst krankr, usw.

u a (va mãz la - u pu/a(va) malad, etc
rdu wirst Fleisch essent rdu wirst krank (werden)r, usw.

Diese strukturelle übereinstimmung war im Bourbonnais nat.ürlich
nicht gegeben, sie bahnte sich aber an, a1s das bourb. Vergan-
genheitsmorphem.te (i) im ¡faur. und Seych. zu ti geworden war:

bourb. mwõ (1e)t.1) i *ä" - maur. mo ti mãze

mwã (1e)te malad mo ti mafad

Ein wej-terer Schritt zur Einebnung des Unterschieds zwischen
Sätzen mit verbalem und nichtverbalem prädikat dürfte im Futur
erfolgt sein. Vor dem Futurmorphem pu(r) ist 1e im Rêun. (und
b/ar es wohl schon im Bourb.) fakultativ:

rêun. mwê' (1e) pqlrnãz lavyan2) - *".rt. mo pu mãz lavyan

1) te und lete sind austauschbar., s. CORNE, "T/A in beych.õ-reole"l-3Ì 74, :Lrrð. cHÀUDENsoÑ, Rêunion, S. 9g3. A.a.o.,s. 347, notiert CHAUDENSON auch EEFããã Rêun. eine Varianteti zu te i: "lmwõ tyokip la rap] rje m'occupais de 1a râper".
2) CORNE, a.a.O., S. 74, vgl. CHAUDENSON, Rêunion, S. 340.
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wourd be in an rexposedr position" (s. 142). Daß die französi-
schen Kreolensprachen in abhängigen und Frágesätzen eine Kopu1a
verwenden, braucht also noch nicht ars ein zeichen ihrer "close
genetic relationship" gewertet zu werden (s. GOOD¡4AN, S. 59),
zumal die entsprechenden Formen in Amerika ùnd in Indischen
Ozean nicht die gleichen sind. - Ob maur. seych. ete (gegenüber
rêun. Ie) eine Neuerung darstellen, d.h. ob es nicht auch im
Rêun. (bzw. im Bourb.) neben le in dieser Art von SäÈzen et(")1)
gibt (gegeben hat), müßte noch untersucht werden.

2.6. Verlust der Verbal flexion, Ersatz der Endungen durch
Þrädeterm inierende Temous- und Àsoek tmorpheme

2.6.1. fjbersicht und Erläuterunsen zu Tabelle 5 (s. 66 f.)
rm Berèich der Morphosyntax des kreolischen verbs springen schon
bei oberflâchlicher Betrachtung zwei Dinge ins Auge:

1 ) Das kreolische Verb ist den bei. der Enth¡icklung vom Latein
zum Französischen eingeschlagenen Weg von der post- zur präde-
terminatio.r2) kon=.quent zu Ende gegangen: in allen Varianten
des Kreolischen werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, inva-
riable Verballexeme3) rnit den in Tabel1e 5 zusammengestel-lten

Tempus- und Aspektmorphemen kombiniert, z.B. 3

mõ ti sãte rich sang'
zot in ale I si 'e sind gegangen (sind weg)'
nu a travay, nu pu tiavay rwir werden arbeitenr
¡qõ ti ava aste ë loto simõtia boku farzãrich würde ein Auto kaufen, wenn ich viel Geld hätte,
anu alerlaß(t) uns gehenr, usw.

2) Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem Verbalsy_
stem der indo-ozeanischen und der amerikanischen Kreolenspra_
chen, der schon alrein darin sichtbar wird, daß die anhand der
Tempora und Aspekte des Rêunionesischen, Maurizischen und sey-
chellischen konstruierte Tabefle 5 den verhältn'ssen in Amerika
nicht gerecht wird,

Die Tabelr-e gibt rediglich einen überblick über die Tempus- und
Aspektmorpheme und erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit,
vor al1em nicht hinsichtlich der Kombinatorik der Morpheme.
Zwar werden in der Regel die aufgeführten Morpheme mit Verben
oder mit anderen pråidikaten (Adj, Adv usw.) gebraucht, doch
gilt dies nicht für das Rêunionnais und das Louisianais, und
vielfach bestehen semantische unterschiede je nach.Art des prä-
dikats' Es werden daher in der Tabelr-e nur die mit verben kom-
binierbaren Morpheme dargestellt. Die Bezeichnungen der Tempoïa
und Aspekte erfoLgt auf Frânzösisch (oder Englisch), um termino_
logische Unklarheiten auszuschließen.

Im einzelnen ist zu Tabelle 5 anzumerken (die Zahlen bezi_ehen

die Langform steht in pausa. vor einigen präpositionalphra_
sen, vor Nebensätzen, z.B.:

mõ mãz di vs. mõ fek mãze
esse 'ich gerade gegessen'

1)

¿l

3)

Vgl. die von CORNE registrierte "fnfinitiv"forrn, hier S. 61,
Anm. 1.

Vgl. BALDINGER, "Post- und prädeterminierung im Französi-
schenr'.
Im Rêun. gibt es bei vielen Verben zwei Formen (2.8. sãt/
sãte tsingenr, sort,/sorti '(her)ausgehenr; die lange Fõîm
entspricht ungef¿ihr dem franz. Partizip oder Infinitiv und
steht dementsprechend nach bestimmten Morphemen, Adjektiven
usw.: alõ sãte I laßt uns singent; mwê 1e pa kapab sãte tich
kann nïõET-Gïãsen 1a sorti rer
Kurzform dient al s Prä.sens oder ers
nachfol
kleinen
s.332)

gendem Objekt: se a rlaßt uns einen

Funktion der Kurzform setzt

t; 1i ist ausgegangenr. Die
etzt die Langform vor

ngen s. , Rêunion,
sich im

Maur. und Seych. fort, die Alternanz (fast nur Verben auf
-e < franz. -er sind hiervon betroffen) zwischen kurzer und
Iãnger Form iËT im übrigen in diesen Dialekten aber andersgel-agert: die Kurzform steht innerhalb eines mot phonêtige,
z.B. vor Objekten, vor einem and.eren Verb, voFããiã5ïëi;

i=91 19y,"9,1õr. vs. i,n ate depi õ mwa'sr.e geht ihre Wêische rãF-IsE-GèiT-eïne-m Monat weg,waschen I

l: BollÊPl Feycheltes, S. 31 f.; pApEN, ,,e-DeÌerion Verbs,,.Eine ähnlicñã-Ã'rEffiãnz sibr "=' i" iãiii bei-;i;ieã"'üårr".,,s. GOODMAN, S.60.

Sega (kreol. L
Diese zr¿eite
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passð rêcent

2

plus-que-
parfait

passe

4

a spect
accompl i

t.i
5

prêsent

6

aspect
progressif

7

imparfait
(past +

essl-ve
ð

futur

9

futur
antêrieur

10

conditionnel
(future-in-
the St

12

rmÞerat11

(te) te i

Ia, fin(i)

la fin(i)

(le)te apre

(1e)te ãtré(d)

a, (a)va
sa(a), sava
(le) pur

lora (fini)

nora (fini)

a, ava, (va)

pu

a f in, arn

pu fin

seych.

fek

titn

(ti fin)

fin, in, n

(a)pe

ti ape

a (va)

pu

a(va) rn

putn

ti a(va)

ti pu

ti a('¡a)'n

ti putn

!
.

j

guay.

soti

ce

té ta

kê (kay)

te l(e

3

ri

.I ø

ø

ka
(1e )
(1e)
po

apre
ãrrê (d )

øøøøøø

ant.

sôti

rê

ø

ka

te ka

ke

ke fini

te. ke

se (sre)

te ke á,a

hait.

fêk, sôt, fin

ra

ø

âp, (a)pr

(a)pê

tap

ap

at (a)va

(t.ava )

ta

louis.

sôri

te

Ø (no kupe)

(mo kup)

(a)pe

te pe

a, a1e

sa

se

ti pe

maur-

fek

titn

(ti fin)

ri

fin, in, n

ø

(a)pe

tia
ti pu

ti a fin
ti- arn
ti pu fin

rêun

sort

vyê d, vyen

te fin(i)

te i fin

teÍsa
(le)te pur

tt

conditionnel
passê

lo::e (te fini)
nore (te fini)
te fini

Ø (kupe)



sich'auf die Numerierung der. Tempora und Aspekte):

Rêunion (s. CHAUDENSON,
"T/A in Seych.
bauxf')

Rêunion
æêõf eìr

, S. 334-342 und 'l 1 1 5; CORNB,
; MOORGHEN, "Marqueurs prê-ver-

t... I . This form also serves as a pluperfect'jravai-s coupê',

Haiti (s. D rANS, S. B5 f.; HALL, Haitian Creole, S

4/5: 
'n 

Louisiana hat sich ein Rest von postdeterminierung er-halten. Bei den Verben auf -e (< ir.rrr. _er) wird unterschieden
?i+:îh::,,ry=¡gp 

I je coupe' (r ';r,.¡i!;"i p.";";J; ,ì.,å"qg_la"re-J'ar- coupe' (= "preterite"). mo fini., mõ vôn dagegen Feißt so_wohl ' je f inisr . ' je vends' als-ãl[õ]r--i j-ãl--f i"i;i-f i;.ï' vend.u, .
9: mo sa kuÞe 'i'auraí coupê'. Auffåillig ist, daß di_eses sa sichy:lpcj:T TfuÉure prosreäsive" verbináet: mo r"'Ë-;üË=,;å""serar- en train de couper'. oder sorrte man sã-$ãTËËEËr arss' ape interpretieren? Was aber ist "Z 

---

t/a: 99I! und, fin(i) sind im Rêun. keine Aspektmorpheme, son-clern Htltsverben, s. dazu MOORGHEN, S. 9.

lt tg-j dient, wie das franz. imparfait, auch als Irrealis dercegen\../art, te fin! als IrrealiË-ã#-Ve¡gangenheit (CHAuDENSON,
S. 34'l ). naË-l]ã]ãhe gilr für maur. seyõt. ri und ti;"-fti ii,Ål .
5:-i markiert ein aktuelles oder Gewohnheitspräsens. Das perso-
nalpronomen wird vor i in der Regel elidierti m ! tmwë + ii,--t i (twe + i), n i (nu + i) usw.
6: apre ist auch mit sra (Futur der Kopula) kombinierbar: m igra.epre feI_ga ' je sõãi en rrain de iaire ça' tcHaunnñSoit:S. 336 und 339).
B: statl saa notiert CHAUDENSON sar (s. 339). a und ava stehen
nach persõããlpronomen und bewirkãã'l wie i, áårã"-iii"iã",
m a(v?I, t a(r'a) usw.; nach nominalem SuEiekt werden die ar-de-ren.Allomorphe gebraucht, so CHAUDENSON, s. 3:4. Anders MOORGHEN,S. 12, der einen semantischen Unterschied zwischen sa(a) unil
14vs sieht: sa(a):"Ie locutuer est certain de 1'êv nt",(a)va: "iI nous fait sí:nplement part dlune possibititê,,. purmãikîert eine "nuance de fatalitä ou dtimminence', (CHAUDEI{SON,
s. 340).

l: +C!i: $nr. sina nach VALDMÄ.N "modal auxiliaries,', sie tretenr-n dleser Funktion.immer in der Kurzform sôt, fin aúf. Zur ge_
1::.:î: I?-l-€*t..s{ "na {in sast_v.ArDMAN-. ZlE, "Fêk; sôr,and r1n have similar meaning but. differ as fo110ws: Eê[ iñp=ries
Tî:î=::lr. compretio" oi-"i "ãt1""-ti,ã"-sê!;-;;-ãå*ffi"a tosocr-, rr-nr- rndicates more specifically coñþTetion of an ac-ion."
,, !Ê, þ"sr compreri;.;-,;;;;;;. ,r4e), wird nach den Bei-spielen béi ¡.ALL, S. 33 und D'ANS, S. 86, auch für das plusquam_perfekt gebraucht..
4/5t Díe unmarkierte porm des verbs steht für eine ,,action start-gg il the past and completed at the moment of speech,' und für"habitual action" (VALDMå,N, S. 117).

,9,/^B,t ?i""Form (a)Fr steht nur vor dem verb alê rgehen, (vAï,D-
1Tl,_f,.',11t)i gp bezeichner außer dem progrêssivèn aspekt auchctr-e nahe zukunft ("near future", "future'ãctíon relatäd to thepresent", VAT,DMAN, S. 116 f.). Oas verneinte Futur kann nur mit
g'q sebildet werden: L_pap pra kamyõ-ã 'He wili-;;¿ f;i;; the bus,.Die progressive Form-ããs-Fütus läuEãt av ap (var,¡¡¿añ, -s . 298) .
10/1-1.1. "Some-speakers use the extended form t-ql¡a- as a perfectconditional 'would have...'i others use t-a--T o[rr ãon¿i-tional-.and perfect conditional meaning, ãñ-""ã tlã.r"--ro, 

"*-phasis" (IiALL, S.65)
tz, !n(9.)--steht vor konsonantisch, ã(n) vor vokalisch anlauten-dem Verb (HÀL1,, S. 31)

6sf .; VALDMAN, Basic Cour Sêr s:17T rf., i4
31 , 33,

B f.,217 f.)

"Domi-
s4) .

Mauritius (s. BAKER, S. 106-110; CORNE, t'T/A in Maur. Creolerr;
MOORGHENT'rMarqueurs prê-verbaux,t)

B: a(vq) drückt "indefinite future" (BAKER), "possible future
events" (coRNE, s. 47) aus, pg "definite" (BAKÈR), 'definite(or immediate) future" (coRNE, S. 49) . "a and va, or .3__Er arestylistic and/or social variants. The use of vialone-Eëems
characteristic of Frenchified Creole" (CoRNE,-. 47).

SeycheJ-1en (s. BOLLÊE , Seychelles, S. 54-60; CORNE, "T/A inSeych. Creole"; PAPEN, Short Gramrnar , 2.1.-2.8.)
4: !i¡ kommt nur in geschriebenen Text,en und in der Rede åitte-
rer Sprecher vor.
B: a(va) und pu sind meistens austauschbar, doch steht in ver-
neinten Sätzen fast immer pu (auch im Maur.). In affirmatj_ven
Sätzen kann man manchmal eine Opposition a(va) = "futur proche
(dêfini) " vs. pg = 'rfutur lointãin (indêfÏñÏJt beobachteñ (BOL-
LEE, S. 57 f.). ava wird vor Verben mit Anlaut a- bevorzugt
(PAPEN, 2.2.6.).-

Anti-llen (s. JOURDATN
nique", S,

, Pqrlers crêoles, S. 148¡ TAyl,OR,
1044 f.., "Structural.Outline", S.

9: ke f.ini ist nur bei JOURDAIN verzeichnet,
1g¡llz !g y"d sr9, das letztere ,'forme ancienne,,, scheinen eben-tal-J-s auf das Mart. beschrånkt zu sein. JOURDAIN nennt se ',formevivante", te ke dagegen "forme actuer-r.e". ob âi; ü;ibi"ãu"g---"'-te ke åa. g;ãñ-atikãlísiert ist unãiin opposition zu te ke steht,mag man bezweifeln.

Louisiana (s. LANE, S.14)
2/32 Zu te bemerkt LANE: "Habitual pa

6B

st: mo te kuoe r je coupaist

69



GUAyana (s. SAINT JACQUES FÀUoIJENoY, s. 76-86)
3/4: Die nullmarkierte Form 'rse traduit normalement en francaispar le passê composê ou Ie passê simple" (S. Z9).

lg-y 1=t.."variantê Individuelle chez certains sujets d'origineillaise" (S. 83).

GOUGENHEIM hebt hervor, daß die Verbalperiphrasen affektiven
Charakter haben, sich im Laufe der Zeit "abnutzen,r und dann
durch neue, expressivere ersetzL r¿erden - neben ihrer Ächtung
durch die Grammatiker des 17. und 18. Jhs. ist dies einer der
Gründe dafür, daß einige Periphrasen, die im Kreolischen weiter-
leben, im heutigen Standardfranzösischen nicht mehr gebräuchlich
sindl). coucENHEïM sagt dann weiter:

Cette valeur affective drun grand nombre de pêriphrases ver-
bales est liêe, pour une bonne part, â leur ori-gine popu-
laire. L'êpoque même où nous les voyons prendre leur essor
nous fournit une indication prêcieuse. Beaucoup apparaissent
prêcisêment entre le XIVe et le XVIe èiêc1e, au milieu du
dêsordre politique et social, en même temps que tant de mots
nouveaux "frappês au coin populaire", conme le dit M. F.
Brunot t...1. Cette coincidence n'est certainement pas for-
tuite: i1 y a alors comme un jaillissement de langage popu-
laire expressif et colorê. Ce caractère populaire est con-
firmê par les parlers crêoles qui, dêpourvus de toute norme
grammaticale, ont exagêrê certaines tendances expressives
de Ia langue (2).

Da GOüGENHEIM hier ausdrücklich auf die Kontinuität vom popu-
låiren Französisch zum Kreolisch hinweist, muß es um so mehr. ver-
wundern, daß vielen Kreolisten seine Untersuchung vöIlig entgan-
gen zu sein scheint3) (2.8. hat cooDMAN sie nicht benutzt). wie
anders ist es sonst zu erklären, \^renn Iqervyn ALLEYNE seine Über-
zeugung "que I'analyse des catêgories grammaticales des langues

1) S. GOUGENHEIM, 5.379: "il- faut reconnaître que les pêri-
phrases verbales ont êtê en butte â I'hostilitê des grammai-
riens du XVIIe et du XVrIfe siêcle qui ont rêussi â en écar-
ter-plusieurs de Ia langue littêraiie. t...1 ils Isc. les
grammairiensl êcartent tout ce qui n'a pas de correspondant
exact dans les paradigmes de la grammaire latine."

2) S. 37S. Es folgt eine Beschreibung des maurizischen verbs
auf der Grundlaqe von BAISSACs Etude.

3) Ausnahmen sind CHAUDENSON (s. Rêunion" S. 1123 f. und 1134'
"Crêoles et parlers français alõffiõrner", S. 363 und ebda
Anm. 1) und Ioana VINTILÁ-nÁour,nscu (s. "Français crêole",
S. 1211), der das Verdienst zukommt, mehrfach auf die Konti-
nuitåit zwischen dem "français populaire de 1'êpoque de I'ex-
pansion coloniale française" und dem Kreolischen sowie auf
die Rolle der "facteurs i-nternes dans 1a formation des idio-
mes crêoles" hingewiesen zu haben.

5/6: Zu ka heißt,
ment en français
actuel ou progre
mô ka mããê suvã

es S. 77 f.: "Cet aspect se traduit normale-par Ie present [...] aussi bien le prêsent
ssif [. . . I que 'le prêsent d'habitude, ainsi:
I je mange souvent | 

'r .

B:
ant

2.6.2. Die VerbalþerLphräsen des Französischen

Mit einer einzigen Augnahme - ant. guay. ka und das davon abge-
leitete ke sind. unsicherer Herkunftl ) - g.ir"r., alle in Tabelle 5

verzeichnet,en Morpheme und Hitfsverben auf französische Auxi-
l-iare und verbalperíphrasen zurück. Neben dem bekannten system
der französischen lempora hat es zu allen zeiten verbale peri-
phrasen zum Ausdruck von Tempus, ¡.Iod.us, Aspekt usw. gegeben,
denen Georges GouôEN¡tI,;.M 1g2g eine umfangreiche studie gewidmet
hat. Da die Umstrukt.urierung des Verbal-systems in der Diskussion
um die Entstehung der Kreolensprachen eine Schlüsselstellung
einnimmt, seLen hier einige ausführl-iche Zitate aus couGENHErMs

'rConclusionrr gestattet :

1) s. cooDMÀlf, S. 83 ff. und unten 2.6.8.
2) Hervorhebung von rnir.
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crôoles rêvêl-e deux sources pour la morphologie et la syntaxe"l)
anhand des haitischen verbs folgendermaßen exemplifiziert: Das
haitische Verbsystem kenne neben den Tempora bestimmte Aspekte
- einen rràspect continuatif.et progressif" und einen ,'aspect
habituel et perfectif" - und unterscheide sich daher grundlegend
vom französischen verbsystem, in dem die Tempora weit wichtiger
seien als die Aspekte. "par contie, les langues ouest-africaines
font preuve de systêmes verbaux du même genre que celui du crêole
français, et il serait êvidemment plus valable d'attribuer au
systême verbal du crêole une origine africai-ne plutôt qu,une ori-
gine françai=""2).

Daß es hier und da Konvergenzen zwischen den Ausdrucksformen des
pråikreolischen Französisch und afrikanischen Tempus- und Aspekt-
marki-erungen geg'eben hat (so wie im Falle des bestimmten Arti-
kels, s. oben S. 41) oder daß es zu punktuellen Interferenzen
gekommen sein kann, sol1 nicht grundsätzlích geleugnet werden,
wird aber im Einzelfall zu überprüfen sein, vor al1em i_n bezug
auf die Dialekte des Indischén Ozeans. Doch ist ALLEYNEs These,
das ganze System sei afrikanisch, mit Sicherheit nicht einmat für
das Haitische aufrechtzuerhalten. Vielmehr werden die folgenden
Abschnitte erweisen, daß, wie CHAUDENSON es formuliert hat,

hors de France, dans les conditions socio-culturelles et
Iinguistiques particuliêres qui ont vu naître ces crêoles,
ces tours Isc. les pêriphrases verbales] sans doute três
courãnts dans Ia langue des colons ont donnê naissance â un
système nouveaur' radicalement diffêrent du systême français
quoigue manifestement issu de lui (3).

1 ) "Changement phonêtique,, , s. 2'19 ..

2) A.a.O., s. 282. A.LLEYNE verkennt natürlich nicht, daß "1esparticules qui marquent les aspects et les temps dans le
système verbal crêo1e semblent toutes dêrivêes de mots ou
de groupes de mots français" (ebda).

3) "Crêoles et français droutre-mer", S. 363. Die Formulierung
"radicalement diifêrent', erscheint mir allerdings über-
spitzt.

2 .6 .3 . sort, sôt ( i ) < sortir de + hf initiv
FEW 12, 127b2 "Nfr. sortir de faire qch'venir de faire, Desgr
1821 [... ] nant. sortir faire qch rvenir de faire" (1820;
Gaumer), sortir drune maladie r venir d'être ma1.ader, SeudreS.
sortî de faire rvenir de', kan. sortir de, Blois il_ sort drarrj_-
¡,'er 'i1 vient drarriverr, Sologne sortir rvenir de faire qchr,
centr. sortir de faire".
Daß sortir de 'venir de' i-m Französischen vier.älter ist a1s das
FEIri angibt, zeigt der Abschnitt, den coucENHErM diesem Ausdruck
widmet (Pêriphrases, S. 1.28 f . ) :

Le concurrent 1e plus sêrieux de venir de dans toute I'êten-due du territoire est sortir ae s[ïîï-ãõ-f infinitif. Lepoint de itêpart de cetEê-TõEffiEion, para1lète â celle de ve-
liT,9", est double. LrAcadêmie, en effet, dês Ia premiêre-édition de son Dictionnaire, nous indique que "soitir se ditaussi, par rapport au temps. Sortir de lrhiver TlllTil. en1718, elle ajoute des.tours analogues avec un infinitif:
"Dans la mesme àcception on dit: Sortir drentendre 1a Messe,sortir de disner." on conçoit que@'
E-aiffio-rE-ã-Ene locutión qri .pp"r"isãait- 

"å**" ,, 
"y.ro-nyme plus expressif et plus imagê de venir de: ainsi dansltexpression trivale Isic] "Je sors aîen-þfãñare". Sortir dea êté employé par certains êcrivains soit par dêsir-ããïe:-produire 1a langue vulgaire de leurs personnages, soit pour

leur propre compte les folgt ein Zitat aus H. Irlonnier, 'Sc.
pop.l [...] sien entendu, les puristes condamnent ce toñ:"

Nach diesen Zeugnissen kann kein Zweifel daran bestehen, daß die
Periphrase sortir de + Infinitiv im gesprochenen Französisch des
17. Jhs. geläufig i^¡ar. Darüber hinaus ist sie auch in übersee
belegt, nicht nur in Kanada (s. F'nW und DIONNE¡ s.v.), sondern
auch im Akadischen von Louisiana, s. DfTCHy, S. 195: "SORTIR,
marque un passê três prochain, venir de, faire ou avoir fait
tout â I'heure une chose. Il sort de manger, iI vient de finir
son repas. Je sors de lui dire te1le chose. On va jusqu'â dire:
Tl sbrt de sortir pour: i1 vient de sortir.,'
Angesichts dieser Verbreitung des Ausdrucks ist es absurd, die
Bedeutungsentwicklung von rherausgehenr zu rgerade et\,ias getan
haben' ins Kreolische zu verlegen, wie GooDMAN es getan hatl).

1) S. 65: "[...] it would translate quite precisely the French
72
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Und die auffällige Parallele im Wolof ("Soti en wolof veut dire'tì
'finirrn"), die Suzanne COMIAIRE-SYLVÂIN beibringt, hat nicht
einmal síe selbst daran gehindert, die französische Herkunft des
kreolischen sôt(i) für wahrscheinlich zu halten. Dies schließt
natürlich eine Konvergenz des afrikanischen und des französi-
schen lrlortes bei Sprechern des Wolof nicht aus; wie gering die
Bedeutung dieser Konvergenz aber zu veranschlagen ist, zeigt die
Tatsache, daß sort in Rêunion \treiterlebt, nicht aber in Mauri-
tius, obwohl dort mit einer größeren Zahl von Wolof-Sprechern zu

rechnen ist a1s in Rêunion (in Port-Louis gibt es noch heute ei-
nen Stadtteil mit dem Narnen camp Yolof2) ) .

2.6.4. fek < ne faire que (de) + Infinitiv

GOUGENHEIM, Pêriphrases, S. 129: "Ne faire que de POur exprimer
le passê rêcent date du XVIe siêcle: rl,ucullus ne faisoit que

de se mettre â sommeiller.' (/rnyot t...1) rJe ne fais que d'ar-
river.r" ne faiie oue in der gleichen Bedeutung ist schon im
15. Jh. belegt, s. die zitate bei GOUGENHEIM, S.129 f.: ilz
[...] ne faisoient que partir Cent Nouv. Nouv. ); IrEvesque de

Sêes ne faisoit oue arriver (MARG. DE NAVARRE) i Nous ne faisons
gg sortir de la messe (MONLUC) und andere mehr.

Im 17. Jh. werden ne faire gue de und ne faire que noch unter-
schiedslos .für die unmittelbare Vergangenheit gebraucht. Die
heute geltende Rege l: ne fai-re gue de "sert â exprr-mer un passe

rapprochê'r, ne faire que "sert â marquer soit la continuitê,

soit la restrj-ctio.r"1) ist zuerst 1675 von BÊRAIN und 1690 von
VAUGELAS formuliert \^rorden (GOUGENHEIM, S. 131) .

unter den französischen synonymen Ausdrücken für die unmittel-
bare Vergangenheit haben die KreoÌensprachen meist einen ausge_
wähJ-t, vermutlich denjenigen, d.er von den jeweitigen Kolonisten
besonders häufig gebraucht wurde. Merkwürdig ist, dan das Maur.
und das Seych. nur fek haben, welches das Rêun. nicht kennt2).
Farls fek im Bourbonnais nicht existiert hat, was eigenttich un-
wahrscheinlich ist, können die beiden anderen Diârekte es natür-
lich aus dem Französischen neuer si-ed1èr aus dem Mutterrand -
die rnsel-n sind ja nicht nur mit Koloni-sten aus Bourbon besie-
delt worden - bezogen haben.

Aus der Tatsache, daß fek im I-ndischen Ozean und in Haiti vor-
kommt, kann man sicher kein Argument für GOODMANs und.HULLS
westafrikanisches Pidqin gewinnen (s. GOOD¡4ÃN, S. 66), da die
im Französischen des 17.,/18. Jhs. getäufige Konstruktion ne
faire que (de) durchau s j-n zwei voneinander unabhängigen ldio-
men weiterleben kann.

2.6.5. te, ti < êtais, êtait usw.

GOODMÄ,N beschließt seinen paragraphen über !e, ti, in dem er
die Morphosyntax des kreolischen Verbs insgesamt sklzzíert, mit
den Worten:

The development of such a system of articles with so marìy
similarities of detail in al-l Ëhe Creole dialects is a
strong argument for their close historical- unity and for the
presence of much of the same non-French influence througth-
out (S. 82) .

Die Vergangenheitspartikel te, ti, die als einziges präverb-
Morphem in a I 1 e n Dialekten vertreten ist, zeigt besonders
deutlich, daß die "similarities of detail" bei rì.äherem Hinsehen
oft nicht nehr als Beweisstücke für die angenommene Monogenese
in Frage kommen. Im Falle von te, ti, das in Verbindung nit dem

1)

2)
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phrase 'venir de', from vJhich one can easily explain its ex-
tension in Creole to the additionà1 idiomatic meaning of this
phrase, namely rto have just'." GOODMANs Erkl¿irung ist um so
befremdlicher, als er COMHAfRE-SYLVAIN zitiert: "Sôt remonte
probablement au tsortirr de Ia phrase française, 

-rsortir 
de'

+ infinitif gui a commencê â fleurir au xve siêcle et srest
propagée jusqu'â nos jours'r (Le Crêole haitien, S. 138 f.'
zit. bei cooDMÀN, s. 65, Anm. 77) . - zv sortir de s. noch
vrNTrLÃ-RãoULEscu,'tFrançais crêole", s.-l-iõ-=:-und GREVTSSE,
s 655, 130.
Zitiert bei GOODMAN, S. 65, Anm. 77.
s. FrLLroT, s. 184 ff. GREVISSE, S 655, 80 b, Remargue.

S. CHAUDENSON, "Crêoles et parlers français droutre-mer",s.362.

1)
¿)
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Nullmorphem gesehen werden muß, sind die unterschiede zwischen
dem rndischen ozean und Amerika so groß, daß sich die histoii-
sche Entwicklung nicht wie bei den anderen Morphemen für beide
Dialektgruppen gleichzeitig darstellen"läßt. ltährend cooDMAN
sich damit. begnügt hat, a,1s Etymon "some inflected form on [sj-c]
ÊTRE, such as ÊrÊ, ÉreIT, etc.,,anzugeben (S. 79¡ ím Titel_ des
Paragraphen steht ÊtÊ¡, gtaube ich, daß man sich auf das rmper_
fekt von être, also êtais, êtait usw. festlegen kann. rch werde
versuchen, die syntaktischen zusammenhänge zu präzisieren, von
denen te, ti seinen Ausgang genonìmen hat. Es ist dazu nothren-
dig' abwei-chend von der tabellarischen tlbersicht, auch être als
Kopula zu berücksichtigen.. Die folgende Darsterlung kann nur
vorläufigen und fragmentarischen charakter haben, da der genaue
sprachgebrauch in den Einzeluntersuchungen nicht detailliert
genug beschrieben ist.

2.6,5.1 . Amerika

A1s Ausgangspunkt zur Erklärung des amer. tê seien eini_ge ant.
und hait. Sätze ihren französischen übersetzungen gegenüberge-
sterttl ) :

li mal-ad ti1 est malade' l_i tê malad I i1 êtait malade'
Ii vini ril est venu' li tê vini ¡il êtait venu'

Nimmt man an, daß die übersetzungen zugleich die historische
Grundlage der kreoL. S¿itze sind, so ergibt sich:

est (Kopula und Hilfsv"rø2)) > ø
êtait Í tr Í. > tê

Dami.t wåire gleichzej-tig eine Erklär.ung für die Bedeutung ,aspect
accomplir der unmarkiêrten Form in den amer. crêoles - einen der
fundamentalen Unterschi_ede zu den ldiomen des I.O. - gegeben.

1 ) tlbersetzungen nach den
nique", S. 1044; HALL,

Bedeutungsangaben bei TAyLOR, "Domi-Haitian Creole S.33; DTANS. S.86.
franz. "baby-
Papa parti

rn der invariabren Form des kreor. verbarrexems treffen in der
Regel die franz. Formen des rnfinitivs und des particir¡e passê
zu saÌnmen :

manger-..\ f inir_ venir_
> maze \ fini )vinimangê fini -- 

- 
venu/

es wäre also plausibel, daß die unmarkierte Form in Amerika se_
mantisch das passê composê fortsetzt; die Bedeutungsangaben in
alfen mir vorliegenden euelren machen dies wahrscheinlich, sie
stimmen weitgehend mit den Bedeutungen des franz. passê composê
überein; vgl. etwa SAETTELE, französis L ssê SE

S. 10: "Das Passê composêbezeichnet die Abg e s c h 1 o s -
senhei-t einer Handlung in der
G e g e n w a r t " und S,¿\INT JACOUES FAUQUENOY, S. 79: "L'em-
ploi drun monème verbal sans partícule dâsignera 1'aspect ac-
compli dans 1e prêsent"

In den obigen Sätzen war ein Verb gewählt worden, das im Franz.
mit être konjugiert wird. Um den kreol-. Verhältnissen gerecht
zu werden, muß man weiter annehmen, daß sich das Auxil-iar être
auf Kosten von avoir ausgebreiÈet und dies l-etztere in Amerika,
vermutlich schon in einem sehr frühen stadium der Kreolisierung,
vöI1ig verdråingt hatl) (anders im f.O., s. unten).
tê dient in Verbindung mit Verball-exemen in allen amerikani-
schen Dialekten, in vö11iger übereinstimmung mit seinem oben
dngenorûnenen Ursprung, zvr Markierung der Vorverqangenheit.
Seine Funktion ist dann aber sekundär erweitert worden: in
Louis. bezeichnet es daneben auch die "habitual past" - LANE

übersetzt mo te kupe mit 'jravais coupâ' und 'je coupaisl
(S. 14). oie genaue Bedeutung im Hait. ist mir nj_cht klar, der

2) VSL. FERGUSONs Bemerkung, daß das Auxiliar imtalk" öfter weggelassenlwerde a1s die Kopula:rPapa est partir (s. oben S. 61, anrn. 2).
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1) Vgl . vfnfrr,å,-nå,ouÏ,Escu, "Français crêo1e", S. 121 1¿',f...1
Ia frêquence de Itauxiliaire être dans les formes verbales
composées et dans 1es pêriphrãEes [im Altfranzösischen],
êgalement supêrieure â celle du français moderne, a favorisê
1a genèse, en crêole, de 1a particuló verbale te, issue du
verbe être, qui s'est gênêralisê au dêtriment de 1'auxi-
liaire avoir. "
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Platz von tê in Tabelle 5 dementsprechend unsicher. Nach HALL
ì"rnd DrANS müßte es in die plusquamperfekt-Reihe gestellt wer-
den; die von VALDMAN beschriebene Bedeutung, auf der der Tabel-
Ieneint,rag beruht ('f past completive,, 1) 

¡ , kö.rnte u.U. auch als
UmschreÍbung ftir das Plusguamperfekt in anderen Sprachen ver-
standen werden. Suzanne SYLVAIN unterscheidet zwischen te in
"Propositions principalesl und iri"',propositions subordonnêes" ;
in Hauptsåtzen bringt das mit te markierte Verb ',un êtat ou
une action qui ont êtê habituels, une action qui srest achevêe
ou un êtat gui stest acquis dans le passê" zum Ausdruck, in Ne-
bensätzen "une action ou un êtat antêrieur â celui ou å ce1le
qutexprime le verbe de Ia proposition principale', (S. g5 f.).
Wie dem auch sei, die Àusdehnung der Bedeutung von der Vorver-
ganqenheit auf die einfache Vergangenheit kann in Analogie zu
den adjektivischen Prädikaten erfolgt sein. In Guayana hat die
Analogie in umgekehrter Richtung gewirkt: mó tê malad heißt
hier nicht mehr 'jtêt,ais malade', sond.ern 'jravais êtê malade'
(SAINT JACoUES FAUQUENOY, S. 7?).

Hinsichtlich der Form te ist zu bemerken, daß sich der Verlust
der ersten Sitbe von êtais. êtait bereits im präkreolischen an-
gebahnt haben dürfte, da auch in nordwestfranzösischen DiaLek-
ten Forrnen v¡ie bmanc. tê,.norrn. te für êtais, êtait vorko**.rr2)

1) Basic Course, S. 148: "lrlhen a vêrb occurs in the timeless
(simpJ.e) form, it may denote an action which took place in
the past, but which impinges on the present; e.g. Li sôti.
liets gone out. While the person under discussion may have
gone out- several days ago, the speaker views the action wiÈh
reference to the present. We may infer from the use of the
símple form that the person under discussion has gone out and
has not returned yet. ff we want to indicate that the person
under discussion has gone out some time in the past and re-
turned, that is, that the action or state of affairs is com-
pletely terminated, we use the past completive particle tê."

I

2.6.5.2. Indischer ozean

Ein vötlig anderes Bild als in den amerikanischen Ïdiomen bie-
tet sich im Tndischen Ozean, und eine befriedigende Erklärung
für te bzw. ti steht hier noch aus. Betrachten wir zunäqhst das

Rêunionesische:

mwõ. (te)te i mãz lavyan mwê (1e)te malad

bezeichnen die gleiche Zeitstufe (Vergangenheit), aber in unter-
schiedlicher Weise: vor verbalem. Prädikat muß dem te ein i fol-
gen, das gleiche !, das im Präsens auftritt:

mamaz mwê le malad.

Während sich (1e)te vor dem Adjektiv, Vergangenheitsform der

Kopula le, ohne Schwierigkeit auf êtait mit agglutiniertem I

des Pronomens der 3. Ps. zurückführen Iäßt, kann man den Ur-
sprung von te i vorläufig nur mit CORNE "mysterious" ner'nen'

ii-

ie suis qui- mange i I âtais qui mange

tu es qui manges tu êtais gui manges

il est gui mange - il êtait qui mange us\^7.

Nach dem Ersatz der unbetonten Pronomina und der Generalisie-
rung le < (i)1 est und lete < (i)I êtait für alle Personen er-
gäbe sich

mwõ 1e ki mãz - mwê lete ki m{4

u le ki mãz u lete ki mãz usl^t.

ie tendiert zum Verschwinden2) (vg1. die nur noch fakultative
Setzung von le vor g!-' ê$ë3, pur, in Tabelle 5, Reihe 6 und

8), das ki wird zu j-: m i (< mwë i) mã2, mwë te i mãz wären das

Ergebnis.

Der von CORNE vorausgesetzte Laut\^Tandel k > Ø, fÍir den es keine

CORNES ErkJ-ärung
franz. Vorform *

1) "Í/A in SeYch. Creole", S

2) vSL. oben S. 52.

svorschlag ist sehr erwägens\4lert, er setzt eine
'ie suis crui .. . 

".r1) 
,

2) S. DoTTIN,
GÜER, S.1

Bas-Maine,
98.

S. CXIX; FLEIIRY, S. 193; GUERLIN DE

7B

Auf der Karte 510 des ALF ist die apokopierte Form il te im
Nordh¡esten weit verbreÏEãt, z.B. in den-DêpartementFGîr-
a!;C., Cher, Eure, Calvados, Manche, Orne, Sarthe, Mayenne,fl1e-et-V., Maine-et-L., Loire-lnf . und Vienne.

78 f.f . und Anm. 65.
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Parallele gibt, ist die eine Schwä.che seiner Hypothese. Die an-
dere: die franz. Àusgangsbasis *je suis qui ..... ist nicht be-
tegti ), vreder im Französischen noch, soweit ich sehe, in Dia-
lekten. Belegt ist dagegen, und dies ist ein wichtiges Argu-.
ment filr CORNEs Erklärung, (le)te ki im Bourb. bzw. im Rêun.,
und z!,/ár u.a. i-n dem ersten ,""n*L-tür das Kreolische des ï.o.
das CHAUDENSON beibringen konnte (um 17151: "Moin 1a parti ma-
ron parcequrÀlexis lthomme itê jardin 1'êtaii_t qui fait â moin
trop ltamouro2). Zu te ki, hdu.te eine sehr seltene Variante 2u

E-!, meint CHAUDENSON, Rêunion, S. 336: ,'[têki] ttê kij appa-
ralt surtout dans les formes êcrites du crêole et têmoigne d'un
effort de normalisation dans le cadre du systême français
('êtait quit) du tour [tê i] de Ia langue parlêen3). Was die

1) Bei VINTILA-RADULESCU, "Français crêole", S. 1211, heißt es:
"Mentionnons êgalement la coirservätion en crêo1e áe Ia con-struction ancienne du type je suis qui ..., remplacêe enfrançais moderne par re tvp@',-. Diese Be-
merkung stützt sich wahrscheiãIEñ--ñãi-áffi-Eão1ische, nichtauf französische Zeugnisse; teíder fehlt jede Angabe einer
Quelle. - GAMILLSCHEG, Hist. franz. Syntai, S. 647, bringteinige Beispiele, in deffi zun präáikat
wird, doch geht diesem nie ein einfache voraus, z.B.:

Ma litière estttLe c la
ên m at

us der Materialsammlung
: nu lete ki dãs bvé

Herkunft des rêun. i betrifft, so ist CHAUDENSON der gleichen
Auffassung wie SCHUCHARDTI), 

"= stamnt von il(s) (irn gesproche_
nen Französisch vor Konsonant til ) ab und hat sich von der imfrançais populaire schon weitgehend grannnatikalisierten setzungdes unbetonLen pronomens nach betont.em pronomen oder nach nomi-
nalem Subjekt aus (2.8. ma soeur i1 chante, s. oben S. 50) aufdie anderen personen ,,r"iãJill*ãl-ror,, s. e66 ff . ).
A1s Ausgangspunkt für das vergangenheitsmorphem te ninmt CHAU_
DENSON die - im Gegensatz zu *je suis qui ... _ ii-rranzOsi_
schen seit dern 15. ilh.^gut belegte verbale periphrase être a. +Tnfinitiv 'dabei ""i.,'2) an, die im heutige" *"nr"""ir[jf
sisch von Rêunion ganz gelâufig ist und oft auch in aften Doku_
menten der Archive von Saint_Denis erscheint (CHAUDENSON zi_tiert Beispiele aus den Jahren 1705 _ 1g35, Rêunion, S. 983),
mwë te i mâz wäre also von irêtais â manger herzuleiten (es
fäl1t auf, daß mãz nicht in der langen Form mãze auftr.itt, die
man ervrarten würde). Von den beiden Bedeutungskomponenten, Ver_
gangenheit und progressiver Aspekt, hätte sich nur díe Kompo*
nente rVergangenheit' erhalten, was insofern plausibel ist, als
das Element â, in dem der progressive Aspekt seinen Ausdruck
fand, im Kreolischen verlorengeganqen ist.ma

s etrer-T
2) Rêunion, S. '1147. coRNE verzeichnet a

von T. RÃ.YI4OND, Saint-Denis, den Satz("T/A in Seych. Creole", S. 78).
3) Ahnlich ist vielleicht das Zustandekommen der von CORNE als

Sttitze seiner Hypothese zitj-erten Konjugation
j sui ki va rje vaisr on ê ki va rnous allons (on va),
t ê ki va ttu vast zôt ê ]<i va rvous allezt
i1/è1 ê ki va 'i1,/e11e var eu ?ôt Son ki va rils/elles vontt

jm Ïdiom einer weißen Sprachgemeinsclraft in Carenage (Teil
der HauptsÈadt Charfotte-tunalie auf der Antilleninået Saint-
Thomas) zu erklåren. Das obige Paradigma, auf das zuerst
GOODUAN aufmerksam geworden hrar (S. 85), stammt aus VALDMANS
Aufsatz "Some Aspects of Decreoli_zation in Creole French"(S. 529) und dient dort als Beispiel für Dekreotisierungs-
erscheinunqen in dieser "seemingly decreolized regional va-
riety of French'r (S. 512, Arun. 7), von der VALDMAñ an ande-rer Stelle sagt: "it appears that the non-Creole speaking
conmunity of Carenage (Frenchtown) uses a vernaculãr where
some creolized regj-onal Northern French dialect t. . . I is in

a gradient situation with the standard', (S. 52g). Eine ande_re Bevölkerungsgruppe von Saint_Thomas spricht aågãgËã x..o_J-isch, und die kreó'. Enrsprechuns-d-"r obig.; v.iË"í!ü."".lautet:
mouen k3.aJe 'je vaisr nou ka alê rnous allonsrou }ca al-ê 'tu vas' zôt ka alê ,vous allezii/êl ka alê 'i1,/eIle va , 'yo r."- aiã-' ii=7ãriËJ"iorrt,

Es wäre vorstellbar, d.aß das kreol. \a in ein franz. qui um_interpretierr und die invari"urã Lieõi. -i;".*"aå.*vãr¡äii.:"
xems durch die frektierte Form va ersetzt worden ist. r,åiaererkl-ärt VALDMAN nichr, wie er sïãh die nntsieirung-ãà, ñ.irr"
i_sui,ki va usw. denkt, auch nicht, worin hiåi ôå""ù-ai" o"_kreolisierung 1iegt. Es ist natür1ich keineswegá arrsz..s"irfie_ßen' daß coRNB mir seiner fnterpretarion dei eåi.t."-iåãht hatund daß "i sui ki vq eine franz. oder dial. v";;;i;;riii..""fortserz€l-TTe-ãïTãrdings 

";h- r;-;;legen wäre.
"Crêole de l-a Rêunion", S. 590 f.
S. GOUGENHEIM, PêriPþrases, s. 50 ff., GAMILLSCHEG, HiSt.franz. synrax, Sl-ãËE-Tll-óREVrssE; S 6s5, ¡õ:--
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2.6.6.. la < (i)I a + Partizip
fin(i)' in' n < finir de + Infinitiv

Ðie Herleitung dieser Formen ist völlig unkontrovet=1 ) ' ot"
râun. Ia zur Markierungi des aspect accompli geht aus dem franz'
passê composê hervor, wie bei le < (i)I est ist die Form der

3. Ps. für alle Personen generalisiert worden: rêun . mwê la rod

ali 'je lrai cherchê'. Neben la dient im Rêun. das Verb fin(i)
zur Bezeichnung der ahgeschlossenen Handlung; aus dieser ex-

pressiveren VarianÈe hat sich im Maur. und Seych' ein Aspekt-

morphem fin entwickelt, das formal in vielen Kontexten zu in
bzw. n reduziert wird2)

Esseihiernocheinma].derbereitsimvorhergehendenAbschnitt
erwähnte unterschied zwischen den Dialekten Àmerikas und des

Indischen ozeans hervorgehoben: für den aspect accompli verv¡en-

den die amerikanischen Dialekte durchweg ilie unmarkierte Form

des verbs - fin im Hait. bezeichnet die unmittelbare vergangen-

heit -, für die Vorvergangenheit das Morphem te, während im

I.o. diese grammatische Kategorie durch eine Kombination von

te, ti + fin(i), also 'Vergangenheit' + raspect accomplit' mar*

kiert wird.

2.6.7. *xg, p9, (a)pe, g. (a)Pr

finitiv

FEW 24' 179a¿ "Mfr. nfr. être aprês 'stoccuper de qcht (ca

1450-Ac 1798, Li; QJoyes; Malherbe), être après â'travailler
actuellement â, être en train de' (16' jh' -Ac 1878; 'vieillit'
ec 1932), être après de (Montaigne' Hui Malherbe), être après

pour (16. jh.), être après qch (seit oud 1660)n ["'] hmanc'

ang. Niort, saint. kanad. Vendôme, loch' Iss' Sologne' Fran-

chesse, Igê, clessê, Mâcon, verdch. frcomt' Schweiz' sav' être

après IstoccuPer det".

Nach GOUGENHEIM, pêriphrases, S. 56 f., gehört die periphrase
mit après zum Ausdruck des progressiven Aspekts im 1?. Jh. dem
familiären sprachgebrauch an; die Grammatiker verbieten sie
zwar nj-cht, kennzeichnen sie aber als "bas", so z.B. VAUGELAS
(zit. bei couGENHErM, s. 57): "Après: ce mot devant vn infini-
ti-f pour dênoter vne actj-on prêsente et continüe, est François,
mais bas, il n'en faut jamais vser dans le beau sùil-e." Es ist
daher nicht verwunderlich, daß der Ausdruck mit der Umgangs_
sprache in die Kolonien getragen wurde, vg1 kan. 11 est après
manger. On est aprês travailler, (DTONNE, S. 31), und akad.
Louis.: "The progressive present is normally expressed by the
phrase être après followed by an infinitive, e.g. iI est après
travailler" (CONVíELL/JUILLAND, S. 155), und: "The LaIfayette]_
Flrench] imperfect differs from its sltandardlFlrenchl counter-
part, both in form and in usage. t...1 the progressive imperrect,
e.g, il travaillait quand elle est arrivêe , is expressed by the
phrase être après [... I followed by the infinitive, e.g. il
êtait aprês travajller guand el1e est arrivêe." (ebda).

Bei der formalen Reduktion von après zu (a)pe glaubt GOODMAN

"contaminating influence of pe PEUX, PEUT' zu'erkennen, er
räumt aber selbst ein, daß pe 'können' nur auf den Antillen
existiert (S. 83), in den anderen kreolophonen Gebieten ist es
durch capable verdrängt worden, Läßt man ant, guay. ka (ähnti-
che Bedeutung wie [a]pe, s. den folgenden Abschnitt) auf capable
zurückgehen' so hätte díese Hypothese eine semantische stütze,
doch scheint mir die von GOODMAI{ vorausg:esetzte semantísche
überschneidung von "'to d.o something, to be in the midst of
doing something'and'to be able to do somethingr and a conse-
quent interaction and confusion of the forms expressing these
concepts" in "an early stage of Creo1e from whiöh all the later
dial-ects stem" sehr hypothetisch, und die lautlichen veränderun-
gen von aprês sind durch die unbetonte Stellung der partikel
zwischen Pronomen und Verb hinlängÌich motiviert.
Rêun. p ist ein Allomorph zu apre, 'ren usage dans rle créole
le plus so¡nmaire' [916 krêôl], tandis que laprê]r plus proche

< être après (â)/(de) + rn-

1) VSl . CIIAUDENSON, Rêunj-on,

2) S. BAKER. S. 108t BoLLÊE'

s. 968 f. und 965 f.
Seychelles' s. 56.
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du français, [...] têmoigne drun niveau linguistique plus äIevê"
(CHAUDENSON, Rêunion, S. 977).

2.6.8. ka, ke < port.-kreoI. ka?

Nach der Partikel ka zur Markierung des progressj-ven Aspekts
sowie des "prêsenÈ dthabitude"l) (das Futurzeichen ke ist sehr
wahrscheinlich daraus abgeleitet) werden die crêo1es der åilte-
sten französischen Niederlassungen in Mittel- und Südamerika,
auf den Kleinen Antillen ,rnd in Guayana, !'Ka-Dialqkte" genannt.
Der Ursprung von ka ist nicht klar. Die verschiedenen afrikani-
schen Etyma, die GOODMA,N ins Auge faßt (S. 84), sind fast a1le
entweder lautlich oder semantisch nicht befriedigend, so etwa
Hausa kan "particle indicating habitual actionrt, oder Íùolof
nga oder rge "employed between pronoun and verb stem to form
the rcontinuous presentr marga d¿m'I am going' ... murge d¿m

'he is goingr". GOODMAN billigt diesen Vorbildern denn auch
nicht mehr als ei-nen "partial influence" zu.

TAYLOR glaubt, daß die kreol. Morpheme ka und ke aus dem ïnsel-
karibischen kommen: I'in both Creole and Tsland Cari-b the sign
of this aspect limperfective] is the verbal particle ka"¡
"there can be no reasonable doubt that it lCreole ke] was

borrowed from Carib, where it was employed as an alternant to
the future tense particle m¿hõ"2).

Am überzeugendsten scheint mir die Erklärung von SCHUCHARDT. ïm

portugiesischen Kreolisch von São Tomâ im GoIf von cuinea gibt
es ebenfalls ein Morphem ka: "Câ deutet gertiss die Dauer an

1...1. Dieses cá ist ohne Zweifel das ortsadverbium: en cå cumê
tich (bin) hier (beim) Essenr, gaîz ähnlich wie der Neger von
Surinam sagt: rmi de njamnjam', wo de = there das (duratlve)
Pråsens andeutet. Aus dem Negierportugiesischen stamnt das völ-
lig gleichbedeutende ca im Negerfranzösischen von Trinidad, Mar-

1) SAINT JACQUES FAUQUENOY, S. 77 f.r TAYLOR, "structural Out-
line", S. 54: "ka (duratj.ve or habilitative aspect)".

2) TAYLOR, "Carib Morphological Inflúence", S. 143 und 147, zi-
tiert bei GOODMAN, S. 84 und 86.

84

tinique, Cayenne: moen ca manger,,1
"völlig gleichbedeutend.,, ist jedoc
ka ursprünglich bzw. in der Zeit,
Rreol. (oder eidgin) stattgefunden
gemeint ist der progressi_ve Aspekt
tigen Santomensischen und im princ
Habitual-Aspekt, den es auch, zusä
im Guay. und Ant. markiert:

sanLom

aber:
e ka f1a 'he speaks'
e ska fla 'he is speakingr

). Gegenüber der Formulierung
h Vorsicht geboten. Zwar rnag

als die Entlehnung ins Franz.-
hat, die Bedeutung ,Dauerr -
- gehabt haben, aber im heu-

ipensischen bezeichnet ka den
tzlich zum progressiven Aspekt

e ta ka fla the wa s speaking'2 )

- princ. n ka dumû 'ich kann waschen'
n táva ka dumû rich pflegte zu wasch.rr'3).

1) "Kreol. studien" r, s. 911, zit. bei GOoDMAN, s. g4 f. siehedazu GOODMAN, S. 85: ,'Sj-nce the portugues" wère the most im_porLant slave trade.rs at the time of {.he formation oi tfrevarious Creoles, and a great many. slaves in the colånialareas of a number of European nalions had passed throughtheir hands, it is not unlikely that *arry ðf the siãves inthe French colonies had previoùsly acquiiea a 
-portu,l,-,.".

creole and carried over iome of ils linguistic habiËs intotheir subsequently ì.earned language.,'
2) VALKHOFF, Studies, s. 107. Nach eigenem Bekunden hatte VALK-HOff Müher-ãIãl-renaue Bedeutr:.rg lro., ka zu ermitteln, s. S.'i05:_ "An anarysis of the verbai system of the three dialectsin the Gulf of Guinea proves to bê most difficult. But in1963 I ascertained at least the value of ka i" ét. t= Sa"_tomensel. For Schuchardt it hTas a progresËïve ..p""i and forNeg':eiros.a simple present tense. However, in St. there al__ready exists a progressj_ve, which is formed by qka--ior Éka),e.9, e ska ffa $"r:s (he is talking to her), a.,á E--.i.o õõ:"cur s rl-EEã-l''Elre--and cond itio.,aí . r n.rrå' 

"o.rsuiã"ã- m, uo.rg-las Taylor, the well-known specialist of Creole, anã ne aA_vised- me to experiment with ãome functions 
"r lt.-[" of theFrench Antilles. so r discovered that in st. ka inã-icated ahabitual within a complex of incomplete aspecEE.;- --

3) W. GüNTHER, rlha do principe,. S.73:',Aspekt IV, Habitua].
A 

" 
p 

" 
k!.. .rv. s ibTã n,--ãã ß-ã s^ver ur r 9. "" 

rrffi i 9ausgeführt wird. Vielfach kommt ein futurisóhes Element zumvorschein, doch wird,.das Beherrschen und'rn-der-iage-sein',etwa in: n ka fatâ 1üg¿ iye, 'ich kann erincipensi"Ët,, ,rn_'terstrichen.rl
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Mit anderen worten' im santomensischen und principensischen
werden zwei Aspekte unterschieden, die im Kreolischen von Gúa-
yana und den Antillen in der partikel ka zusammengefallen sind.
Die Übernahme portugiesisch-kreolischer Morpheme ins Französi-
sche ist bezeugt in den 1849.Verfaßten ,,Notes sur Ia Guinêe
portugaise ou Sênêgambíe mêridionale', von BERTRÀND-BONCANDÊ,
auf die sich scHucHÀRDT Ín seinen 'rBeiträgen zur Kenntnis des
kreolischen Romanisch. beruft: tBertrand-Bocandê erzählt von
einem Neger, der die negerportugiesischen Tempuszeichen ins
Französische einführte: moi est na faire u.s.w.; so ist denn
auch da.s präsentisch" ge des stidlichen Negerportugiesrsch in
das westindische Negerfranzösisch übergegangen" (S. 312).

Schließlich ist der Versuch von Henry FUNK zu erwåhnen, ka auf
franz. capable zurückzuführer,1 ) . Lautlich bestehen dagegen kei-
ne Bedenken, da kapab z.B. im Seych. und im Saint Martin creole
(Louisiana) bei schnellem Sprechen meist zu @, oft zu ka
wird2). Semantisch ist eine Abspaltung von ka ,dabei seinr aus
capable jedoch problematisch (vgl. oben 2.6.7.).
Das Futurmorphem ke kannr.gemäß der eben referierten Ansicht
von TAYLOR, aus dem Karibischen entlehnt sein, wahrscheinlicher
aber ist GOODMANs Erklärung: neben ke gibt es ei.ne Variante
bÐr "used, in fact, to the exclusion of ke in St. Lucia [...].
The particle kay ist clearly a contraction of the above ka and
the verb ale rgor. An intermediate form kae has been attested
(Taylor Carib, 143), from which both kay and ke are probably
independent developments"3 ) 

.

1) The Creole Dia Ìn Its Hístorical
D ssertat versity

, 1950, S. 54; zit. bei GOODMAN, S. 85.

2.6.9. a, va, ava < va(s) + Infinitiv; ale < al1er
sava, sa(a).< sren va + Infinitiv

Arler + rnfinitiv, seit dem 12. Jh. zum Ausdruek der unmittel-
baren zukunft gebrauchtl ), wird allmählich mit dem futur simple
" funktionell identisch"2 ) . Im GegensaLz zt) anderen periphrasen
wird das mit a11er gebildete Futur von den Grammatikern des 17.
un<l 18. Jhs. nicht bekämpft3), und in der modernen gesprochenen
Sprâche erweist es sich im Vergleich mit dem futur simple als
"k1ar dominierende Form,,4).. Zu erklåren ist also nicht das Fak-
tum der kreolischen Futurbildung mit Morphemen, die aus dieser
Periphrase entstanden sind, sondern lediglich cleren Fo.*5).
Keine Schwierigkeiten bereitet va,. j_n dem atle Formen des prä-
sens Sg. von aller zusammentreffen - auch die 1. ps. Iautete
im 16./17. Jh. in Paris vas (danebur, rrui"6)), und va findet
sich in fast a11en Dialekten des Nordens.und des westensT). D."
FEW verzeichnet eine einzige Form ohne anlautendes v- : nant.
j'sS (l¿, 116b), der ALF hat nur Formen mit v-. Die Entstehung
der Variante a schon für das pr¿ikreolische anzunehmen, wåiré a1-
so problematisch, jedoch nicht unmöglich, zumal die Form a auch
an anderer Stelle im überseefranzösischen belegt ist: in der Ge-
gend von Ste. Geneviève, Mj-ssouri, bezeichnen ma, ta + Infini-
tiv die Zukunft; diese Formen sind als elidierte pronomina + a

zu analysi-eren (GOODMAN, S. 87).

Schwieriger ist die Brklärung von ava. GOODMÀN häIt es für eine
"intensificatory combination of the two forms a and va" (ebda),

S. MORGAN, I'Structural Sketchrr, S. 24a¿ ,'/kapa(b)/ can, be
able, is al"so heard as /ka/,,.
S. 86; zur lautlj.chen Entwicklung von ale < 3;g, s. GOODMAN,s. 64.

S. FOERSTER/BREUER, s.v. aler.
GAI|IILLSCHEG, Hist. franz. Syntax, S

GOUGENHEIM, Pêriphrases, S. 100 f.;
a.a.O., S. 92-11O.
SöLL, "Futur simple und futur proche',, S. 278.
Es sei hier vermerkt, daß a und va 

",räh in den Ka-Dialekten
existiert haben, dort aber-nícht-ñehr gebråuchlich sind (s.
GOODMAN' S, 86). Sie fehlen daher oben in Tabelle 5.
Zu va(s) und vais s. BORK, "Nêo-françaisrr, S. 17 ff..
FEW 14, 1'l 6b¡ ALT 23.

1)

2)

3)

536 -

zu aller + Infinitiv s.

3)

4)

5)

86

6)

/)
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was durchaus vorstellbar ist. Die Tatsache, d.aß im Seych. ava
hauptsächlich vor Verben rnit anlautendem a- steht (mõ ava ale),
erlaubt eine vermutung über den Ausgangspunkt und den Grund für
die Bildung dieser Doppelform: einfaches a ist in diesern phone-
tischen Kontext nicht deutlich genug. - Suzanne SYLVAIN ver-
weist auf afrikanische Þarallelen: "'Ava, va, ar est f indice
du futur chez les Ewê et'correspond â une racine bantoue obi" 

=
venirrtdont dêrive lrj-ndice du futur d'une grande quantitê de
langues africaines" (S. 143). Dies ist nicht ganz korrekt. Zwar
wird das Futur jm Ewe mit. â gebildet - wieder eine merkwürdige
Koinzidenz wie im Falle des Artikel" (". oben S. 40) -, daneben
gibt es eine dialektale Variante lá (im cã), uncl èogar ein âva,
doch ist dies das Futur des Verbs va .kommen', Eryq 'ich werde
kommenr, âvâ 'du wirst kommen', å.va 'er sie es wird kommen',
usw. ". Mehr als eine mögliche Konvergenz französ-i-scher und
afrikanischer Formen ist also nicht anzunehmen; GOODMAN formu-
liert vorsichtig: "The African forms may have had some influen-
ces on the Creole forms" und trifft dann eine im Vergleich zu
anderen Stellen seines Buches bemerkenswerte Feststellung: "but,
as in most j-nstances of particles and function words in Creole
of ambiguous origin, if there is a possible African source,
there is an equally convincing French one, but not vice versa"
(s. 88).

In louis. ale 'gehent, das neben a auch für das Futur gebraucht
werden kann, ist die französische Periphrase a1ler + Infinitiv
noch einmal neu entstanden, oder aber eê handelt sich um eine
syntaktische Entlehnung aus dem Französischen. Rêun. sava und
die daraus kontrahierten Formen saa und sa stammen von s'en va
ab-'. Sren aller + Infinitiv und aller + Infinitiv wurden im
t5. - 1;;-;nleicher r.r.,k.iorrì.rã-"edeutung gebraucht, doch
war sren aller weniger häufig. fm 18. Jh. von puristen kriti-
siert, irn 19. als "ridicule" bezeichnet, verschwand die Futur-

ireriphrase mit sren aller allmåhIich aus der standardsprache,
hielt sich jedoch in vieten provinzenl ) .

2.6.10. pu, pur < être pour + Infinitiv
FEW 9, 400a: "Mfr. estre pour ,être sur 1e point der (15. jh. -
1656, Li; Gdf; BrunoL 4,739; Corneille)".
VAUGEL¡\Sr urteil über être pour zum Ausdruck des futur prochair
"11 est certain que cette façon de parler est tres_Françoise
mais basseu2) h"t auch diesen Ausdruck aus der standardsprache
verdr¿ingt, wenngleich er sich wohl länger gehalten hat, als das
FEW angibt. ilr11 s'agit drun tour dévenu archaique en français
gênêralt, mais qui est ,encore vivant dans les provinces,, cf.
il- est pour partir'íI se di_spose â partir', dans 1es Deux_
sêvres, elle est pour avoir un bêbê au Liêge (fndre-et-Loir.¡¡,,!
pu(r), dem im Rêun. meist die Kopula l-e vorausgeht, hat sich
nur im I.O. als Alternative zu a(va) durchgesetzL (ztt den Be_
'åeutungen der beiden Morpheme s, oben s. 6g). rn Haiti und cua-
yana ist es zwar auch bezeugt., tritt aÉer wohÌ nur sehr spora_
rlisch auf4) und wird in den neueren Arbeiten zu den Dialekten
clieser Gebiete nicht einmal erwähnt.

2.6.11. a fin, pu fin, ke fini
te i sa, (le)te pur, ti a,
ti a fin, !_i_!sl.n, usw,

Sehen wir von den "Relikten" rêun.q\
aurait-', 1ouis. sa < sera, louis.

ti pu,. ta (< te a), te ke

1ora, lore < (i)1 aura, (i)1
E9r mart. se, sre < seraii

't)

2)

3)

GOUGENHEIM, Pêriphrases, S. 98 und 103 ff.
Zit. bei GOUGENHEIM, a.a.O., S. 117. Ztt être pour s. a.a.O.,S. 114-121 und cREVïssE, S 655, 60.
VTNTILÁ-RÁDULESCU, ',Français crêole", S. 1210. Sie zitierL
COHEN, "Quelques considêi-ations sur le phênomêne des verbesauxil-iaires" (SCL 3 [1960], S. 438).
S. CHAUDENSON, Rêunion, S. B4O, und GOODMAN, S. g7, Anm. 119
CHAUDENSON, a.a.O. , S. g7S. Zur Erklärung der Varianten mitn- (s. Tabelte 5) verweist CHAUDENSON aui einen unauffindba_

1) T^IESTERMANN, S. 6 und 17.
2) S. CHAUDENSON, Rêuni.on, S.

88

97 9 f.î. .

t\

s)

89



einrnal ab, so låßt sich allgemein feststellen, daß clie franz.
Kleolensprachen zur Bezeichnung der grammatischen Kategorien
futur antêrieur, conditionnel und conditionnel passê Kombina-

tionen von Morphemen verwenden, die im Unterschied zu Kombina-

tionen wie ti ape, te pe usw. < êtait aprês kei-n direktes fran-
zösisches Vorbild haben, .mit Ausnahme von te/ti pu(r), das man

auf êtait pour zurückführen kann' Handelte es sich bei den bis-
her besprochenen Elementen des Verbalsystems um ererbte Formen
("survivanèes") aus der französischen Umgangssprache des 17.

Jhs., so muß man in den Kombinationen der Reihen 9, 10 und 11

der Tabelle 5 Neuerungen ("innovation""1)) des Kreolischen se-
hen - wohlgemerkt nur im Hinbtick auf die Kombinat.ion der For-
men, denn die grammatischen Kategerien, die damit bezeichnet
hrerden, stimmen mit denén des Französischen überein. Diese neu-

en kreolischen Morphemkombinationen gelten in der,Forschung ge-
meinhin als nur durch afrikanischen Einfluß erklärbar. So sagte
B. POTTIER im Anschluß an den Vortrag von Ioana VINTILÁ-Rã'DU-

LESCU (tiber "Français crêole et ancien français") auf dem Lin-
guistenkongreß in Bukarest 1971: uCes fondements sur I'ancien
français semblent tout â fait lêgitimes. Mais, Iorsque deux

auxiliaires (devenus particules) se combinent (li ta-v mangê),

on doit avoir recours â un modêle typologique africain"2) .

Dem ist zunächst entqegenzuhalten, daß es mit Sicherheit ererb-
te Morphemkombinationen gibt, die schon erhTähnten Naciìfolger
von êtait après in Reihe 7 der Tabelle 5 ( ti [a] pe, t aÞ usw. ) ,

sowie te/ti pu(r), daß also die Kombinierbarkeit der Morpheme

wenigstens in Ansätzen ererbt ist. Sodann ergeben sich Kombina-

tionen wie die zum Ausdruck des Plusquamperfekts im I.O. ganz

zwanglos: dem Verb fini wird das Vergangeñheitszeichen vorange-

ren Paragraphen seines Buches. Ich nehme an, daß hier analo-
gischer Einfluß von nana'avoiri i1 y a', !98'il n'y a pas'
vorliegt.

i) Zu den Termini t'survivance" und "innovation" s. CHAUDENSON,
"Crêoles et parlers français d'outre-mer".

2) Diskussionsbeitrag, abgedruckt im Anschluß an VfNTILÄ-nÄou-
LESCU, "Français crêole", s. 1212.

ste1lt, die verbj-ndung wird grammatikalisiert: ti fin. rn Ana-
logie dazu schufen sich das Maur. und das Seych. ein futur an_
têrieur: a fin, pu fin. Wirkl_ich auffäIlig sind allenfalÌs
die Kombinationen zur Bezeichnung des Konditionals bzw. des Fu-
turs der Vergangenheit, von denen GOODM.A,N meint: .,,This lsc. the
expression of the conditional by a past plus a future particrel
is least easily traced back to a French source', (S. g2). Be_
kanntl-ich hat sich aber der romanische Konditional ebenfalrs
aus einer Vergangenheitsform des Futurzeichens, nåimlich aus dem
Imperfekt (oder perfekt) von HABERE entwickel-t, ohne daß hier_
für substrateinflüsse geltend gemacht worden wäreni vg1. außer-
dern eng1. should, would. wenn TAyLoR in seiner Liste von "Gram-
matical and Lexical Affinities of creoles" in 10 von 13 Kreolen
sprachen (French-based, Engtish-based, Dutch-based, Iberian_
based) eine analoge Kondilionalbildung konstati".tl ), so bezeug
dies m.E' eher die universalität dieses sprachlichen phänomens
als den von TAYLOR postulierten zusanmenhang zwischen den 13
von ihm untersuchten Kreolensprachen. u¡n bei den französischen
zu bleiben: vrenn man eine spontane Entwickrung des Konditionals
für nicht wahrscheinlich häIt, so kommen nur zwei andere Erkl_ä-
rungsmöglichkeiten in Frage: .afrikanischer substrateinfruß oder
die von HULL verfochtene Relexifizierungshypothese. GOODMAN

denkt an eine Entlehnung aus dem Mandingo (im heutigen Guinea
gesprochen, der Konditional wird mit den partikeln tu*nna ge-
bildet2) ), das direkt auf das Bourbonnais kaum eingewirkt haben
kann. Indirekt, cl.h. über ein in Westafrika entstandenes franz.
Pi-dgin, kann es auch schwerlich wirksam geworden sein, denn ein
so.l-ches Pídgin ist sicherlich nicht im sprachgebiet des Mandin-
go zu lokalisieren, sondern al1enfal1s in Ouidah (Dahomey), wie
HULL mit guten Gründen annj-mmt, Nach HULLs Ansicht (s. oben

1) S. die Tabelle S. 295 und S. 294: ,'A combination of the mar-kers of past and future expresses the conditional.r TAYLORsagt nichts über den Ausgangspunkt für diese vielen Kreolen-
sprachen gemeinsame Struktur, jedenfalls nicht in dem hierzitierten Artikel. S. aber unten, S. 102.

2) GOOD¡{AN, S. 81, Anm. 111 .
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s. 18 ff.) isù das allen franz. Kreolensprachen zugrundeliegen-
de gemeinsame Pidgin durch Relexifiziêrung êines portugiesi-
schen Pidgin entstanden, aus dem auch das port. Kreolisch der
Inseln im Golf von Guinea. hervorgegangen ist - und gerade diese
port. Kreolendialekte hahèn die Kombj-nation von Vergangenheits-

l\
und Futurmorphem zur Konditionalbildung nicht'' . Beide Hypothe-
sen sínd daher alles andere als überzeugend.

2.6.12. alõ, anõ, anu < alIons (x â nous de ...r)

Obwohl kein Tempus- oder Aspektmorphem, soll am Ende dieser
ubersicht die Partikel zur Bildung des Imperativs der 4. Ps.

besprochen \^¡erden, weil sie GOODMÄN aIs ein wichtiges Beweis-
sttick für seine These dient: "The identical use of these forms
throughout Creole and their alrnost identical phonological de-
velopment argue strongly for the close historical connection
of all the dialects" (S. 90). Die l'ormen anu [ãnu] und anõ, die
im I.O. und in Amerika begegnen - zu ihrer Verbreitung s. den

fotgenden Paragraphen -, erklären sich wahrscheinlich durch
Kontamination von allons und â nous d" ...2).

2. 6. 13. Schlußfolgerunqen

Kornmen wir nach diesem Überblick noch einmal auf GOODMANs oben

S. 75 zitierte Beurteilung des kreolischen Verbsystems zurück:

Kreolensprachen (etwa ka aus dem port.-Kreol..), die sich.in
a I 1 en Dialekten, oder zumindest inAmerika und im In_
dischen Ozean finden, gibt es keinen Anhaltspunkt.

2) Neben den leicht aus der gerneinsamen französischen Grundrage
erklärbaren "similarities" sind auffärrige unterschiede zu Tage
getreten - es sei hier nur noch einmal an die unterschiedr-ichen
Nachfolger des franz. passê composê, die nullmarkierte Form in
Amerika gegenüber la, fin(i) + Verb im r.O., erinnert.
Außer den tJbereinstimmungen, die auf gemeinsgm Ererbtem beruhen,
gibt es aber solche, die man nur als Neuerungen interpretieren
kann; abgesehen von den Morphemkombinationen sind hier das ,,ver-
doppelte" Futurmorphem ava und das Imperatiwmorphem alõ, anu zu
nennen. Auch diese Formen l_assen sích ohne weiteres aus dem
Französischen herleiten, doch ist es zugegebenerma.ßen unv¡ahr-
scheinlich, daß zweimal (oder noch öfter) die gleiche Formen-
doppelung a + va bzw. die greiche Kontamination von al-rons und
å nous stattgefunden hat. Zwar ist der histori""h" z,r".ilnh.rq
zwischen den rdiomen des westens und des oslens, so wie cooDMAN
und HULL ihn sehen (d.h. Monogenese aI1er franz. crêoles) un-
wahrscheinlich, doch so11 mit der Ablehnung ihrer Hypothese
nicht gesagt sein, daß überhaupt kein zusammenhang zwischen den
amerikanischen und den indo-ozeanischen Dialekten besteht. Mit
der Gründung der Compagnie des fndes Occidental_es 1664, ein
Jahr vor Beginn der Kolonisierung von Bourbon, beginnt ein bis
ins 18. ,Jh. sehr reger Handelsverkehr zwischen den einzelnen
Kol-onient "un rêseau de rel_ations coÍìmercial-es [....] unit I'Afri-
que de 1'Ouest, 1es Antilles, I'Amêrique du Sud, 1es Masca-
reignes et lrTnde"1). Dieselben Seeleute fahren nach Osten und
nach llesten; einige Kolonisten, dj_e sich auf den Maskarenen
niederlassen, sind vorher auf den Antillen gewesen, auch das
umgekehrte kommt vor. Die verbindung zwischen den französischen
Niederlassungen in der Neuen welt und im rndischen ozean schlägt
sich sprachlich vor allem im Lexikon nieder: cHAUDENsoN hat den

The development
simílarities of
strong argument
the presence of
througrhout.

of such a system of articles with so many
iletail in a1l the Creole dialects is a
for their close historical unity and for
much of the same non-French influence

so können wir ihm nunmehr entgegenhalten:

1 ) Für "much of the same non-French influence throughout", mit
anderen Worten für Entlehnungen aus afrikanischen oder anderen

1) S. GÜNTHER, Ilha do Principe S. 70-75, besonders S. 73;

S. 157; CHAUDENSON, Rêunion,
VALXHOFF, Studies, S. 107-109.

2l JOURDAÌN, Parlers crêoles,s
s

92

68 0.
1 ) CHAUDENSoN, Rêunion, S. 593
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von ihm "Vocabulaire des Isles" genannten Wörtern, d.h. Wörtern
(2.8. für die tropische Flora und Fauna) aus dem Spanischen,
PortugiesÍschen, Karibischen oder aus Indianersprachen, die in
den Kolonien entlehnt wurden, oder auch französj-schen Wörtern,
die in den Kolonien eine Ðeue Bedéutung bekarnen. ein umfangrei-
ches Kapitel gewidmet (Rêunion, S. 591-63Ð. Es ist in diesem
Zusa¡unenhang vietleicht nicht uninteressant zu erwähnen, daß

von den 221'l WörLern des crêole rêunionnais, die CäAUDENSON

etym.ologisiert hat, 67 dem "vocabulaire des rsles" angehören
und daß demgegenüber nur 5 ( ! ) afrikanischen Ursprungs sind.
Man kann,. übertrågt man diese Ergebnisse der lexikologÍschen
Forschung auf den Bereich der Syntax, also im I.O. allenfalls
minimale afrikanische Einflüsse erwarten, muß aber damit rech-
nen, daß es zu einem sprachlichen Austausch zwischen den ein-
zelnen Kreolendialekten, insbesondere zu Entlehnungen aus dem

sich konstituierenden Kreolisch in Amerika in das Kreolische
des Tndischen Ozeans gekommen ist. Die auffåillige Verbreitung
von ava und ãnu ließe sich so erklåiren, vielleicht auch die in
fast allen Dialekten erfolgte Kombination des Vergangenheits-
und Futurmorphems zur Bildung des Konditionals.

2.6.14. Die Kreolisi-erunq des französischen Verbs

gfas schließIich "the development of such a system", also die
Entwicklung eines relativ einheitlichen Systems von invariablen
Verballexemen und prådeterminierenden Tempus- und Aspektmorphe-

men in allen französischen Kreolensprachen betrifft,. so stellt
sich die Frage: Handelt es sÍch nur um das konsequente Fort-
schreiten einer immanenten Tendenz der französischen Sprache,

mit anderen !\¡orten, sind die "facteurs internes" (VINTILA-RÄDU-

LESCU) eine ausreichende grkl¿irung für die Entstehung des kreo-
lischen Verbsystems, das selbst CHAUDENSON, dessen Auffassung
von der Entstehung der Kreolendialekte des I.O. man als "Evolu-
tionshypothese" bezeichnen könnte1 ), "radicalement diffêrent

1) S. Rêunion, S. 'l133: "fl ne fait pas de doute, â nos yeux,

du systême français" nennt (s. oben S. 72)?

Vielleicht sind im Berei_ch des Verbums die Veränderungen gegen-
über dem Französischen weniger einschneidend ars etwa beim pro-
nomen, doch kann man wohl- nicht umhin, auch hier von ,'Kreoli_sie-
rung" zù sprechen, d.h. auch hier einen Bruch mit dem Französi-
schen anzunehmen. Ich glaube, daß im Falle der Morphosyntax des
Verbs vorwiegend rezeptive Kreolisierung stattgefunden hat; wenn
es auch wahrscheinlich ist, daß sj-ch in der allerersten phase
der Kommunikation zwischen Franzosen und Nichtfranzosen der rn-
finitiv und der Imperativ durch produktive Kreol-isierung auf
Kosten and"erer Verbformen ausgebreitet haben, so ist ctoch die
Entwicklung des gesamten Systems nur durch Rezeption einer.Aus-
wahl von Zeichen -aus dem gesamten französischen System erklär-
bar. UnJ diese Auswahl haben wahrscheinlich die Zweitsprachen*
sprecher getroffen, nicht die Muttersprachensprecher. Möglicher-
weise haben sie sehr schnell die unt.er den aus dem Munde der
Franzosen gehörten Verbformen dominante Struktur: pronomen +

Auxiliar (oder andere Zeichen zur Markierung von Tempus und
Aspekt) + Verb rezipiert und sich bei ihrer Auswahl von dieser
zum Prinzip erhobenen Struktur leiten lassen.

Die Reduktion des auch in der franz. Umgangssprache noch recht
komplexen Systems erfolgte wiederum, wie bei den Nomina, durch
Generalisierung dominanter Formen. Zunächst 1äßt sich éin gene-
rel-1er Verlust der Personalendungen konstatieren: die von H.

BAüCHE für das "francais parlê" prophezeite Zukunft

11 est possible gu'un jour, dans Ie français parlê, si on

que 1e crêole rêsulte de 1têvolution du françaj-s populaire
et dialecta.l du xvIfe siêcle et que le rôLe áes langues ver-
nacul-aires est mineur si Iton considêre les êIêments tposi-
tífs' qu'e11es on pu introduire dans Ie par1er." - S. i135:
"Nous pensons que ltensemble de 1têvolution qui a conduit au
systène 1ínguistique rêunionnais stexplique â partir des
tendances fondamentales du rfrançais avancêr. êtant entendu
gue ces dernières ont trouvê danê une situation socio-Iin-
guistique dtun type três particulier, une possibilitê de se
manifester et d'êvoluer dans des.conditions radicalement
diffêrentes. "
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le laisse êvoluer librement et stêcarter du français tradi-tionnel êcrit, la flexion terminale soit plus ou'moins com-p1ètemelt remplacêe par un prêfj_xe ou une prê-fie"io" q"i
ne serait que 1e pronom, plus ou ¡noins êIiãê et faisant'corps avec le verbe (1).

hat im Kreolischen bereits begonnen. Aber nicht nur bei den
Vollverben sind die redundanten Endungen des plurals, -ons, -ez,
-Kons., geschwunden2), auch bei den Auxiliaren und semiilili;
ren ist die Personalmarkierung aufgegeben worden (s. oben zu
1e, te/ti, la, 1ora, lore, va, sa, se), was sich im populäreri
Französiseh noch keineswegs anbahnt (vgl. das paradigma von
être bei BAUCHE, S. 102).

Hinsichtlich der Form des Verballexems scheint die Entwicklung
unterschiedlich verlaufen zu sein - dies wåire noch weiter zu
untersuchen. Im Bourbonnais und i-n Louisiana sind bei den mei-
sten Verben zwei Formen erhalten geblíeben, eine lange, in der
meistens Infinitiv, participe passâ, und bei den Verben auf -er
auch Imperativ Pl. (und imparfait?) konvergieren, und. eine kur-
ze, die formal und semantisch das präsens fortsetzt3). r'ür di.
anderen Dialekte könnte man sich vorstellen, daß von vornherein

2.7. General J_Slerung er ?ùortste Ilung: 10n Verb - Obiekts-
pronomina

2.7.1. SteÌIung der obi

von der prinzipielren stelrung des direkten und indirekten pro-
nominalen Objekts nach dem Verb war oben (2.4.3.) bereits die
Rede; ais ein mögliches Muster für die Reihenforge verb + pron
wurde das nachgrestellte Objektspronomen nach dem Imperativ ge_
nannÈ. Nachgestellt wird im Französischen auch das indirekte ob-jekt mit â, das im präkreolischen häufiger gewesen sein dürfte
als im heutigen Französisc.h und ars ei-ne eue1le für das kreoli-
sche Objektspronomen angesehen werden muß (s. oben S. 53 ff.).
Außerdem kann sich die Stellung des pronominalen Objekts nach
der Stellung des nominalen Objekts gerichtet haben, die Wort_
stellung SVO generalisiert worden sein.

2-7.2. Stellunq der Negationsoar tikel pa

Die vereinfachten Verhäftnisse in der stellung des pronomens
sind überall- und ausnahmslos zu beobachteni anders verhär-t es
sich mit der Stellung der Negationspartikel pa (franz. ne lebt
nirgends weiter). rrTie im Fall-e der Kopula bieten das r,oJsia-
nais und das Rêunionnais ein von den übrigen. DiaÌekten abwei_
chendes BíId, wie aus Tabe1le 6 (s. S. 98) zu ersehen ist.

2.7.3. Die Negation im Louisianais
Über das Louisianais heißt es bei LANE, s. 15: "The position of
the negative pa deserves conment. A general rule is that it im-
mediately follows the auxilíary particles derived from être
(i.e. te, !3r se), but precedes the others ((a)pe, (a)Ie). tn
the habitual present it follows the main verb". sterrt man den
auf diese Regel folgenden Beispielen die französischen Entspre-
chungen gegenüber:

nur eine einzige Form - meist der fnfinitiv
verallgiemeinert worden ist4) .

1) Lanqage pop.,
internes", S.
den Eindruck erwecken muß, als
schen anaLog'e ümstrukturierung
stems vorausgesagt, was jedoch
der betreffenden Stelle seines
gen im BIÍck.

(= participe passê )-

S. 102. VINTILA-RÀDULESCU zitiert ("Facteurs
817) diesen Passus in einem Zusammenhang, der

habe BAUCHE eine dem Kreoli-
des gesamten franz. Verbsy-
nicht der Falt ist. Er hat an
Buches nur die Personalendun-

2) Der Vêr1ust von -ons hängt nicht
nen Französisch zu beobachtenden
on zusanmen,
SÖLL, Gespr.

dj-e. erst jüngeren Da

mit der heute im gesproche-
Verdråingung von nous durch
tums zu sein scheint (v91.
S. 113). On lebL in Kreoli-und geschr. Franz.

schen überhaupÈ nicht weiter.
3) Zu der funktionalen Verschiebung der Alternanz zwischen Lang-

und Kurzform im Maur. und Seych. s..oben S. 64 f., Anm. 3.
4) Zu den Formen der Verballexeme s. GOODMÀ,N, S. 72.

mo kup pa

mo Þa rpe kuoe

rje ne coupe pas'
' je ne sui-s pas aprês coupert
'je nrai pas coupêt

î'796

mo Þa kupe



so zeigt.sich, daß rnit einer einzigen Ausnahme, dem neuen kreo-
li-schen Futur mít ate (s. oben S. Bg) ' die franz. ltTortstellung
erhalten ist. Eine "Kreolj-sierun9" hat also in der Reqel nicht
stattgefunden. Abweichunqen vom. Französischen erqeben sich' so-

weit sich das aus der knappen Darstellung von LANE feststellen
låißt', nur beim Imperativ und in Såitzen mit pèsôn und aryë, in
denen pl an die Stelle von franz. ne getreten ist:

pa to kupe 'ne coupe pas', pa vu kupe tne coupez pas'

mo pa wa þêsôn t je n'ai vu personne'

mo pa di aryê tje n'ai rien dit'

Tndischer Ozean

reun maur. seych

2.7.4. Die Neqation im Keun Ionnal-s

Auch im Rêunionesischen ist die stellung von pa nicht verei_n-
heitlicht, d.h..auch hier steht.pa vor oder nach dem Verb, vor
einigen und nach anderen Tempus- und Aspektzeichen, und zwar
gemäß den folgenden Regeln (s. CHÀUDENSON, Rêunion, S. 344):
- pe folgt dem Verb, wenn díesem i vorausgeht, und es folqrt dem
lmperativ (l Louis. ):

m i mäz pa pimã ,je ne mange pas de piment'
le ti bef lete í port pa au
rle petit boeuf ne te port.ait pas'
buz pa (au) 'ne bouge pas'

* pa steht vor dem Verb und nach den Futurmorphemen a, saa, SAVA

mo te pa kupe

mo te pa rpq kupe

mo Þa t1e kupe
mo sa oa kupe

mo sa Da tpe kupe

'je n'avais (êtais) pas coupê'
tje ntêtais pas aprês couper'
(tje ne vais pas couper')
'je n'aurai (sera) pas coupê'
rje ne serai pas après couperr

ant.

pë-a pa bõ

mwê pa ka mãåe
pimã

mwë pa wè-y
(vre l-l-)

i pa ke di äyé

usw.

sa dipé pa bõ

mo pa maz pl-ma

mõ. patn war li

i pa pu dir
naryê

9uay

dipê-a pa bõ

nô pa ka ¡nãåê
pimã

mô pa wè-I
(wè li)

-[]" pa J<e dl-
ãvê

U s\,1.

lore:
sowie nach den von avoir absÈammenden Morphemen la, lora,

Amerika
louis. hait.

l-e mun i va pa vo1 ê ti zafer kom sa
rpersonne ne vol-era une petj_te chose comme çar

. mwê la pa war ali 'je ne lrai pas vur

- pa steht zwischen der Kopula und apre, ãtrõ d, pur:

mwð lete pa apre dormir 'je ntêtais pas après dormir'.

Da auch hier die französischen verhärtnisse durchweg bewahrt
sind, außer in dem Satz le ti bef lete i port pa au, ergi-bt sich
ein neues Argument für coRNEs und gegen cHAUDENsoNs Erklärung
für (Ie)te i (s. oben 2.6.5.2.): li l-ete i port Þa läßt sich
schwer mit il n'êtait pas â porter, aber gut mit il êtait qui
ne porte pas in Einklang bringen

2.7.5. Die Neqation in den übricen lã lektenD

rn al-1en anderen Dialekten ist die stetlung von pâ vereinheit-
licht. worden und folgt einer (bzw. zwei) einfachen Regel(n):
pa steht immer am Anfang der Verbalphrase, also
- vor dem nullmarkierten Verb,
- vor allen Tempus- und Aspektmorphemen.

drpe-Ia pa þo

mo pa mãz pimã

mo pa'n war li

li pa pu dir
narye

pã-ã pa bõ

- !.m pa maze p]-ma

m pa wè-1
(wê-1i)

li p ap di ãyë

1e pë Ie pa bõ

m r maz pa plma

inwë la pa l¡rar
ali
Ii va pa dir
arye

dipê-Ia pa bõ

mo mãå pa pinã

mo pa wa Ii

li sa pa di aryê

rle pain ntest
pas bonl

ne mange pas
pimentl

rje ne I'ai pas
vul
ril ne dira
rien'

' je
de

98
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Der erste Teil der Regel bedarf für die amerikanischen Dialekte
keiner Erklåirung, da, wie wir gesehen hatten, die nullmarkierte
Ver_bform das passê conþosê fortsetzt:

9uay . mo pa mãá,è | je nrai pas mangêr.

Im Maur. und im Seych. dagegen muß eine Begründung für die vom

Rêun. abweichende lfortstel'lung gefunden werden: es liegt hahe,
an analogischen Einfluß nichtverbaler (oder nicht ursprünglich
verbaler) Prädikate zu denken (zur gegenseitigen Beeinflussung
von veibalem und nichtverbalem Prädikat s. oben 2.5.3.):

maur. zom-Ia pa malad - zom-la pa travay
'lrhomme nrest pas
malade I

'1'homme ne travaille pas'

seyc h. mõ oa kapab mõ pa ule
rje ne veux past
pa fodre
til ne faut pasl

Ganz problematisch wird die Analogie-Erklärung für die Ka-Dia-
lekte. Wenn ka auf por.t.-kreol . ka zurückgetrtl), d.ann gibt es
im Paraciigma dieser Dialekte überhaupt keinen Ausgangspunkt für
di-e heute gültige Reihenfolge, es sei denn, daß ant. und guay.
pa ka + Verb eine identische Struktur im port.-Kreol. widerspj_e-
geln (oder "relexifizieren',). Ob.dies der Fa11 ist, 1äßt sich
durch einen vergleich mit den por!.-kreol. Dialekten des corfs
von Guinea nicht entscheiden. In diesen Dialekten hat(te) die
Negation eine der franz. doppelten Verneinung ne ... pas åihnli-
che' hinsì-chtlich der lrrortstelrung aber offensichtlich afrika-
nische Struktur2): santom. na .,. fa, anob. na ... -f, im princ.
nur noch fa (das erste Element. ist geschwunde.3) ) . .ru steht, wie
im Franz.-Kreol., vor dem Verb und vor den T/A-Zeichen, fa arn

Ende des Satzes ("at the end of the utterance or at a pause',,
FERRAZ, S. 12):

santom. awa na ka uði ni liba se desê fa;
'A ågua não se mexe em cima sem desceri
ne kasó na ka 1adlâ ni matu se be kwa fa
nem o cão l-adra no mato sen ver algo;
ne gañâ na ka pãtâ n-ôIuta se têitê kwa fa
nem a galinha.faz barulho na horta sem ouvir aJ-gs.-t4)

Die generelle Voranstellung von pa vor a I I e Tempus- und

Aspektzeichen dagegen ist weniger einleuchtend erklärbar. Zwar

gibt es auch hier'ein Vorbild, nach dem analogischer Ausgleich
hat erfolgen können, nåmlich die Konstruktion mit après, z.B.:

hait. Ii o ao retunê tuswit
til ne rentrera pas (nrest pas après rentrer) tout
de suiter

im Indisehen Ozean außerdem noch die Futurform mit pu:

mô Þa pu travav dimê
rje ne travaillerai pas (ne suis.pas pour travailler) demainl

aber man wird schr¡¡erlich behaupten können, daß die Reihenfolge
pa + T/A im amer. Protokreolisch oder im Bourb. dominant *"t1).

'je ne peux pas'
pa bizwê

'iI ne faut pasl

1 ) Auch GOODMJ\N ist der Meinung, daß die "kreolj-sche" Stellung
von pg durch anatogie zu erklären ist, er pråizisíert aber
nicht, von wo die Analogie ihren Ausgang genommen haben soll,
S. 93: "pg was doubtlesl analogically shifted in position so
that it preceded all such partícles. It also precedes the
future particle a, va f....1, though these stem from the

French finite verb VA, etc., a fact which can likewise be
attr1buted to the analogical influence of the posi_tíon of
the other tense and aspect particles [welche?] and perhaps
to the contaminating influence of the periphrastically used
preposition À. "
S. oben 2.6.8. sowie unten S. 101 f., Anm. 4.
S. L. FERRÄZ, S. 12: "The nature of the negation in the four
Creoles Isc. Santóm., princ.¡ Anob. und Angolari is likewise
due to Èhe African substratum. Parallels for the negation in
the four Creoles are found in Western Bantu."
S. GÜNTHER, S. 78

VALKHOFF, Studies, S. 248. Das Beispiel stammt aus einer
SammJ-ung von Sprichî./örtern, bei deren Durchsicht mir auffiel-,
daß die ka-Form das typische Tempus des santom. Sprichworts
ist. Dieã-scheint auch-in den frånz,-kreol. Ka-Diãlekten der
Fall- zu sein, vg1 , JOIJRÐAIN, Pa_rl_ers crêoles, S. 153, und

S. 78: "Dans certains dolos (1'equi-

2

100

3)

4)

SAINT JACOUES I'AUQUENOY,
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2.7.6. Pron + Neq + T/A + Verb - eine universale Struktur?

Die Stellung der Negationspartikel bzw. die Struktur

Pron + Neg + T/A + Verb (invariables Lexem)

gehört zu den "similaritiÞs" zwischen verschiedenen Pidgins und

Kreolensprachen, die die lorschung immer wieder zu Spekulatio-
nen über deren Monogenese angeregt haben. So vergleicht TAYLOR

in 'rlairguage Contactst, S. 408, drei Kreolensprachen - ich er-
gänze sein Tableau um eine vierte, das Seychellische: "After
the subject, we find the following semantic categories and po-
sitional orders¡

SRÀÑAN TONGo DoMTNTCÁN cREoLE HATTTAN cREoLE sEYcH. CREoLE

1. Negative 1. Negative 1. Negative 1. Negative
2. Past tense 2. Past tense 2. Past tense 2. Past tense
3. Future mood 3. Future mood 3. Future mood 3. Future mood

4. Àdverbial 4. Adverbial
4. Progressive- 4. Progressive- 5. Progressj-ve 5. Progessive

habitual habitual aspect aspect
aspect aspect

5. .A,dverbial
5. Stem 6. Stem 6. Stem 6. Stem

followed by indirect and direct pronominal objects, when such

are expressed, in that order in all three [bzw. vier] lanquages."
Und er zieht daraus den Schluß:

In the positional order of semantically similar categories
within the verb complex, the Engtish Creole of Surinam and
the two [bzw. drei] French. Creoles, of Dominica and of Haiti

' lund der Seychellen], differ fron either English or French
and resemble one another to an extent that can be explained
only as common rètention of a pattern present in a language
or languages that they have superseded (S. 411).

Diese "language. or languages that they have superseded" vterden

nicht näher bezeichnet, TÀYLOR gibt nur den vagen Hínweis: "se-

veral- Vfest African languages" (S. 413, vgl. oben S. 19). In den

westlichen Bantu-Sprachen aber ist die Negation zweigliedrigl ),

ebenso im Ewe, s. ¡IESTERMANN, S. 7: "Die Verneinung des Zeit-
vrorts wird ausgedrückt durch mê- vor dem Zw. und o am Satzende.
nyemêva o'ich kam nichtr". Wir haben eben gesehen, daß diese
Sr-ruktur von den. portugiesischen Kreol-endialekten des Golfs von

Guinea übernommen worden ist.
Es wäre zu untersuchen, ob die Stellung der Negation vor allen
Erweíterungen des Verbs, sofern auch diese vor dem Verb stehen'
möglicherweise zu den sprachtichen Universalien oder zu den Uni
versafien der Pidginisierung/Kreolisierung gehört, von denen im
folgenden Kapitel zu sprechen sein wird. Bei GREENBERG, "Some

Universals of Grammar", wird zur Negation leider nichts gesagt'
.ìuch nrcht bei HEINE (s. unÈen). Loreto TODD aber brinqit eine
Paralleie aus einem afrikanischen Pidgin, dem in Kamerun gespro

chenen Fwondo Populaire (= Pidgin A 70): t'In standard Ewondo th
ileqator is variable, but in Ewondo Populaire it ís invariable
and, Iike the negators in English-based pidgi-ns, it foJ-lows the

subject and precedes the veib phrase or: initiates a negative
?\

sentence" "' ¡ z .B. z

Freetown Krio a nò bin du

Ewondo Populaire mg ke nga bo

(ich nicht lVergan- tun)
genheit I

la oarticule ka a une vafeur ex-
t. . . I aró tõb6-pa ka ramasê rl'eau

S. FERRAZ, oben S, 101, Anm. 2.

S. 41. ToDD referiert aus einem Aufsatz von Pierre ALEXANDRI

der mir nicht zugänglich war: "Aperçu sommaire sur 1e Pid-
gin A 70 du Cameioun", in: S\¡mposiurir on Multilingualism [. . .

BrazzaviLLe [...], London 1964, S. 251-265.

valent de nos proverbeê),
pressive ou drínsistance:
tombêe ne se ramasse past
rattrapent past ) 

tt.
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3. Monogenese oder Polvqenese? Universalien der Pidc¡inisierunq/
Kreolisierunq oder westafrikanisches Pidoin-Französ i sch?

3.1. Erqebnisse von Kapitel 2

Für die von GOODMAN, HULL und anderen postulierte gemeinsame

Grundlage a I I er französischenKreolensprachen inFormei-
nes westafrikanischen Protokreolisch oder Pidgin-FranzösiÈch
haben die in Kapitel 2 behandelten morphosyntaktischen Struktu-
ren keinen Beweis erbracht; vielmehr hat sich gezeigt, daß die
"widespread similarities" bis auf ganz wenige durch interkolo-
niale Kontakte erklärbare Ausnahmen durch zvrei Faktoren zustan-
degekommen sind:

1 ) Bewahrung von Þormen und Strukturen der französischen Um-

gangssprache des 17. Jahrhunderts;

2) Redukt,ion und Umstrukturierung des französischen Systems,
wobei bereits im Französischen manifeste Tendenzen und/oder als
unj-versal erkannte Prinzipien der Pidginísierung bzw. Kreoli-
sierung wirksam geworden sind.

Auf.díe immanenten Tendenzen der französischen sprache komme

ich in Kapitel 5 noch eÍnma1 zurück; zunächst sollen uns hier
die universalên lendenzen der Pidginisierung/Kreolisierung be-
schèif tigen.

3.2. Universaliên der P 1n.1

3.2.1. Wie in der Einleitung bereits angedeutet wurde, sind wir
aufgrund neuer I'orschungsergebnísse, vor allem in der Afrika-
nistik, in der Lage, die Theorie.der Monogenese bzw. die Be-

hauptung, daß gleiche Strukturen eine gemeinsame Basis impli--
zieren, anzufechtenl ) . Wåhtend man sich bisher sch\^ter vorstel-

1) V91.. VALDMAN, "Decreo.lization", S. 532, und TODD' S. 39:rrlts comprehensiveness is the chief merit of the monogenetic
Èheory, and yet, it is not comprehensive enough. Other pid-
gins and creol-es exist in the world r¡rhich are not based on
European languages and r¿hich yet share some of the character-
istÌcs of all the pidgins and creoles so far discussed. In

len konnte " [that] the struct.ures of five different European
languages should have been modified in precisely the same di-
rections" (DE CAMP, s. oben S. 21), zeígt der Vergleich mit der
Entwicklung afrikanischer Sprache, daß dies gar nicht so un-
wahrscheinlich ist und daß es offenbar universale Gesetze der
Sprachreduzierung bzw. -vereinfachung, eben der pidginisierung
und Kreolisierunq, gibt. Ich stütze mich für den folqenden Ver-
gleich auf den in der Einleitung genannten Kongreßbeitrag von
Bernd HEINE, "Some -Generalizations on African-based pidgins",
in dem es u.a. heißt:

!ühen doing comparative research on African-based pidgins,
one is struck by the similarities they share. But any at-
tempt at defining these languages as a distinct typological
cl-ass has turned out to be a clj-fficult, if not impossible,
ùask. However, if one looks at the d e v e I o p m e n t
of these J.anguages on their way from a "natural" language.to becoming a pidgin, then a t1zpologj.cal characterization
seems possible: all African-basect pidgins have undergone
the samé linguistic process (S. 2).

3.2.2. Aus HEINES l,iste von 33 Phänomenen, die für den pidgini-
sierungsprozeß charakteristisch sind, referiere ich nur dieje-
nigen, zu denen es französisch-kreolische Paraflelen gibt:

1\1) [1] '' Die Anzahl der Vokal-phoneme wird meist auf 5 reduzíerL¡
jedoch hat keines der Pidgins weniger als 5 Vokalphoneme.

= Reduzieiung der 1 2 Oralvokale des Französischen auf 5 im Kreo-

Africa one can find pidgin versions of Ewondo, Hausa, I'Igban-
di, Zu1u, Bemba and Swahili. In Papua a piclginized version
of Motu is widely used, especially by the police force and
other civil authorities; and a pidginized Malay has r¡ide-
spread currency 1n Indonesia and Malaysia. Specific examples
should more easily highlight the similarities that exist
beÈween these pidgíns and those related to European lang'ua-
ges." Es folgt die im vorigen Kapitel zitierte Parallele
zwischen französischen und englischen Kreolensprachen und
dem Ewondo Populaire.

1 ) Die Pidginisierungsphänomene sind bei HEfNE durchnumeriert,
seine Nummern stehen jeweils in t I hinter meiner Numerie-
rungi. Seitenzahl-en seines Artikels \"/erden nicht mehr angege-
ben.
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lischen des Indischen Ozeans, auf.7 in Amerika (s. oben 2.1.).

2) [3j Palato-alveolare Reibelaute werden oft durch alveolare
Reibelaute ersetzt:

--1

= f.rar.2. 4, ¿ > r.o. år å (s. oben 2.1.)

3) [9] Oer Pidginisierungsprozeß scheint durch eine TenderLz z\ltî

zweisilbigen ülort markiert zu sein.
= Tendenz zum zweisilbigen Nominallexem im I.O.' zum zweisilbi-
gen.Nominal- und Verballexem in Amerika, s. oben 2.3.1., beson-

ders S. 20.

4\ [12] Redundante Numerusmarkierungen verschwinden; [13] die
Singular/Plural-opposition, die in den meisten afrj-kanischen
Sprachen formal markiert ist, wird meist ersetzt durch eine Op-

position'unspezifiziert/Plural'. "rUnspecified' is unmarked

and neutral as to number, whereasrpluralt is marked and implies
emphasis. The Kenya Piitgin sentence

kiti- iko chafu (Chair be dirty)

can mean both 'the chair is dirtyt and tthe chairs are dj-rtyr '
Only if it is to be emphasized that the plural is intended, is
then a marked plural prefix ma- added:

ma-kiti iko chafu 'Sglg-lbgg-9gg-SþCi¡ are dirty. "r
(p}-chair be dirty)

= verschr¿inden der Reste von redundanten Pluralmarkierungen des

Französischen (s. oben 2.3.1., s. 17 f.); die opposition von

unmark.j-ertem und mit ban markiertem Nomen im I.o. entspricht
genau der von HEINE beschriebenen Opposition tunspezífizíerl/

Plural I , vg1.

mõ amên zerb pur zanimo

'ich bringe Gras für das Tier/die Tiere
(wenn aus dem sprachlichen oder situativen Kontext hervor-
geht, ob 'Tier' oder 'Tiere' gemeint ist)

mõ amen zerb ban zanimo
rich bringe Gras für die Tierel
(wenn der Kontext kei"ne Klarheit schafft)
mõ a ðvit tu mõ ban zami
rich werde alle meine Freunde einladenl
(emphatischer Plural)

5) t16l "Agreement in gender tends to be Iost. [...] It seems,

however, that the statement needs qualification: in a number of
cases, the loss of gender agreement in pidgins derived from
languages of the Niger Congo family has only partly affected
the grarunatical distinction animate/inanimate or human/non-
human,

= Verlust des grammatischen Genus, Bewahrung formal-er Genus-
markierungen im Bereich der belebten l,Jesen (s. oben 2.3.3. und
^ É^ r \ù. fu r.r.

6) [18] Tendenz, von mehreren lokalen Präpositionen eine auszu-
wähfen und ihr die Funktionen al]er anderen zu übertragen (die
Bedeutung wird'general spacial relationship' ).
Eine analoge Ent\"/icklung ist im f.o. nicht zu beobachten (v91.

die seych, Pråpositionen dã 'dans, vers, â', þ!rchez, â, dans,
vers', 1o tsurt, ãba rsoust, akote tâ côtâ det, 9þI, þre ek

1\
'près de' usw. ''), doch gehört dieses Phèinomen zu TAYLORs "Gram-
matical and LexÍcal Affinities" (s, oben S. 91 und unten s. 112)

und soll in 12 und 13 verglichenen Kreolensprachen mit europäi-
scher Basis (überall außer im Indischen ozean) vorkommen: rrna

loder eine anderslautende Präposition] is employed as a general
locative: 'at; byi from; ini on; to"' (TAYLOR' S. 294).

7) t19l "The different series of personal pronouns tend to merge

s

t, i:l

't 06

1) S. BOLLÊE, Seychelles, S. '72.
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Diese Entwicklung ist in den franz. Kreolensprachen hÈiufig.
doch nicht bei jedem Fragewort eingetreten, vgl.

seych. hait.
rwer?r ki (sa), ki sen-la ki mun
rwann?r kã, keler kã, ki 1ê
two?r ki maier, kornã ki åã, kumã
rwarum?' akoz pou ki (sa)

formallyr. the only surviving series usually being that of the
isolated. (absolute) pronoun. "

= Generalisierung des betont.en (disjunktiven) personâlpronomens
(s. oben 2.4.1 .) .

8) [20] Das Objektspronomen folgt dem Verb.
= Desgleichen in den franz". Kreolensprachen, s. oben 2.7;1.

9) [24] Fragewörter wie 'wann?', rwarum?r oder 'was?' werden
oft durch Nominalphrasen ersetzL, z.B.

Kenya Pidgin saa gani (hour which?) rwhen?'
Swahili siku gani (day which?) rwhen?'

kitu gani (thing which?) 'what?t
namna qani (kind which?) rhow?r

sababu oani (reason which?) rwhy?r

Tifã i bese, i ramas sa pom, i prã, i sãti, i ilir:
'Tifin bückt sich, hebt den Apfel auf, nimmt ihn, riecht
daran und sagt:'

Der zitierte Satz liefert ein weiteres Beispiel für itie gegen-
über dem Französj-schen geringere Explizitheit der Kreolenspra-
chen, den Verlust des Reflexivpronomens:

'iI se baisser - i bese

'je me lève de mon lit' - mõ lev 1o mõ lili
Wie im Pa1le des Pfurals, der ausgedrückt \rerden.kann, aber
nicht muß, ist auch der Ausdruck der Reflexivitåit im Kreoli-
schen fakultativ''; man bedient sich im Seych. entweder des Ob-
j ektspronomens:

i mõ sãti (mwa) oli bvõ 'heute fühle ich mich besserl

oder des "kreol-ischen" Reflexivu¡ns (le)kor

õ pep ki respekte sõ lekor
'ein Volk, das etwas auf sích hältr.

Andererseits aber ist auch ein Streben nach größerer Explizit-
heit (bzw. nach Redundanz) zu verzeichnen, etv¡a in der Setzung
des Personalpronomens wor dem Tnfinitiv

mõ .Iaoes Þur mvra craü mõ lavi
'ich fische, um meinen Lebensunterhalt zu verdienenr'

die im Mittelfranzösischen und im français populaire belegt,
a\

aus dem Standardfranzösischen jedoch verschwunden ist¿).

2) t30l In engem Zusammenhang mit dem vorigen steht der folgen-
de punkt3): "The rate of redundancy tends to be reduced". Dies
trifft grosso modö für die Entwicklung der franz. Kreolenspra-
chen ebenfalls zu - es sei, an den verfust der redundanten Plu-

S. BOLLEE, Sevchel]es, S. 65 f.
zu dieser Konstruktion s. ÀLSDORF-BOLLÊ8,/CHAUDENSON, S. 76.

"A number of the above statements are interrelated, and some
may even be considered dífferent ways of saying the same
thing" (HEINE, S. 13).

je-

3.2.3. Am Ende seines Artikels faßt HEINE die Einzelbeobachtun-
gen "in more general terms" zusammen:

1) [28] und [29] Pidgins sind weniger expliziL als 'rnatürliche"
Sprachen; 'iThe lack of linguistic explicitness in African-based
pidgins is compensated by heavier rel-iance on.the extra-linguis-
tic context".
Außer mit dem Beispíe1 des nicht grarnmatikalisierten Pluralzei-
chens ban läßt sj-ch diese Feststellung für die Dialekte des
I.O. durch die mögliche - bzw. sogar häufige - Auslassung des
Objektspronomens belegen, z.B. in dem seych. Satz: 2

a
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ralmarkiêrung beim Nomen und an den Verlust der personalendun-
gen beim Verb erinnert. Daneben stehen aber wiederum Bewahrungr
und sogar Verstärkung redundanter phänomene, z.B. die Grammati-
kalisierung der "reprise du sujet', (s. oben S. B1).

3) t311 "Inflectional-aggÌutinating struct.ures are replaced by
analytic-isolating struc&,ures". Man vergleiche die Entwicklung
des Verbalsystems.

4) [32] "If there are linguistic categories which involve an
unmarked/marked oppositj-on, then the marked tends to be suppres-
sed and the unmarked used for both" r vgl. die Verallgemeinerung
der unmarkierten Form beim Acljektiv, oben 2.3.3.

5) Aus Loreto TODDs zusammenfassender Charakterisierung des Pid-
ginisierungsproz esses

lfhat is clear is that pidgins, by shedding linguistic redun-
dancies, by adopting greater syntactic regularíty, by jet-
tisoning linguistic inessentials, have very successfully
eradícated the very features which would allow linguists to
link them, unequivocally, with a particular language or fa-
mily of languaqes (S. 39)

läßt sich ein weiterer Punkt ergänzen "adopting greater syntac-
tic regularity". Beispiele für di-ese Erscheinung haben wir in
2.7. gesehen.

3.2.4. HEINE kommt schließlich zu einer Schlußfolgerung, die
die Bedeutung der aus dem Studium von Pídginisierung und Kreo1i-
sierung gewonnenen Erkenntnisse für die universaLienforschung
untersèreicht:

The common denominator in all these changes seems to be a
shifÈ from language-specific to hrhat $¡e feel justified in
calling "universal" grammar: the process of pidginization
tends to eliminate all- the features by which languages are
distinguished and to replace them by features that can be
assumed to be present in all J-anguages -- either implicitly
or explicitly. Operations like the rstrippingr of late syn-
tactic rules and the establishment of one-to-one correspon-
dences between underlying and surface structure items are
manifestations of thís process (S. 13 f.).

Es sei schon an dieser Stelle betont - ich werde darauf noch
zurückkommen -, daß die Elirninierung spezifischer Merkmale der
Basissprache(n), in unserem Fal1e des Französischen, bei der
Entstehung des Bourbonnais 1ängst nicht so weit gegangen ist,
wie es dieses zÍtat oder der obên wiedergegebene passus von
TODD implizieren, Hierin sehe ich ein Argument. für die unten zu
erläuternde These, der Kreolisierung des Französischen im Indi-
schen Ozean sei keine Pidginisierung vorausgiegangen.

3.3. Schlußfoloeruncen

Mit dem Hinweis auf die Universalien der Pidginisierung/Kreoli-
sierung, die in der obigen Liste selbstverständlich nicht er-
schöpfend dargestellt sind, dürfte der Annahme von Polygenese,
einer von den amerikanischen Varianten des Kreolischen unablrän-
gigen Entstehung der Dialekte im Indischen Ozean nichts mehr im
Wege stehen. Auch für einen über die gemeinsame französische
Grundlage hinausreichenden genetischen zusammenhang nur des
Maurizischen und Seychellischen, nach der revidierten These von
HULL, ist kein Anhaltspunkt zu finden. Es gibt keine Ähnlichkei-
ten zwischen den verschiedenen Dialekten, die nicht entweder
französÍschen Ursprungs oder durch universale Tendenzen der
Sprachvereinfachung erklärbar wären. Afrikanische Substratèin-
flüsse,.die GOODMAN auch im Maurizischen zu sehen glaubte und

die am ehesten HULLs Behauptung "that IrfaurCr evolved on Mauri-
tius out of a nucleus of PidgFr" (S. 9) stützen könnten, halten
nåiherer Nachprüfung nicht standi alle wei-teren bei GOODMAN be-
handelten Afrikanismen, auf die ich hier nicht eingegangen bin
(2.8. der Gebrauch von ba[y] 'geben' in Dativfunktion: hait.
n vovê yü let ba-1i 'ich schicke ihm einen Brief'; pasé nach
dem Komparativ: hait. li pi grã pasê mwé 'er ist qirößer a1s
ich'1 ) ), kommen im I.O. nicht vor. Auch Spuren des angeblich
zugrundeliegenden portugiesischen Pidgin oder KreoLischen feh-

1) S. GOODMÀN, S. 61 ff. und S.
auch franz. Herkunft sein, s
crêole", S. 1210.

91; das letztere Phänomen kann
vINTILA-RADULESCU, "FTançais
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1en völ1i9.

Daß es außer den Gemeinsamkeiten eine Fül1e von Unterschieden
gibt, die für Polygenese sprechen, ist in Kapitel 2 verschie-
dentlich betont worden und geht u.a. auch aus TAYLORs bereits
erwålhnter Tabelle von "Grammatical and Lexical Àffinities,' her-
vor. Von l2 Phänomenen, die er durch 13 Kreolensprachen ver-
folgt, findet er nur 3 im Indischen Ozeanl): die Konditional-
konstruktion aus Vergangenheits- und Futurmorphem (s. oben
2.6.11.), den nachgestellten Arti-ke1 -la (nícht im Seych.!) und
das Reflexivum (1e)kor - die letzteren beíden sind mit Sicher-
heit aus dem Französischen ererbt2). Bei einem v:eiteren punkt
liegt díe übereinstinìmung nur im Negativen: franz. 1e mien, Ie
tien usw., im Rêun. erhalten (la mven, Ia tyen etc., '1e mien,
les miens, 1a mienne, 1es miennes; le tien, les tiens usvr.';
daneben sa d mwê '1¿.'3)), ist im Maur. und Seych. durch gg
mqra, pur u etc. ersetzt worden:

mô mãz mõ banan. u máz our u

'ich esse meine Bananen, du ißt deine'

in Amerika aber durch andere Formen und Konstruktionen (s. GOOD-

¡{AN, S. 55 f.), z.B. hait. pa (< part) + Pron, guay. Pron + pC:

hait. sê pa píLit-li, sê pitit pa-m

'das ist nicht sein Kind, das ist meinsr.

3.4 . ñâ taf rikanische Pidoin-Französisch

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit, in der es hauptsächlich um

die Genese der Kreolendialekté des Indischen Ozeans geht, fa1-
len die Bedenken gegen das von der bisherigen,Forschung angenom-

1) Es sind in Wirklichkeit 4, TAYLOR hat übersehen, daß'rPhrasal
'which thing,/person/time,/place?r are employed to expressrwhat?', 'v/ho?', twhen?t, twhere?t" mit Einschränkungen auch
für die Diafekte des I.o. gilt (s. oben S. 107 f.).

2) zu (le)kor s. CHAUDENSON, Rêunion,5.733f. und "Crêoles et
parlers français d'outre-mer", S. 360.

3) S. CHAUDENSON, Rêunion, S. 360 und 855.

mene h¡estafrikanische pidgin, dÍe Albert VALDMAN auf dem Kreo-
J-istenkongreß in Honol-ulu vorgebracht hat ("A'pidgin Origin for
Creole French?"), kaum mehr ins Gewicht; da für uns die poj_yge-
nese a1s erwiesen gelten kann, ist es im Grunde irrelevant, ob
die hypothetische Basis in v,iestafrika existiert hat oder nicht,
und wenn ja, welche Form sie gehabt hat. Es braucht daher hier
auch nicht entschieden zu werd.en, ob VALDMANS Arqumentation ganz
stichhaltig ist - in Kapitel 1 war schon ein rnöglicher Einwand
angedeutet worden. seine recht detaitlierte Beschreibung des
heute an der Elfenbeinküst.e gesprochenen vernacul-ar French (rvF,
s. oben S. 22'), das aus geographischen Gründen am ehesten mit
dem westafrikanischen Pidgin in Verbindung zu bringen wären
lâßt deutlich erkennen, daß die amerikanischen Kreolensprachen
(und erst recht die indo-ozeanischen) aus einem mi.t dem rvF mehr
oder mincfer identischen Pidgin ùicht entstanden sein könneñ. Die
Gemeinsamkeiten sind wiederum auf universale Tendenzen der
Sprachvereinfachung zurückzuführen (',the gender distinctíon is
elíminated, plural is not obligatoríly marked, the number of
function words is reduced, and allomorphy is kept to a minimum,
notably by the use of a single base form for most verbs", S. .li)
und die Unterschiede im Detail sprechen deutlich gegen einen ge-
netischen Zusammenhang: der plural wird mit dem nachgestellten
Pronomen der 6. Ps. markiert, dieses geht aber nicht auf eux,
sondern auf leur zurück; Tempus und Aspekt werden nichL obtiga-
torisch markiert, häufige Tempuszeichen sind nur va (Futur) und
1e (Vergahgenheit, I kreol. te; S. B). Was das Vernakular-Fran-
zösisch der Elfenbeinküste aber vor allem von den franz. Kreo-
lensprachen unterscheidet und für Sprecher des Französischen un-
verständlich macht, ist eine große Anzahl von calques, insbeson-
dere Lehnübersetzungen von Redewendungenl). Würde, so VAITDMAN,

1 ) "Most calques are not [. .. I transparent and require for their
interpretation an intima te knowledge of locat African langua-
qes and culture" (S. 10), z.B.: tu cherc smâ tu
vas gaqTner, dè. I ff youtre trying p me, you
ceed, LiÈ. iFyou look for my mouth, you'11 find, exclama-

112

tion' (S. i4).

113



das IVF "kreolísiert", d.h. zur Muttersprache einer Sprachge-
meinschaft, so wä.re ',this creolized variety of IVF [...] not
mutually intelligible with present-day Creote dialects from
which calquing is generally absent" (S. 15).

Insgesamt gewinnt man nach VÀLDMÀNs Beschreibung den Eindruck,
daß das Ir/F, ein "pre-pidgin,, 1), ,,formed in the latter part of
the nineteenth century on the basis of a rudimentary contact
vernacui.ar used by the French in their dealings with newly co-
lonialized peoples" (S. 16), sehi wohl in dieser Epoche neu
entstanden sein kanrr2), nachdem das ,,a1te,, westafríkanische
Pidgin-Französisch verschwunden \rari vgl. HULLs Bemerkung:
"The French abandoned Ouidah in 1797, and by the time they re-
turned in the nineteenth century onl"y a memory of their former
presence remained. PidgFr died out in Africa wj-th their de-
parture (unlike PidgEng and PortCr, which continued in use in
many places), and its former existence was forgotten. But it
Lives on in the form of Crfeole] in the New World" (S, 6).

'I ) S. 1 4 : "Duponchel [ "Le f rançais en Côt.e d'Ivoire, au Togo
et au Dahomeyrr, in VALDMAN, ed., Le français hors de France,
in vorbereitungì refuses to admit@
gin, alleging its inherent variabil-ity and heterogeneiti/(1975:52). He viervs it as a Franco-African sabir, a generic
term used by French linguists to refer to learnersr approxì_-
mate systems [. , . ] . That it does not constitute a crystal-
Iized pidqin is due to the continued accessibility oi the
base-lanquage to its speakers. "

2) Dafür spricht u.a. die Bewahrung der Ropula und der franzö-
èischen Negationsstruktur, s, VAf,DMÀN, S. 9.

Kreolisierunq ohne pidqinisierunq

4.1 . Zu der These von HULL

Die Darstellung der wichtigsten morphosyntaktischen Züge der
französischen Kreorensprachen in Kapitet 2 dürfte deutrich ge-
macht haben, daß bei aller verschiedenheit zwischen Rêunionnais
einerseits und Maurizisch/seychelrísch andererseits doch eine
klare genetische Abhängigkeit zwischen ihnen bestehtl ) . oi.
Entstehung der zweiferros beträchtlichen unterschiede r-ieß sich
in al1er Regel befriedigend erklåiren, und HULL. These, das Mau_
rizische und selzchel-lisehe hätten sich nicht aus dem Bourbon_
nais, sondern auf einer anderen Grundr-age - dem hypothetischen
Pidgin-Französisch - entwickelt, "with only secondary borrow_
ings from Rêucr" (s. 9), läßt sich auch aus.iesem Grunde nicht
âufrechterhalten. ifULL. stützt seine These mit zwei Argumenten:
1 ) rrthe basic verb structure of Maurcr ist entirei-y different
from RêuCr, and originally nearly identical to Haitcr,, (S. g) .
Dies trifft, wie wir in 2.6. gesehen haben, keineswegs zu, die
tjbereinstirnmungen und die Kontinuität zwischen den Diarekten
des rndischen ozeans sind ebenso evident wie die unterschiede
gegenüber den amerikanischen Varianten.
2) Er zitiert den von cHÀuDENSoN aufgefundenen Erstbeleg für
das Bourbonnais (von ca. 1715): ',The sentence, 'Moin Ia parti
maron parcequrAlexis I'homme de jardin 1,êtait qui fait â moin
trop ltamour' is indeed good RêuCr2), 

".rd most emphaticaj-l-y not
IvlaurCr" (S. 9).

Dem kann man nicht widersprechen, doch r¡ir haben gesehen, daß
sich die maur./seych. Entsprechungen

bourb. mwõ - maur, ¡no, seych. mõ
il la parti (neben finlil parti ) - maur./seych. fin parti

4. Die Ent Kreolendia l-ekte im Indischender n-

Vgl-. CHAUDENSON, Rêunion, S. 1113-1116.
Diese Auffassung deckt sich mit der Beurteilung CHAUDENSONs,Rêunion, S. 444:
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boúrb. lete ki (neben lete i) - maur.,/seych. ti
" amwõ - maur./seych. mwa

entweder aus den bourb. Formen abfeiten ließen oder durch Ein-
fluß des Fr.anzösischen (oekreolisierung) zu erklåiren sind.

4. 2. Rêunionesi sch und Maurizisch/ 1 isch
Der systematische Vergleich der Morphosyntax des Rêunionesi-
schen mit der des Maurizisch/seychellischen hat aber auch deut-
lich werden lassen, daß aufs ganze gesehen das Maur. und das
Seych. einen höheren Grad an

Conne nous 1råvons â plusieurs reprises suggêrê â propos dequelgues faits prêcis (système ,reib"L p", éi.1, iu-ãiira..rr_ciation du rêunionnais nous paraît moiis â *"tir.-"o comptedrune êvofution des autres pärrers que de I'inftruence anar-o-gique que 1e français nra jãmais ces-sê ¿'.".i.ãi-;;; 
".crêote (S. 1117).'

An zahrreichen anderen stellen seines Buches spricht er jedoch
von_Bewahrung französischer (oder regionalfranzösischer) For_1ìmen ' oder präzisiert (etwa im Zusammenhang mít den possessiv-
pronomina, s. dazu udten): "Comme toujours, le rêunionnais est
. e s t ê 2) plus proche du françaís,, (S. 986).
Zweifellos gibt es eine Reihe von Dekreolisierungserscheinungen
- eine solche ist wahrscheinlich die Ì{iedereinführung des be-
stimmten Artikels le, Ia, der sich aus den im Bourb. gegenüber
dem heutigen Rêun, vief zahlrej_cheren agglutinierten Formen3)
wieder abgelöst haben kann. Man darf in diesem Farr vermuten,
daß ein im Bourbonnais rabiler zustand - teirs aggrutinierter,
teils noch funktionierend.er Artikel -. sich im Réun. unter dem
Einfluß des Französi.schen in RichÈung auf Bewahrung des Arti-
kels, im Maur. und Seych. in entgeqengesetzter Richtung, also
durch völ1igen verlust des Art.ikels und eine Fül1e von substan-
tiven mit Agglutination stabilisiert hat. Aber gerade innerharb
des Verbalsystems, auf das CIIAUDENSON in dem eben zitierten
Passus Bezug nimmt, sind Dekreotisierungsphänomene, die das Sy_
stem a1s ganzes und nicht nur einzelne Formen betreffen, ãußerst
sêl-ten: außer ãtré d,. das vielleicht nicht alt ist, weil es, im
Franz., zwar seit 1668 belegt, sich erst im 19. Jh. allgemein
durchsetzt"4), körr.rte allenfalls noch vye d eine übernahme aus
dem Franz. sein, ferner der Infinitiv mit [-r] der Verben auf

aufweisen a1s das Rêunionesische, vg1. dazu CHAUDENSON, Rêunion,
s. 329:

La situation linguistique particuliêre de Ia Rêunj_on rend
1e système grammatical complexe et instablei on observe eneffet, selon les rêgions, 1'âge, Ie niveau socio-culturel
du têmoin des divergences impõrtantes particuliêrement au
ni-veau de Ia morphologie et de la syntaxe. La comparaison
avec les äutres crêol.es de I'ocêan Indien qui prêãentent
tous une stabilitê et une homogênêitê grammatiõales beau-
coup plus. qrrandes prouve que les câuses de ce phênomêne
tiennent â 1a diglossie propre â la Rêunion.

CHAUDENSONS Interpretation der ünterschj-ede zwischen dên Dia-
lekten des lndischen Ozeans, die so qroß sind, daß die Inter-
komprehension darunter l-eidetl ) , i.a widersprüchlích. cenerell
neigt er dazu, sie durch Dekreolisierung des Rêunionesischen zu
erklären:

- Reduktion
- Generalisierung
- Stabil-isierungl

1)

] rnvariabilität

S.. CHAüDENSOII, qä.¡3liþn , S . 11 1 7 : "Certes, au premier contact,
iI n'y a pas de-ÌEeIIe_- intercomprêhension entie des Rêunion-
nais et des Mauriciens qui ne parlent, les uns et les autres,que le crêo1e; nous avons pu cèpenclant constater par de mul-Èiples expâriences qurau bãut c1è quelques jours dä contact,il-s ne tardent pas â se comprendre, les points de divergence
étant. trop peu importants pour empêcher longtemps la conìmu-nication. "

1) z.B. S. 346: "maintien, â Lravers les siêcles, de certainesformes de français rêgional"; S. 973: "L'importance d.u peu-
plement blancr.le maintien de formes rêgì_onãles du françaisont favorisé, â la Råunion, la survivanãe de tours prochesdu français." Vgl. ferner S. 349, 915, 971.

2) Hervorhebung von mir.
3) S. CHAUDENSON, Rêunion, S. 654
4) s. FEVí 13,2t'l 64a; GOUGENHETM, pêriphrases
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-ir (maur./seych. dormi, rêun. dormi.l)).

4.3. Untersch iede zwischen dam Borrr b. und dem .,/Sevch

l4it der folgenden zusammenstellung von unterschieden zwischen
dem Bourb.,/nêun. und dem Maur.,/Seych. wird versucht, die von
CHAUDENSON beahreifelte "êvòlution des autres parrers Isc. des
Maur. und Seych. lt, in Richtung auf die drei genannten Ziele:
Reduktionr GeRêrâl-isierung und Stabilit.ät zu belegerr2).

'I ) Verben, Verbaisystem

a) Reste von Flexion
bourb./rêun.: zwei, in einigen Sozio- bzw. Dialekten sogar drei
funktional verschiedene Verbformen¡
- $_l_99å, m i sãt 'je dors¡ je chante' (prÊisens)
- mwë 1a do,fB_i, mwë ia sãte t jrai dormi, j'ai chantê'

b) Vergangenheitsmorpheme
bourb. /rêtn. te i, Iete i, þ!gj,
maur./seych. ti.

(le) te ki;

c) Aspect accompli (s. Tabelle'5, S. 66/67, Reihe 4)

bourb.,/rêun. f3, Ei!(:!l_,
maur./seych. fin.

bourb. /rêun. ena, r¡4,

maur. enai seych. ana

1a fin I

d) Futurmorpheme (s. Tabelle 5, Reihe B)

bourb./rêun. a, (a)va; sa(a), sava;
maur./seych. a(va).

e) 'avoir' und ril -t

nana (und ana?
ravoirt, i ana

1) r.
til y a'

- m i mê?-g rJé mangeais' (imparfait3));
ir,aur.y'Seych.: im Prinzip eine Verbform (keine Flexion); die Al-
ternan? såt/qãle, mã2./mâze ist nicht durch verschiedene Funktion
der Formen bedingt (s. dben S. 64.f., Anm. 3).

1 ) Außerdem gibt es eine Reihe einzelner Formen, die CIIAUDENSON
als Lnterferenzen des Franz. ansieht: "par suitê de f in-
fluenee analÖgique du français, on note un certain nombre de
cas ambígus: rvendre' [vãnj; la base est en gênêra1 unique
mais on entend parfois [vãd] . ex.: lmwe la vãdi] (â la place
de lmwë la vãn] rJ'ai vendu'. De même: 'descendre'.[dsãn]:' lmwê ra dsãnl ou lmwê la dsãdi])" (s. 330).

2) Die Angaben zum Bourb./Rêun. finden sich bei CIIAUDBNSON,
Rêunion, S. 329-381 (trNotes grammaticales") und 950-9Bg
( '¡Changements morpho-såmantiques " ) .

3) S. CHAUDENSON, RêqIrfqn, 5.341: trl,a coexistence de deux types
et les confustoñã-lIT-ne manguent pas d'en rdsulter sont par-
ticulièrement sensibles dans-le caË de lrrimparfait': [tê-
i ...1 (forme dont use la majoritê de la population qui ne
parle que urôole) est en effêt concurrencê par un temps plus
proche du frangais qui offre ä toutes 1es personnes le thême
verbat suffixê en [:ä] et prêcêdê de [i]: [m i mãzê] 'jemangeaisr, [v i mäzê]',. Der versuch 'rd'êtudier 1a rêpaitition
des deux formes selon les rêgions, 1'âge ou 1'originè ethnlque
des têmoins" zeigt, daß sich der èebrauch der flektierten For-
men keinem bestímmten Sozío- oder Diatekt zuordnen l¿ißt.

f) Reste von avoir
bourb.,/rêun. la, fesg, lore (s. TabeIle 5), lave 'avais, avai't
usw. t i
maur./seych.: keine der genannten Formen ist erhalten.

g ) Reste von être, Kopula
bourb. /rèun. le, lete, jgg, srei
maur./seych.: keine der genannten Formen ist èrhalten.

h) Variables Prädikat (s. oben 2.5.3.)
bourb. /r êun. mwé le malad / m i sãt;
maur. /seych. mo/mö malad mo/mõ sãte

2 ) Pronomi"na

a) obi ektspronomina
bourb./rêun. amwê, au/atwe, ali etc., nach Präpositionen mlte,

u/Lwe, li, etc.;

(passê
comp. )

1) Die seych. Form anA [ãnã] Iäfit vêrmuten, daß es im Bourb.
eine vierte VariããEe ana gegeben hat. Im ùbrigen führt CHAU-
DENSON, Rêunion, S. 963; eine rêun. Form ãna mit verqangen-
heitsrnorþññ-ãîf: "[tyãna bôva1ð] 'il y eñ-avait å Beau-
vallont tt 

-
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maur./seych, mwa, twa,/u. Ii usw.

b) Possessiva

seych.
mõ (mö)

u (u)

sõ (Í)
nu (nu)

zot (zot)
zoL (zoL)

während im Bourb.,/Rêun. die Reihe der possessivdeterminanten
fast durchweg formal gegenüber den in ( ) angegebenen personal_
pronomina differenziert ist, fallen die beiden paradigmata im
Maur./Seych. übera1l außer in der 3. ps. ,rr""*..rr1).

bourb.r/rêun. la myen, sa d mwã

maur./seych. (sa) pur mwa2).

3 ) Iriortstellunq (Neqation
bourb./rêun. : Stellung der Negationspartikel pa variabel;
maur./seych.: pa steht immer vor dem prädikat.

4 ) Vlortschatz
bourb. /r'eun. aster, komela tmaint.enantr ;
maur. aster, seych. komela.

bourb. /r'e:un. em,/-e raimer', kõtã rcontentr;
maur.,/seych. kõtã rcontent, aimerr.

bourb./räun. pe rpouvoirr, kapab 'capabler;
maur./seych. kapab rcapable, pouvoir,.

1)

bourb./rêun. parl/-e, koz/-e'parler' ;
maur./seych. koz/-e,parlerr .

4.4. Das Bourbonnais - ein pidqin?

Nach der bisher allgemein akzeptierten Definition einer Kreo-
lensprache entsteht diese aus einem gegenüber der Basissprache
drastisch reduzierten Pidgin, das allmählich wíeder erweitert
(expancliert, elaboriert) wird:

A creole arises when a pidgi_n becomes the mother tongue of
a êþãeõñ community. The-simple structure that characi.erized
the pidgin is carried over into the creole but since a
creole, as a mother tongue, must be capable of expressing
the whole range of human experience, the lexicon is expanded
and f,requently a more,el-aborate syntactic system evolves (1).

Für die Kreolendialekte des fndischen Ozeans aber kann diese
Konzeption nach den ob_igen Beispielen - die sich durchaus noch
vermehren lassen - und nach allem, was wir bisher gesehen ha-
ben, schwerlich zutreffen, denn die Entwicklung hat hier offen-
sichtlich nicht die Etappen

1. Basís 2. Reduzierung 3. Expansion

sondern

1. Basis 2

bourb. r/rêun.
mõ (mwã)

ut, tõ (u, twe)
so (I1)
nut, not (nu)

ut, vot, zot (zoL)
zot (zot)

¿)

maur.
mo (mo)

u. to (u, to)
so (1i)
nu (nu)
zot (zoi.)
zot (zot)

(und sa pur mwë?)

Reduz ierung 3 . \l¡eitere Reduz ierung
(und Expansion) (und Expansion)

durchlaufen. Die chronol-ogisch jüngeren Dialekte, das Maurizi-
sche und Seychelli.sche, sind durch. weitere Reduzierung des ge-

1) TODD, S. 3. Die Einschränkung "freguently" fehlt in anderen
Definitionen, vgl . IIALL, Pidgin and CLeole, S. xiii: ".4,s
suc c e s s ive genera t ion s grãl-iþ-lsïfr-Eh=ã-îew langua ge f rom
ear.liest childhood, they re-expanded its granunatical and le-
xical resources to meet all the needs of their way of tiving.

So übrigens auch im Louis. und cuay. Im llait. und Ant. istdiese Entwicklung bis zur völlj.gen formalen Tdentität derbeiden Reihen weit,ergegangen.

Ferner WI{INNOM, "Linguistic
there can be nc doubt about

idization", S. 1 10: "First,
limitations of a pidgin. t.

hybr
the

hängt mit dem
. zusammen, an

But a recently creolized pidgin is a different matter. Again
by definition, the starting poì-nt cannot be adequate. And the
early period of creolization would-fãTõÏîã-(and on what his-
torical evidence we have has invariably involved) a process
of rrepairr, of fashioning a more adeguate instrument capable
of meeting (at least roughly) the needs of the community."
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genilber dem Französischen weniger stark reduzierten Bourbonnais
entstanden, und vielfach haben sich dort, wo im Bourbonnais
französische und kreolische Formen noch nebeneinanderstanden,
die kreolischen erst in der dritten Et,appe durchgesetzt. Die
Expansion setzt dagegen schon im Bourbonnais ein (Entstehung
des Pluralzeichens ban, E-ntwicklung eines neuen bestimmten Ar-
tikels, Morphemkombinationên im Verbsystem) .

Es erhebt sich clie berej-ts in der Einleitung gestellte Frage:
sind die Dialekte des Indischen Ozeans aus einem Pidgin hervor-
gegangen, mit anderen l{orten, kann man das indo-ozeanische Pro-
tokreolisch, das Bourbonnais, als Pidgin bezeichnen? Oder, wenn
dem nicht so ist, kann man annehmen, daß dem Bourbonnais ein
Pidgin vorausgegangen ist?
Die Antwort hängt natürlich davon ab, wie man den Terminus
Pidgín definiert, wie man Pidgin und Kreolisch voneinander ab-
grenzt. Die Definitionen in neueren Handbüchern (HALL, HYMES,

TODD) und in VALDI4ANs Kongreßbeitragl ) lu"".r, sich in zwei Kom-

ponenten gliedern, eine sprachliche und eine soziolinguistische

4.4.1. Sorachliche Kriterien

Bei HALL, Pidoin and Creole. S. xii, heißt es: "For a language
to be a true piclgin [... ] its grammatical structure and its vo-
cabulary must be sharply reduced. " Dieser Satz kann relativ
oder absolut interpretiert werden: ein Pidgin ist relativ redu-
zierter als eine Kreolensprache, oder ein Pidgin ist bis auf
eine Minimalgrammatik bzw. einen Minimalwortschatz reduziert.
lrleder die erste (s. oben) noch die z.weite Interpretation weisen
das Bourbonnais ats Pidgin aus. zwar hat es erhebliche Reduk-
tionen erlitten und konnte in vielen Punkten mit HEINES afri-

1) VÀLDMAN nennt unter Berufung auf HYMES und WHINNOM "five cri-
ter'ia defining a stable pidgin t...1: (1) use in a multilin-
gual setting by speakers of non-mutually intelligible 1an-
guagesi (2.) convergence of tr^ro or more liirguistic systems;
(3) simptífÍcation of outer form; (4) reduction of inner
formi (5) relative structural stàbility" ("4 pidgin origin?",s. 10)

kanischen Pidgins verglichen werden, doch ist wesentlich mehr
als ein Mínimum übriggeblieben. Dazu zwei Beispiele:

1 ) Für die von HEINE untersuchten Pidgins tieß sich feststellen:
I'The grammatical category of tense tends to get lost in the pro-
cess of pidginizat.ion. Most African-based pidgins have an.un-
marked verb form which is unspecified as to tense -* differen-
cesoftenseandaspect beingexpressed, i f nec e s sa -

l\t y ", by adverbs or verbs" ("Some Generalizations", Punkt
21 ). Ähnlich sieht das Verbalsystêm des Ivory Coast Vernacular
French aus (s. oben S. 1'13): die Tempus/Aspekt-Markierung ist
f a k u l t a t i v, nur zwei Tempusmorpheme treten einiger-
maßen häufig .auf: va (Futur) und le (Vergangenheit). Damit ver-
gleiche man das in Tabelle 5 (5. 66/67) noch nicht einmal ganz

vollständig dargestellte konplexe System des Bourbonnais/nô-
unionnais. Nicht nur hebt díe FüIle der Formen und Morpheme es
eindeutig von den beiden genannten Pidgin-Systemen ab, sondern
es wird darüber hinaus deutlich, daß es sich keineswegs um ein
möglicherweise uníversales Minirnalsystem handelt, sondern um

das fra n z ö s i sc he Tempus-undAspektsystem. Erin-
nern wir uns an die Charakterisierung von Pidgins bei HEINE

und TODD (hier S. 110), so kann man in Abwandlung der Wòrte

von Loreto TODD sagen: das Bourbonnais hat eine Reihe von Merk-
malen bewahrt, "which allow linguists to link it unequivocally
wíth Frenchi'2) .

2) Von HEINEs .Universalien der eidginisierung beziehen sich
zwei auf den hiortschatz: t26l "The lexicon tends to be drasti-
cally reduced, the number of lexical ite¡ns usually does not ex-
ceed 2000, and in the rnajority of cases it is even much lorter
than that" . l27l "The range of meaning of the various lexical
items is usually much more extensive than in the respective

Hervorhebung von mir.
Hierzu 1ießen sich leicht v¡eitêre Beispiele anführen, etwa
das Reflexivum (le)kor, oder das hinsichtlich seiner SteI-
lung,variable Adtektit, s. CHAUDENSON, Rêunion, S. 369, und
BOLLEE, Seychellest S. 42 ff.

2
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source language. " über den ersten punkt lassen sich natürlich
in bezug auf das Bourbonnais nur Vermutungen anstellen, denn
die ca. 5000 von CIIAUDENSoN registrierten wörter des Rêunionesi-
schen müssen nicht arre berei-ts im Bourbonnais gebräuchlich ge-
wesen sein. Doch spricht die große Anzahl von Archaismen und
Regionalismen ("Les survivances dialectales ou. archai.smes fran-
çais", Rêunion, s. 67i-Bg4) sehr entschieden für die vom Fran-
zösischen bis zum heutigen Rêun. ununterbrochene Kontinuit.ät
des weitaus größten Teils des wortschatzes. - Der zweite punkt
ließe sich etwa mit den oben aufgeführten Beispielen maur./
seych. kõtã 'content, aimer', kapab rcapable, pouvoir' ill-u-
strieren, ein Beispiel aus dem Bourb./nêun. wüßte ich dagegen
nicht zu nennen.

A1s weiteres sprachliches Krit,erium kÊime in Frage: "convergence
of two or more linguistic systems" (s. S. 122, Anm. 1). IVas auch
immer hierunter genau zu verst,ehen sein mag, in der ¡Iorphosyntax
des Bourbonnais ist nur ein einziger Fa1l von möglicher Konver-
genz mit eínem Phänomen einer substratsprache zu verzeichnen:
das Vorhandensein von madagassischen Objektspronomina mit a-
kann die Durchsetzung der Lranz. Dativformen begünstigt haben
(s. oben 2.4.4.); vonKonvergenz der Syst eme kannjedoch
keine Rede sein, nicht einmal von "language admixture',, nach der
Formulierung von Johanna NïcHoLsl). r* ubrigen ist fraglich, ob
d.ieses Kriterium essentiell" zur Definition von pidgins gehört,
vg1" HEINE, "Some Generalizations',, S. 1: ',Cases of Mischspra_
c[9 have not been found."

Ein letztes Kriterium wäre die "relative structural stability',
(VALD¡4AN). rm verglei-ch zum Maurizischen und seycherlischen ist
das Bourbonnais mit sic.herheit weniger stabil gehreseni von dem,
was VALDMÀN ein "crystâllized pi.dgin" nennen würde, kann gewiß

kaum die Rede sein, und der von ihm für clas Ivory Coast Verna-
cular French formulierte Befund "that it does not constitute a
crystallized pidgin is clue to the continued accessibility of
the base-language to its speakers" ("A pidgin Origin,,, S. 14)
scheint mir auch für das Bourbonnais zutreffend. Damit aber kom-
men wir zur zweiten Komponente der Definiùion, der soziolingui-
stischen, die klarere Aussagen er1aubt..

4. 4.2. Soziolinquistische Kriterien
A pidgin is a marginal language rvhich arises to fulfi1 cer-
tain restricted communication needs among people who have
no conìmon. language. In the initial stages of contact the
communication is often limited to transactions where a de-tailed exchange of ideas is not required and where a smal-l
vocabulary, drawn almost exclusi_vely from one language,
suffices (TODD, S. 1 f.).

Mit diesen Worten charakterisiert Loreto TODD die Kommunikations-
situationen, in denen alle bekannten pidgins entstanden sind:
Handels- oder Seefahrerkontakte, Kontakte zwischen Kolonialher-
ren und "Eingeborenen", Kontakte am Arbeitsplatz - zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer oder zwischen Arbeitnehmern verschie-
dener Muttersprache u.åi. Der Anwendungsbereich eines pidgin
bleibt in jedem Falle begrenzt auf bestimmte Situationen, in
denen eine minimale Verständigung ausreicht. Gânz anders stellt
sich.dagegen die Kontaktsituation dar, j_n der sich das Bourbon-
nais herausgebildet hat. Zwar macht auch in diesem FaIl die Kom-
munikation im Zusammenhang mit der Arbeit einen wj_chtigen Teil
des Kontakts aus, aber viel wichtiger dürfte der Umstand sein,
daß der Kontakt. zwischen Sprechern verschiedener Sprachen von
Anfang an auct¡ auf der Ebene der F.a m i L j- e stattgefunden
hat. Nach der ersten Volkszählung von 1686, also 21 Jahre nach
Beginn der Kolonisierung von Bourbon, hatte die Insel 269 Ein-
wohner, und. zwar:

Français et Françaises1) "Pidgins and Creoles", S. 572¿'tA pidgin is formed from asupersÈraÈe language- in the presence of at least two others,mutuaJ-1y unintelligible, those of its usersi it involves re-duction in both form and function, as weLl as 1anguage ad_mixture, t'

Français et Portugaises des Indes
Français et Nêgresses de Madagascar
Nêgres et Nêgresses de Madagascar

avec leurs enfants

1 0 familles
1 2 familles
14 familles

53 personnes
66 personnes
78 personnes
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1 6 Noirs de Madagascar
1 2 Noirs tndiensl ) 

-

Das sich entv,¡ickelnde Bourbonnais dürfte demnach in mehr ars
der Håilfte der Familien das wahrscheinlích einzige Kommunika-
tionsmitteJ- gewesen sein., und es hatte bereits zu dieser Zeit
92 zumindest potenÈierre "native speakers", die Kinder aus den
gemischten Familien.

Das führt uns zu einem zweiten, dem wohl zuverlässigsten Krite-
rium zur Abgrenzung zwischen pidgins und Kreolensprachen: ,,In
theory, the distinction between a pidgin arid a creole is crear:
a pidgin is no-onets first langruage r¿hereas a creole j"s"2). Neh-
men wir an - und arres spricht dafür -, daß das Bourbonnais in
statu nascendi die oder wenigstens eine der "first language(s)"3)
sehr wahrscheinlich nicht nur der Kinder aus den Mischehen, son-
dern a I I e r Kinder. der in den ersten Jahrzehnten sehr klei-
nen l(olonie gewesen ist (werches Kommunikationsmitter könntên
sie sonst untereinander benutzt haben?), so ergibt sich: Ein
Pitlqin mit einigermaßen klar umrissenen Konturen kann sich i_n
Bourbon unmöglich herausgebildet haben, ehe die ersten "native
soeakers" des damit per definitionem schon nicht mehr "pidgin,'
geboren wurden und zu sprechen begannen.

Ein drittes soziolinguistisches Kriterium, das gewöhnlich in
den Definitionen erscheint, ist der Gebrauch des piilgin in eÍ-
ner mul-tilingualen Gesellschaf.t, bzw., wichtiger noch, es kann

'nach WHINNOMs sehr überzeugender Darstellung als sehr wahr-
scheinlich gelten, daß ein Pidgín überhaupt nur in einer multí-
lingualen Gesellschaft entstehen kannl ) . Di"". letzte Aussage
trifft aber für Pidgins und Kreol-ensprachen gleichermaßen zu

- weshalb auch im Laufe dieser Arbeit "Pidginisierung" und

"Kreolisierung" a1s nur graduel1 unterschiedliche, im Prinzip
aber gleiche Prozesse der Sprachreduzierung angesehen wurden.
Das Kriterium ist daher für die Abgr.enzung der beiden Sprach-
sorten, um dj-e es hier ja geht, ungeeignet. Doch muß auf dem

Hintergrund der von WHïNNOM aufgestellten und durch die Ergeb-
nisse anderer Forscher bestätigten These noch präzisiert wer-
den, wer in Bourbon das Französische kreol-isiert hat (s. Kapi-
tel 5) .

Im Anschl-uß an den i-n Anm. 1 zitierten Passus nennt bIHINNOM ein
viertes lîerkmal der soziolinguistischen Situation, in der ein
Pidgin entsteht: n Ithe]' really effective withdrawal of the tar-
get lanquage", wodurch die Sprecher der Substratsprachen ge-

zÌ^¡unger¡ sind, sich aus den in meíst nur sehr oberflächtichem
und begrenztem Kontakt mit den Sprechern der Basissprache re-
zipierten essentials ein einigermaßen funktionsfähiges Kommuní-

kationsmittel zu schaffen. Im Lichte dieser Erkenntnis über den

Pidginisierungsprozeß wird nicht nur klar,' daß, sondern auch

w a r u m in Bourbon kein Pidgin entstehen konnte (s. oben

S. 114): das Französische war den Madagassen, rndern und fndo-
portugiesen - vor allem den Frauen französischer Siedler - ab-
solut nicht entzogen, und es blieb durch das bis Anfang des

18. Jhs., bis zum Census von '1713, andauernde zahlenmäßige über-
gerricht des weißen Ber¡ölkerungsanteils (1713: 633 Blancs,

1) 'It may.not be admissible to argue that conditions vtere al-
ways similar; but there is no good evidence that they were
ever fundamentally different, and.since it would appear to
be true that no pidgin has ever consolidated itself in other
than a nultilingual situation (New Guinea Pidgin, Hawaiian
Pidgin, the Caribbean Creoles, Sango, Chinook, etc., etc.),
it may well be thât no simple bilingual situation ever gives
rise to a pidgin." ("Linguistic hybridization", S. 104).

1)

¿)

CHAUDENSON, Rêunion, S. 455.
TODD, S. 4. vg1. S. 5: "In this study the distinction be-
tr¿een a pidqin and a creole r¡il1 conÈinue to be made accord-ing to \,ihether or not the language is the mother tongue ofa speech comnunity. "
Die Konzeption einer Itfirst languagel oder Muttersprache hatsich in mult.ilingualen Gesellschafien vielfach aIs unreali-stisch erwiesen. Kinder, deren Eltern verschiedene sprachensprechen, zu denen womögrlich noch eine weitere, die åer "peer-group", der gleichaltrigen Kinder cler Nachbarschaft, kommt,sind oft außerstande, sich mit der einen oder anderå, Sprr-che zu identifizieren oder anzugeben, \¡/elches ihre "firstlanguage " i-st ,

3)
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1\
538 Noirs'') und die ebenfalls andauernde praxis der Mischehen
bzw. -konkubinate in den Jahrzehnten, in denen sich das Bour-
bonnais konstituiert haben muß, in hohem Maße ,raccessiþ1e,'.
Erst nach 1715, mit dem Beginn der "pêriode du café',, sinkt der
Prozentsatz der t{eißen in. dem Maße, wie die Gesamtzahl der Be-
völkerung durch massive Sklaveninporte (jetzt auch aus Afrika!)
für diê neuen Pflanzungen''steigt2), jedoch zu keiner Zeit unt.er
20 ?, womit eÍn "effective withdrawâI" des Französischen offen*
bar noch ni-cht gegeben war (vg1. die CHÀ,UDENSON-Zitate oben
S. 1i6 f. und S. 1117, Anm. 1), wie die bis heute nicht erfolgte
vöIlige Stabilisierung und die im Vergleich zum Maur. und Seych.
weniger weit fortgeschrittene Kreolisierung des Rêun. bekunden.
Zur. Verhinderung der vollständigen Stabilisierung und zu dem
allmählichen übergang von dem "pre-creole"-Kontinuum ð,es 17./
18. Jhs., dem Nebeneinander von crêo1e bourbonnais und français
rêgional mit fließenden Grenzen; zu dem "post-creole"-Kontinuum
der 2. Hälfte des 20. Jhs.3) dütft" entscheidend die Entstehung
eines hauptsächlich kreotisch sprechenden weißen prol_etariats
(die "petits blancs", gegen!,¡ärtiq etwa ein Fünftel der Bevöl-ke-

¿\rung") in der zweiten Hä1fte des 18. Jhs. beigetragen haben,

Ganz anders stellt sich dagegen die soziolinguistische Situa-
tion in Mauritius und auf den Seychellen dar. Hier betråigt der

1 ) CHAüDENSON, Rêunion, S. 458

2) Zlur Geschichte der Insel und ihrer Bevölkerung s. CHAUDENSON,
Rêunion, S. XI ff.

3) Zur heutigen sprachlichen Situation von Rêunion s. CHAUDEN-
SON, Rêuniog, S. XXIV ff.

4) S. CHAUDENSON, a-a.O,, S. XVII: "Dans ce groupe si le crêole
est, dans la quasi-totalÍtê des cas, 1a langue maternelle,
souvent coexistent avec lui des variêtês diverses de fran-
çais rêgional. Il- en ::êsulte que, si les 'petits blancs'
sont en situation de diglossie, Ieur parler est beaucoup plus
proche du français et que 1es phênomènes d'interfêrence ou
de survivalce y ont unê importance beaucoup plus grande que
dans le crêo1e d'autres groupes de populatioñ aont les mem-
bres sont parfois presque unilingues (crâole). Dans quelques
familles, i1 semble que 1a langue maternelle soj_t Ie-fran-
çais rêgional mêrne s'iI est accompagnê drun apprentissage
áJuasi simultanê du crêole. il

Ànteil der Weißen (= Sprecher des Französischen) an der Bevöl-
kerung im Anfang der Besiedlung jeweils nur etwa 10 ? und sinkt
dann noch wej-ter .51 ); hi.. etabliert sich mit der "sociêtê de
plantatì-on" eine Gesellschaftsstruktur mit starkem sozialem Ge-
fäI1e. Die Voraussetzungen für einen Rückzug des Französischen
und für die Konsolidierung des Kreol-ischen sind damit gegeben.
Ein Kontinuum, wie es in anderen kreolophonen Gebieten zu beob-
achten ist, entsteht nicht; Französj-sch und Kreolisch sind ganz

klar geschieden; das Kreolische ist ein außerordentlich homoqie-

nes Idiom.

Es ist durchaus denkbar., daß zur Stabilisierung und weiteren Re-

duzierung des Bourbonnais in Mauritius die neuhinzugekommenen
Sklaven aus Madagaskar, Indien und verschiedenen Gebieten Afri-
kas beigetragen haben, wie VALDMAN vermutet:

Some of Ëhe differences between Mauritian and Reunionese
might be accounted fór precisely by a certain degree of
optimalization resulting from. the attempt by foreign
learners to acquire transplanted Bourbonese ("4 Pidgin Ori-
ginrr, S. 17).

Doch bleibt dann zu erklären, warum eine vergleichbar große
Zahl heterogener "foreign learners", die ab 1720 nach Bourbon
kamen, ni-cht die gleiche Irfirkung gehabt hat. vg1 . die Bevölke-
rungszahlen der Jahre 1717-11882) ,

1) S. A. TOUSSAINT, Histoire de LrIle Maurice, S. 50, und BOL-
LÊ8, seychelles, @il der "Franco-
Mauriciens" an der Bevölkerung von Mauritius 3 2, 1952 bzw.
1962 gaben 7 - B 3 Französisch als ihre Muttersprache bz$t"
als die j-n der Familie gesprochene Sprache an (BAKER, S. 9

und. 13). Auf den Seychellen ist Französisch heute Mutter-
und Umgangssprache von höchsÈens 5 ? der Bevölkerung (mir
sind auch Schåitzungen von 2 B genannt worden).

2) S. TOUSSAIÀtr1|, S. 38 und 49 f . ¡ CIIAUDENSON, Rêunion, S. 458 f
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Die besondere soziolinguistische situation in den erbten Jahr-
zehnten der: Kolonisierung von Bourbon ist also der Grund dafür,
daß die Entstehung der Kreofensprachen im rndischen ozean nicht
nach dem Schema verlaufen ist, das HAI,L mit "Life cycle of pid_
gin Languaqes" bezeichnet und das den üblichen Defini-tionen von
Pidgin und Kreorisch zugrunderiegt. Die sonderentwicklung - wenn
es eine Sonderentwicklung ist, denn VALDMAN hat die Frage des
"Pidgin origin" ja auch für die amerikanischen Dialekte qe_
stellt - sr>l1 abschließend noch einmal durch einen vergLeich
mit Loreto ToDDs anhand engrischer pidgins und Kreolensprachen
gevronnenen Erkenntnisse resümiert werden. sie griedert den Ent-
wì-cklungsp::ozeß in vier phasen (S. 51):

Phase I would have involved casual and unsustained contactbetween English speakers and the local people. From suchcontact a marginal pidgin evolves; capablel with the helpof gestures, of communicating need.s, ñumbers, trading ar_rangements, etc.
Natürlich muß es auch in Bourbon, ars die ersten französischen
siedler sich mit den ersten Madagassen, rndern und rndoportu-
giesen auf der.vorher unbewohnten Tnsel niederließen, eine er-
ste Phase mühevo1ler Verständigung gegeben haben, in der mögli_
cherweise einige Anstöße zur sprachvereinfachung durch produk-

1) Die r'libres" sind in der Regel Mischlinqe.

tive Kreorisierung, durch den "foreigner talk" der Franzosen,
erfolgten. Doch r^¡ar der Kontakt zwischen den verschiedenen
Sprechergruppen nicht ,,casual and unsustained',, d.er "foreigner
tarkrr muß sich sehr schnelr als unzureichend erwiesen haben;
seine typischen Merkmale, Auslassung der Kopula und Verallge_
meinerunq des rnfinitivs, finden sich bezeichnenderweise im
Bourbonnais nicht wieder. Ein '¡marginal pidgin', entwicker_t sich
nicht.

Phase 2 woutd have begun as soon as the pidgin English wasused by and between locar people. At thi; sÉage iÉ ãourd beexpanded in only one way, from the users, motÁer tongues.This phase herps to account for the indigenous rexical itemsand the numerous direct transrations fouå¿i in ar-l pidgin andcreole Englishes.

Auch in Bourbon tritt die Entwickrung in dem Moment in eine
zweite, die wichtigst.e phase, v/o.Madaqarr".rl), ïnder und ïndo-
portugiesen untereinurrd..r, dann auch die farbigen Mütter mit
ihren "kreolischen" Kindern, Bourbonnais zu sprechen beginnen.
chronologisch dürfte diese zweite phase sich mit der ersten
überschneiden, sie fângt spätestens in dem Augenblick an, \^,o

die Nichtfranzosen genügend "Französisch" für eine Minimarkom-
munikation gelernt haben. Der Satz "At this stage it could be
expanded in only one r^ray, from the users'mother tongues" gilt
jedoch für das Bourbonnais nicht, nicht einmal für den Wort-
schatz: der gesamte Grundwortschatz ist französisch, substrat-
wörter spielen nur eine ganz marginale Rotr.e2); r,ehnübersetzun-
gen wie jrn IVF (s. oben S. 11.3 und dort Arun. l) oder synt.akti-
sche ialques, wie síe in den amer. g¿_ê-s.leq begegnen (plurarbil-
dung mit nachgestelltem personalpronomen 6. ps., nachgestellte
Determinanten, Dativ mit tgebenr), fehlen völlig, vermutLieh
aus zwei Gründen:

1 ) vielfach sprecher nicht wechselseitig verständlícher Dialek-te, s. CIIÀUDENSON, Rêunion, S. 461.
2) CHÀUDENSON (s. Rêunion, S. 1082) hat 95 madagassische und72 indoportugie;ïãõã;-wörter registríert, beí einem Cesamt-

volumen von 5000 ¡Iörtern nicht eben vie1, und darunter nichtein einziges Verb oder grammatisches lÍort (s. S. i100).
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1 ) weil Entlehnungen zweisprachigkeit voraussetzen. Diese ist
bei der Entst.ehung von pidgins .- "marginal languages'r neben der
MuÈtersprache -. gegeben. rn Bourbon aber scheinen die Nicht.-
europäer ihre Muttersprachen sehr schnell aufgegeben zu haben;

2) weil die sprecher für die notwendige Expansion der in phase
1 rezipierten Bruchstücke-st¿indig das Französische zur verfü-
gung hatten.

Die wesentlichen sprachlichen verÊlnderungen, die umgestartung
der Morphosyntax, dürften in der zweiten phase durch rezeptive
Kreolisierung stattgefunden haben.

As inter-racial contact increased phase 3 occurred. At thistime vocabulaires were extended bv borrowing lexical itemsfrom the rdominantr language. usuålly, as ii uawaii-anaSierra Leone, this language hTas English, but occasionally,as in Surinam, it was another Euroþean ianguage.

Phase 3 ist im Indischen Ozean nur eine Aortsetzung von 2, es
besteht, da die euelle für die grammatischen Strukturen und
den l{ortschatz schon i-n phase 2 die dominante sprache, das Fran-
zösische, war, eigentlich kein Grund, von einer neuen phase zu
sprechen.

Phase 4 is limited to areas where English.continued to bean official state language. When the contact between Eng-lish and the related pidgin or creole was sustained and aseducation in standard English became more widespread, a pro-cess of decreolization occurred.

Dies trifft mutatis mutandis für Rêunion zu, nicht jedoch für
Mauritius und die seychellen, wo das Englische das Französische
als offizielle sprache und als sprache des Erziehungswesens (in
Mauritius allerdings keineswegs vollständig) abgetöst hat.

5. Piclginisielgng, Kreol-isierung und Sprachwandel

5.1. Pidqinisierunq u Kreolisierung - extreme Formen .des
Sprachwandels

Mit dem Hi:rweis auf die besonderen soziolinguistischen voraus-
setzungen der Entstehung von piilgins und Kreolensprachen ist
bereits àngedeutet worden, daß pidginisì.erung und Kreolisierung
Sonderformen des Sprachwandels sind; nach DeIl HYMES sind es
extreme Formen:

the proc esses of pidginization and creolization, by which
these languages are formed, seem to re sent the extremepre

ingto which social factor s can go in shap the transmission
and use of J-anguage.
matically the interd

. . I These . Ianguages demonstrate dra-
ependenc e of language and society ( Pid-

and Creolizalion s. s).
Es ist k1ar, daß bei der Entstehung des Kreolischen im Indi-
schen Ozean - wie auch in anderen Gebieten - verschiedene so-
ziale Faktoren eine RoIJ.e gespielt haben; fùr die Genese des
Bourbonnais gilt etwa:

- es entsteht in einer multi_lingualen Gesellschaft;
- es entsteht in einem isolierten Gebiet;
* Schulen und kulturel-le Einrichtungen fehfen;
- der Spracherwerb der Nichteuropäer wird nicht gesteuert oder

gefördert (etwa durch Sprachunterricht) ;

- die gesprochene Sprache, nicht eine normengerechte, standar-
disierte Schriftsprache wird kreolisiert;

- die Basissprache ist dj-e Sprache der herrschenden Klassei
- die Sprecher der Basissprache gehören, gemessen an der Gesell-

schaftsstruktur ihres Herkunftslandes, den unter:en Gese1l-
schaftsschichten an.

Von diesen Faktoren scheint einer ausschlaggebend, die conditio
sine gua non der Kreolisie rung (oder, in anderem sozialem Kon-
text, der Pidginisierung) zu sein; die multilinguale Gesel-I-
schaft; vgl. die oben S. 127, Anm. 1 ziti_erte These von Keith
!\IIIINNOM: "no pidgin [or creo]-ej has ever consolidated itsel-f
in other than a multitingual situation,'. Diese These soi_I im
folgenden für den speziellen Fall der französischen Kreoj_en-
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sprachen untermauert werden, gleichzeitig mit einer l)berprüfung
der These von VALDMAN, der als Alternative zu dem. in Frage ge-
stellten "Pidgin Origin for Creole French" annimmt, das Kreoli-
sche von Bourbon sei im ivlunde der W e i ß e n entstanden:
"pidginization followed the formation of a Creole used primari-
ly arnong expatriote Europeáns"1 ) .

5.2. Varianten des {Jberseefranzösischen

Zur Überprüfung der beiden eben referierten Thesen bìeten sich
eine Reihe von überseeischen Varianten des Französischen an,
die aufgrund ihrer sprachlichen Form und ihrer sozioli_nguisti-
schen Situation in Vergangenheit und Gegenwart einen aufschluß-
rei-chen Vergleich mit den Kreolensprachen erlauben. Es sind
Cies u.a.:
1) Das "patoist' der Akadier ("Cajuns" < Acadians), französischer
Siedler, die 1755 von den Englåndern aus ihrer ersten übersee-
ischen Heimat Acadia (heute Nova Scotia) vertrieben wurden und
in den sechziger Jahren des 18. .fhs. in Louisiana Zuflucht fan-
den. Ej-ne Variante des Akad. Louis., der Dialekt von Lafayette,
ist 1963 von Marilyn CONWELL und A. JUILLAND ausführlich be-
schrieben worden.

2) Das Französische vcn O1d Mines (Vieil1es Mines) im Distrikt
Sainte Geneviève, Missouri, einer 1720 gegründeten Niederlas-
sung frankophoner Goldsucher aus Kanada

J) Das Französische von Frenchville.in Pennsylvania; der Ort
wurde 1830 von HofzfÊil1ern und Bauern aus Ostfrankreich gegrün-
det, über die letzten beiden vom Aussterben bedrohten ïdiome
berichtet VALDMÄN in einem 1974 erschienenen Aufsatz: "Le par-
ler vernaculaire des isoLats fr.angais en Amêrigue du Nord".

A11e diei Varianten haben mit den Kreolensprachen das Moment

der geographischen und kulturellen fsolierung gemein; es handelt

i) "A Pidgin Origin", S. 17. Was VALDMÀN in díesem Satz unter
"pidginization" versteht, ist mir nicht..k1ar.

sich um sprachinseln in einer anglophonen umgebung. otd Mines
(seit 1803) und Frenchville sind vom französischen Mutterland
und dem frankophonen Kanada vö1lig abgeschnitten, Amts_ und
schulsprache i-st Englisch; die Akadier dagegen haben einen be-
grenzten Kontakt mit dem standardfranzösischen aufrechterhalten
können1 ). at1" drei Diarekte zeigen unterschiede gegenüber dem
standardfranzösischen, die sie mit den Kreorensprachen teir-en.
sie sind daher nach Ansicht von VALDMAN geeignet, zur Erhellung
des ürsprungs und der Entwickrung der Kreorensprachen beizutra-
gen und ermöjtichen "une clarification de la nature des proces-
sus de pidginisation et de crêolisation" (S. 44). Dem ist zuzu_
stimmen, nur erglbt ei-n vergleich zwischen den rdiomen der "iso-
lats" und dem Kreolischen, wie sich zeigen wird, ein anderes Er-
gebnis als das von VALDIUAN anvisierte. Nach einem Resümee der
wichtigsten hier in Kapitel 2 dargesterlten strukturelren Merk-
male der Kreolensprachen formuriert er das programm seines Auf-
satzes: 'rPour infirmer Ies deux hypothêses classiques de Ia ge-
nèse clu crêore2) il suffirait de dêmontrer que 1a prêsence de
ces divers types de simplification par rapport au français stan-
dard sont prêsents dans des variêtês vernaculaires de la langue
qui ont êvo1uê indêpendammentrt (S. 47 f.). Es ist also zu über-
prüfen, ob die "divers types de simplification" in den drei
nordamerikanischen varianten des Französischen tatsächlich vor-
handen sind, wie VALDMAN glaubt nachgewiesen zu haben, od.er
nicht.

5 .3. der Kreo mit Var ten des ubers
französischen

5.3.1. Verlust der Nominalflexion, des bestimmten Artikels und

1)

2)

vgl. CoNWELL/JUILLAND, S. 1g f.
Gemeint.sind.die Hypqthese der bewußten sprachvereinfachungdurch die lrleißen (SCHUCIIARDT, HALL, BLOOMFTELD, ',Baby-Talk,,_Hypothese) und die Mischsprachenhypothese.
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3) Außer der Dokumentation zum Französischen von old lfines undFrenchville bei VALDMAN, die sehr unvollståndig isl, waren
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des grammatiBêhèn Geschrechts des Französischen .(s. oben 2.3.) z

a) Die redundante Markierung cles Numerus durch die Form des No-
mens ist. im Akad. l,ouis. ',unusual,, (C/J, S. 137 f..); im OM uncl
l'rv. ist eine Form generalisíert worden (V., g. 50).
lc) Der franz. bestimmt.e Artikel ist in a1len drei Dialekten er_
halten; Pluralbildung geschieht.durch den Artikel; Agglutina_
tionen wie im Kreolisehen gibt es nicht (C/J, S. 12g Í.,¡ \l¡
s. 53).

c) Die trlarkierunqi des qrarnmatischen Genus bei Determinanten und
Aijektiven igt zwar selterìer als im standardfranzösischen, doch
ist die i<ategorìe vor alrem beim.attributiven Adjektiv durchâus
noch vorhand".rl ) . Nur in prädikativer F,unktion hat sich das in-
variable Adjektiv über die Ans¿itze j.m français pooulaire hinaus
weitgehend durchgesetzL, vg1, C/J, S. 1 3 2: I'Nearly all ad j ac-
t.tves are invariabLe after the verb.être, i.e., as predicative
arljectives'r und .BAUeHg, s. g6: ,'L'attribut marquè .une tendance
très nette â devenir invariable":

fr. pop, elie est furieux ' el]e est tout petit
akad. Louis. Ia fosse êtai t couvert de neige
Frv. les prem iêres êtaient f nça1s

5'3't' Pronominat Ersatz der unbetonten personalpronomina durch
Nachfolqer von moi, _!¡¡!, lui usw.

a) i-g, me, tu, te usw. sincl in keinem der nordamer.. Dialekte
verdrängt worden (c/J, s. 141-147), vgl . oM i.¿ , !.f , i, ó, vu/
vuzot, Å (V, S. 48). Allerdings lautet die 6. ps. in Frv. eux:
[óz õ ekril ril, e1les ont êcrit' (v. S. 51).
b) Die cenusopposition,ist in allen drei ldiomen im Singutar
erhalten und nur im plural geschwunden (vgl. oben S.5j¡ C/J,
S. 144; V, S. 51 f.):

oM [i dzi ali] ,it lui dit (â lui)'
li dzi ahel-l 'il lui dit (â elle)'.

c) Das Reflexivpronomen me, te, se usw. ist erhalten gebJ-ieben,
vgL. C/J, 5.147: "More restricted in use, LaF reflexives are
broadly similar to SltandardlFlrencirl reflexives", tn OId Mines
wird se für a1le Personen gebraucht (V, S. 52: vous.s,porte
bien), was im.français populaire im pl_ural häufig, im Singular
selten vorkommt (vgl. BAUC.HE,.S. 100 f.: ie s'arrête ).

mir nur die von I/,f.A. DORRANCE in Old Mines gesammelten Textezuqånqlich, Da es sich hierbei jedoch um soígtaifig-ì"r"ÐtracllerÈe Lieder und cönÈes tranåeit l "tr," ,rãËãÀuiaiy ana turnof the sentênee must ;ãñãTñ ." ""Jrry ,¡ po;;ibiã-ãå tn"ywere handed down", s. 103), die õrió.;; i;-rh;;; liracirri_chen Gestalt nur wenÍg vom standardfianzösischen ab'weichen,.habe ich sie hier nicÉt aus!"*.i!ãt.Die Quellen fttr Abschnitt S]3. werden mir C/J (CONÍÍELL/JUIL_
LÀND) und v (vA¡DMAN, ,'parlers .r"rnã."iãirã3;l 'ã¡äättirzt.

1) c/J, s. 131 ff,.¡ \,1 , S. 49 f.: "A lropposê des parì-ers crêolesfrançais, 19s variêtês vernÀcuraires' åmêii;;i"ã;-ã;-;rancaisont consêrvê la disrincrion masculin 
";. iilill; ilrq;ã;tf,å;la sêlection de formês aistinctes des aa¡ecrÍf; 

"f ãË" dêter-minants.il ---- -

5.3.3. Kopula und Àuxiliar être sínd bewahrt, ebenfalls avoir
(C/J, S.'l 64 und.166); das Paradigma beider Verben ist nicht,
wie im Bourbonnais/Rêunionnais, auf eine Form reduziert word.en,
vgl. V. S. 48:

oMäayõtei,eõta
tevuletavula
l]./:-eisõíI/Ia1õ

Es zeigt sich aber eine beginnende Ausbreitung der im Bourb.,/
Rêun. general-isierten Formen le und la.

5.3.4. Verlust der Verbalflexion, Ersatz der Endungen durch
prädeterminierende Tempus- und Aspektmorpheme.

a) Hinsichtlich der redundanten personalendungen ist der von
BAUCHE für das gesprochene Französisch prophezeíte Zustand
(s. oben S. 95 f. ) im OM und Frv. beinahe eingetreten, s. V,
s. 48:
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OM äa

ty
i

ëâr
gãr

sat

õ gãr
vu/vuzot éãt
í gãt

und C/J,

akad.

S. 144 und 180:

Louis. tu la r:rends: e 1ui
il prêche oas en anqlais

êcrit
aber: "sporadiquement, une forme contenant la dêsinence -ê al-
terne avec 1a forme unique: Ivuéãte]. certains verbes .orf.r_
pondant aux verbes â deux thêmes (groupes -ir, _ír/_,igå_ et
-re) ont une forme spêciale pour 1a 3 pl.: lifini] vs. Iifi_
nisl". Im Akad. Louis. endet die 4. ps. immer auf [_e] (C/J,
s. 158 ff. ).
b) Das für die Kreorensprachen charakteristische system von
voranqestellten Tempus- und Aspektmorphemen hat in keinem der
nordamer. Dialekte seinesgleichen. Durch Endungen markiert
sind ¡

- imparfait: akad. Louis. 3a parle, sa fínise, sa vãde (C/î,
s. .1 59 ff.),
OM i1s onvaient rils avaientr (V, s. 53),

- Futur und Konditional: akad. Louis. nous demanderons, il
viendra, je pratiquerais,
s. 158, 163),
Frv. tåqi dire k¿l vjêl 'Je 1ui diraí de venir,
OM [fodra kåmã va] 'ï1 faudra que je mren aille,
(v, s. 49);

- der Konjunktiv, der im Kreolischen vö1}ig fehlt; vgl. V,
s. 49:

OM lzvó kis marisl rJe veux gu'ils se marient'
lzvS kty rãplisl rJe veux que tu rernplissesr.

Ferner Infinit:i_v, participe passê und Imperativ.

5.3.5. Generalisierung der Stellung des Objektpronomens ist
nicht erfolgt; die Stellung von E ist die gleiche wie im Fran-
zösischen, vgl. V, S.49 und 51:

Frv. Iå,4í dira ke1 vjêl r,fe 1ui dj-rai de venir'
lþz parL pa frãsel 'elies ne parlent pas français'

5.4. Schlußfol

Di-e drei nordamerikanischen varianten des Französischen haben,
was bei VALDMAN durch mehrfache ltinweise auf B.aucHE hervorge-
hoben wird (und noch weiter verfolgt werden könnte), immanente
vereinfachungstendenzen des français popular.re vergangener Jahr-
hunderte in unterschiedr-ichem Maße weitergeführt, doch r¿ingst
nicht so radikal wie die Kreorensprachen. Es ¡,¡äre unangemessen,
die Evolution des Französischen in ord MÍnes oder Frenchvilre
eine "extreme" Form cìes sprachwandels zu nennen. Eine Reihe von
Kreolisierungsphänomenen sind in Ansätzen zu beobachten, aber
eben nur in Ansätzer1); die'facteurs internes,, (vïNTï'.,ã,-Rã,DU-
LESCU) ' die sich in den beiden vom standardfranzösischen vörlig
abgeschnittenen Gebieten ungehindert entfalten konnten, haben
nicht, wie das im Fal1e der Kreolisierung geschehen íst, inner-
halbweniger Jahrzêhnte eine n e u e S p r a c.h e entste_
hen lassen. Dazu bedurfte es einer Voraussetzung, die inner_
halb der sprachlich und et.hnisch homogenen cruppe der franzö-
sischen siedler in Louisiana, ord Mines und Frenchvilre nicht
gegeben war: der Notwendigkeit, unter Sprechern gegense.itig
nicht verständlicher sprachen von heute auf morgen ein Kommuni-
kationsmitteL zu finden.

rn den Kolonien mit sprachlich heterogener Geserrschaft führte
diese Notwendigkeit zu den vereinfachungen und veråinderungen,

iL aurait -iouê (c/J,

1) Vgl..VTNTILÄ-RÄDULESCU, "Remarques',, S. 240, und CHAUDENSON,Rêunion, s. 1133, wo in einer fußnote der in diesem Abschnittvorgenommene vergreich mit varianten des tlberseefranzösischen'angeregt wird: "on trouve dans ces derniers tsc. iÀs f;;;t;i;dtoutre-merl un grand nombre de carâctè;¿;-qüi-i""-I"ppro_chent des crêoles, mais sans gue se soi-t opäiã.-ã" ã"" cetteaccêl-êration du processus âvoiutif quron 
"å""t"t"-a"rr= """derniers Ilies: prerhiers] ".
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die jm Laufe dieser Arbeit geschildet wurden, zu d.em, was
MEILLEÍ I'perte brusque d'une t,rês grande partie ldul sO"¡6*.
grammaticalr' genannt hat (s. oben, S . 11) , und schließIich zur
Àufspaltung des Französischen in zwei sprachen: Französisch und
Kreolisch. Die Notwendigkçit, ein Kommunikationsmittel zu schaf_
fen bzw. durch vereinfachende übernahme einer anderen - der do-
minierenden - sprache zu élwerben, bestand natürlich nicht für
die Franzosen, .sondern für die Nichtf,ranzosen; die von VALDMAN
angenornmene ,'formation of a Creole used primarily among expa_
triote Europeans,' (s. oben, S. 134) ist daher ganz umrahrschein_
lich, um so mehr, als die Weißen bis.auf den heutigen Tag am
Französischen festgeharten haben und zweisprachig (französisch7,
kreolisch) geworden sind. Die Nichteuropäer dagegen, deren Mut-
tersprachen sich zur Konnuníkation in der Kontaktsituation ars
unbrauchbar erwiesen - weshalb sie sie schnell aufgaben r wâ_
ren ge2wungen, das Französische nicht nur im Verkelìr mit den
Franzosen' sondern auch untereinander zu benutzen, noch ehe sie
es ganz gelernt hatten. Nur in solchen situationen, d.h; in Kom_
munikationssituationen ohne Beteiligung von Franzosen, konnten
sich "falsche" Formen auf die Ðauer durchsetzen und grammatika-
lisiert werden.
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