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ab. = Abakau-dialekte.

ad. = Aderbedsehan-dialekt,

alt. — Altai-dialekt.

an. = anatri-dialekt (tschuw.).

an. Bu. = anatri dialekt von

Buinsk.

arab. = arabisch,

arm. = armenisch,

asl. = altslovenisch.

AT. = alttürkische iuschriften.

aw. = awestisch.

b. = bulgarisch (slav.).

bar. = Baraba-dialekt.

bschk. = baschkireu-dialckt.

chazar. = chazarischc spräche,

dsch. = dschagataisch.

est. = estnisch,

fi. = finnisch,

gr. = griechisch,

jak. — jakutisch,

kar. = karaimen-dialekt von

Krym.

kar. L. — karaimcn dialekt von

Luzk.

kar. T. — karaimen-dialekt von

Troki.

karg. = karagassen-dialekt.

kas. = kasan-tatarisch.

kaschg. = dialekt von Kaschgar.

kir. = kirgisisch.

kkir. = karakirgisisch.

kmd. = kumandu-dialekt.

koib. = koibalisch.

kom. — komanisch.

krm. = Krym-dialekt.

ktsch. = katschinzen-dialekt.

küär. = Kiiärik-dialekt.

kys. = Kysyl-dialekt.

leb. — Lebed-dialekt.

litt. = littanisch.

lp. = lappisch.

IpK. = Kola-lappisch.

magy. = magyarisch.

misch. = mischär-dialekt.

mord. = mordwinisch.

mordE. = eisamordwinisch.

mordM. = mokschamordwinisch.

np. = neupersisch.
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lisi. = neusloveiiisch.

osm. = osmanli-sprache.

osset. = ossetisch,

osset. dig. = ossetisch, digoriseher

dialekt.

osset. tag. = ossetisch, tagauri-

scher dialekt,

ostj. = ostjakisch.

ostj. I. — Irtysch-ostjakisch.

ostj. N. = nordostjakisch.

pers. = persisch,

russ. = russisch,

sag. = sagaischer dialekt,

samojed. Jur. — juraksamojedisch.

saniojed. O. = ostjaksamojedisch.

sart. = dialekt der sart.

schor. — schorischcr dialekt.

seid. = seldschukisch.

skr. = sanskrit,

soj. = sojonischer dialekt,

syrj. = syrjällisen.

„ I. — ischemischer dialekt.

,. L. = luzischer dialekt.

„ OP. = „ostpermjakischei"

dialekt,

syrj. P. = permischer dialekt od.

rpermjakisctr\

syrj. Pel-. = petschorischer dia-

lekt.

syrj. S. = sysolischer dialekt.

T. = udorischer dialekt.

., UV. = vytschegdischer dia-

lekt au der unteren Vytschegda.

syrj. V. = vytschegdischer dia-

lekt.

tar. — tarantschi-dialekt.

tat. = tatarisch.

tel. = teleutischer dialekt.

tob. = Tobol-dialekt,

fecher. = tschercmissisch.

tschuw. = tschuwassisch.

an. = anatri-dialekt.

„ wirj. — wirjal-dialekt.

tub. = Tuba-dialekt.

tur. = dialekt der Turaly.

tiim. = dialekt der Tiimen-tatareu.

uig. — uigurisch.

wirj. = wirjal-dialekt (tschuw.).

wirj. Kozm. = wirjal-dialekt von

Kozmodemjausk.

wirj. Kurm. = wirjal-dialekt von

Kurmysch.

wog. = wogulisch.

wog. ML. = dialekt von Mittel-

Lozwa.

wotj. = wotjakisch.

r Bess. = bessermanscher dia-

lekt.

wotj. Gr. = glazovscher dialekt.

J. = jelabugascher dialekt.

r K. = kasanscher dialekt.

„ M. = malmyzscher dialekt.

„ MU. = maluiyz-nrzumscher

dialekt.

wotj. S. = sarapulscher dialekt.

U. = ufaschcr dialekt.
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Ahlqv., tscbuw. Ahlqv. — Aug. Ahlqvist's „Rysk-tschuwaschisk

och tschuwaschisk-svensk ordforteckuingM . (Handschr.)

Ahlqv. JSFOu. VIII = lieber die kultnrwörter der obiseh-ugrischen

sprachen. Vou Aug. Ahlqvist (= Journal de la Soc. Finno-

ougr. VIII s. 1—22.)

Ahlqvist, Die kulturwörter = Die knlturwörter der westflnnischen

sprachen. Ein beitrag zu der älteren kulturgeschiehte der tiu-

nen von Dr. August Ahlqvist. Helsingfors 1875.

Ahlqvist, Kalevalan karjalaisuus = Kalevalan karjalaisuus. Kale-

valasta itsestään ja munalta todistanut Aug. Ahlqvist. Hip-

sineissä 1887.

Am.. Amin. = Wotjakilaisia kielinäytteitä. Koonnut T. G. Aminoff.

(—Journal de la Soc. Finno-ougr. I s. 32—55.)

Am. JSFOu. XIV,2 = Torsten G. Aminoff, Votjakin äänne- ja

muoto-opin luonnos. Julkaissut Yrjö Wichmann. Journal

de la Soc. Finno-ougr. XIV,«.)

Anderson, Wandlungen = Wandlungen der anlautenden dentalen

spirans im ostjakischen. Ein beitrag zur ugrotinnischen lant-

lehre von Nikolai Anderson. St.-Pétersbourg 1893.

Archiv f. slav. pliilol. = Archiv für slaviscbe philologie.

Asm., Asm. Gr. = H. H. AuiMapnub. MaTepiaübt aah ii3CJii,A0Baiiia

lyeauiCKaro A3UKa. Ka3aiib 189H.

Asm. I13B XVIII = II. II. AuiMapnm». Eojrapu n lynuinn.

IhotCTifl oömecTua apxeoj., iict ii DTHorp. npu Hnn Ka3au-

ckomt> ynaDopciiTerb. Tomi XVIII s. 1 132.)

Bäl., kas. Bâl. = Kazàni-tatâr szôtàr. Irta Szbntkatolnai Bàlint

Gàror. (-- Kazâni-tatar nyelvtanulmànyok. II fûzet.) Buda-

pest 1876.

Buch, wotj. Buch = Die wotjäken. Eine ethnologische Studie vou

Max Buch. (= Acta Soc. scient, fenn. Tom. XII s. 465 ft'.)

Budag. = CpaoHiiTCübiihiH c.ioaapb TypeuKO-TaTapcKiixt tiaptMÜi,

co DK-HOMeHicMb ynoTpeÖHTC/ibHtfiunix-b cjiobt, apaöcKnx-b II

nepcnACKHXT, h ct» nepenoaoM-b na pyccKiti f^uio,. I II.

CocTaBHji-b Ja3apb Byjarom». C. HeTeôpypn, 1869- 71.

Bupknz, Alaktan = Az ugor nyelvek ö szchasonlitv» alaktana. Irta

Bi denz JÔZHEF. Budapest 1 884—94.
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Budenz MUSz. = Magyar-ugor összehasonlito szôtar. Irto Budenz

Jözsef. Budapest 1873—81.

Budenz NyK 111 = Budenz Jözsef, Cseremisz tanulmànyok. (=

Nyelvtudomânyi kôzlemények III s. 397 -470.)

Castren — Elementa grammatices syrjœnœ. Conscripsit M. A. Ca-

strén. Helsingforsia? 1844.

Chronologie — Die Chronologie der alttürkischen inschriften. Von

Dr. J. Marquart. Leipzig 1898.

Dal — TojKOBbitt cüOBapb xiiBaro BejiiKopyccKaro R3biKa Bjia/ui-

Mipa üsuaa. Bropoe H3iaaie. I—IV C.-IIeTep6ypri> 1880— 2.

Donner, Vergl. wbuch = Vergleicheudes Wörterbuch der finnisch-

ugrischen sprachen von Dr. O. Donner. I—III. Helsing-

fors 1874-88.

FUF = Finnisch-ugrische forschungeu. Zeitschrift für finnisch-

ugrische sprach- und Volkskunde nebst anzeiger. Unter Mit-

wirkung von fachgenossen herausgegeben von E. N. Setälä

und Kaarle Krohn. Helsingfors.

G. (Azb.) = À36yfca, cocraB.ieHHafl hst> poccittcKiixi», nepKOBHott n

rpa»ÄancKofi neia-ra 6yKBT>, aah oôyqeaia botckhxt. ji-etcH

mtoni» na uxt> naptiiii. (CTo rjia30BCKOMy). Ka3anb 1847

G. Ev.. G. (Ev.) = Tocnoaa Hauiero Iucyca XpucTa Eßaerejiin orb

cb. eßaiirejiHCTOBT, MaTeea h Mapica na pyccKOMi» n bothkckomt,

fl3HKaxT», r.ia30BCKaro Häpyni» Ka3aHb 1847.

Gavr. = Qpoii3Be^enifl napoAiiotf cjobcchocth, oôpaiu n noBtpbn

bothkoBT, Ka3aHCKoft n BflTCKoh* ryÔepHiîî. 3anHcaiibi, nepcße-

ächh h HMOHceHH BopncoMT» FaBpnjioBbiMi>. Ka3aiib 1880.

Genetz lpK. - Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä kielennäyt-

teitä. Toimittanut Arvid Genetz. — Wörterbuch der Kola-

lappischen dialekte nebst sprachproben von Arvid Genetz.

(= Bidrag till kännedom af Finland* natur och folk. Utgifna

af Finska Vetonskaps-Societeten. Fetntionde häftet.) Helsing-

fors 1891.

Genetz OP. ---- Ost-pcrmisehe Sprachstudien von Arvid Genetz.

(= Journal de la Soc. Fiimo-ougr. XV,i.)

(îoMii. NyK XXVIII - Gommocz Zoltân, A vogul nyelv idegen elemei.

I- Nyelvtudonmiiyi kôzlemények XXVIII s. 148 84, 413—
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Hunealvy. Die ungern = Die nngern oder magyaren. Von Paul

Hunfalvv (=Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographi-

sche und culturhistorische Schilderungen. Fünfter band.) Wien

und Teschen 1881.

Hübschmann, Ktym. u. lautl. = Etymologie und lantlehre der osse-

tischen spräche von H. Hübschmann. Strassbnrg 1887.

Hübschmann, Persische Studien = Persische Studien von H. Hübsch-

mann. Strassburg 1895.

Isl. = BoTCKO-pyccKiB cjosapb. CocTaBHjn» BjiaAHCJiaBi» HcjeHTbeBt.

(Handschr.)

jak. Böhtl. = Ueber die spräche der Jakuten von Otto Böhtlingk.

St. Petersburg 1851.

JSFOu. = Journal de la Société Finno-ougrienne.

K. (Matth. Ev.) = TocnoAa Hauiero Iucyca XpncTa cbhtoc Eßanre-

Jiie. Orb MaTeefl. — Mhjiamt» TocnoAt Iucyc XpncTocjian

nun EBaurejiee3 MaToett ro»T3M Euaurcjiic. Ka3aub 1877.

K. (Treb.) = Tpe6HUKT> Ha botbukomi» aaust Ka3aiib 1882.

karg. Castb. = M. Alexander Castrén's Versuch einer koibali-

scheu und karagassischen Sprachlehre nebst wörterverzeich-

nissen aus den tatarischen mnndarten des minussinschen krei-

ses. Herausg. von Anton Schiefner. (= Nordische reisen

und forschungen. XI.) St. Petersburg 1857.

Katar., bschk. Katar. = (B. KaTapmiciciä.) BauiKnpcKO-pyccKin

cjioBapb. OpeH6yprb 1899.

Keleti Szemle = Keleti Szemle. Kôzlemények az ural-altaji nép- és

nyelvtudomâny kôrébfll. — Revue oriental pour les études

ouralo-altaïques. Rédigée par Dr. Kunos Ignàcz * Dr. Mun-

kâcsi Bernât.

Kluge, Etym. wbuch = Etymologisches Wörterbuch der deutschen

spräche von Friedrich Kluge. Sechste aufl. Strassburg

1899.

koib. Castr., koib. Castren, siehe: karg. Castr.

Kunik, Uzvtcria Ai-BeKpn = H3Btcrin Aü-BeKpn n Apyraxi» aBTo-

poBT» o pycn n cjiaBflnaxT». HacTb 1. (GraTLn n pa3HCKaiiifl A.

Kynnsa h öapoaa B. Po3ena.) llpiuojKenie kt» XXXII:My Toïiy

3anHC0K-b H. AKaaeMifl naytci». St 2. CaHKTiicTepôyprb Ksî.s.
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Lkpkchin = üueBHUfl sanucKH uyieuiecTuia Ifoaiia .Tenexnea no

paaHUMT. npoBHHuiflMT. PocciftcEaro rocyjapcTBa. II. Canirr-

nerepôyprb 1780.

Lindström Suomi 1852 = Sämling af med flnskan boslägtade ord

frân de uralska, altaiska och kaukasiska sprâken af Johan

Adolf Lindström. (= Suomi, tidskrift i fosterländska äinnen.

1852. S. 1—110.)

Lytkin = 3upflHCK0-pyccKiö CAOBapb in: 3upnncKitt Kpaii npn enn-

ciconaxt nepMCKuxT> n supaecKitt jkuki». CocraBHjra r. C.

JlbiTKiint». CaHKTneTep6ypn> 1889.

Lönnrot = Suomalais-ruotsalaiuen sanakirja. Toimittanut Elias

Lönnbot. I. Helsingissä 1874. II. ibid. 1880.

Maon., Maonickij = MaTepiaju kt> oöiacneiiiio cTapofi «lyBauicKoö

Bfcpu. CoÔpaHU BT. utKo-ropuxi MtcTiiocTBxx Ka3aucnotf ry-

öopuiii B MaruuTCKHMT>. Ka3aHL 1881.

Magnicku M3B. V,3 = B. ManiuuKifi, OcoöeuitocTii pyccKaro roBopa

BT» yp»yucBOMi> yt3AH, Bhtckoh ryôeptiÏH (= Iho terin oöme-

CTBa apxeoji., iict. h oTuorp. npn llMn. Ka3ancKOMt yimuep-

CUTeTt. Tomt» V,2.)

Malov II3B. IV = CßtAtnia o Miimapjix-b. IIpoToiepca E. A. Ma-

joaa. 3Tiiorpa<i»HHecKiä oiepK*. theterifl oÖmccTBa ap-

xeod., HCT. n DTUorp. npn Hun Ka3aucKOui> yiinBopciiTert.

Tomi IV, npnjiox. 3.)

Mabquart, Chronologie — siehe: Chronologie.

Mksserschmidt (handschr.) = „Vocabularium polyglotton Tattari-

cum adornatum a Daniele Gottlieb Messkr.schmii>t. u Ent-

hält u. a. ein kleines syrjänischcs Wörterverzeichnis vom jähre

1722.

MiKLosicH, Die slav., magy. u. rum. elem. = Die slavischen, magya-

rischen und rumunischen demente im türkischen Sprachschätze.

Von Dr. Franz Miklosich. (= Sitzungsberichte der Kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-histori-

sche classe. Band ( 'XVIII. V abhandlung.)

Miklosich, Die türk. elem. -= Die türkischen demente in den süd-

ost- und osteuropäischen spracheu. \ on Dr. Kranz Miklosich.

(= Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften in
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Wien. Philosophisch-historische classe. Band XXXIV s. 239

-338 n. XXXV s. 105-92.)

MiKLosicH, Etym. wbuch der slav. sprachen — Etymologisches Wör-

terbuch der slavischen sprachen. Von Dr. Fkanz Miklosich.

Wien 1886.

mord. Wied. = Grammatik der ersa-mordwinischen spräche nehst ei-

nem kleinen mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen

wörtecbuch von F. J. Wiedemann. (= Mémoires dc l'Acadé-

mie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg, VILe série.

Tome IX, N:o 5.)

MSFOu. = Mémoires de la Société Fiimo-ougrienne.

Münk. Arja és kauk. elem. — Àrja és kaukâzusi elemek a finn-

magyar nyelvekbeu. I kötet. Magyar széjegyzék s beveze-

tésûl: A kérdés tôrténete. Irta Munkàcsi Bernât. Buda-

pest 1901.

Munk. NyK XV11I = Munkàcsi Bernât. Votjâk nyelvtanulmânyok.

(=- Nyelvtudomânyi kôzlemények XVIII s. 35— 155, 428- 447.)

Münk. NyK XXI — Munkàcsi Bernât, (.'suvas nyelvészeti jegyze-

tek. (= Nyelvtudomânyi kôzlemények XXI s. 1—44.)

Münk., wotj. Münk., Münk, wbuch = Lexicon lingvœ votiacorum.

A votjâk nyelv szôtâra. Szerkesztette Dr. Munkàcsi Bernât.

Budapest 1896.

Münk. Votj. népkôlt. hagyom. — Votjâk népkôltészeti hagyomânyok.

A. Magy. Tud. Akad. megbizâsâbùl gyüjtötte és forditotta

Dr. Munkàcsi Bernât. Budapest 1887.

NyK = Nyelvtudomâuyi kôzlemények.

Ostr., kas. Ostr. = TaTapcKO-pyccKiii uioBapi> 11. OcrpoyMOBa. Ka-

sani. 1892.

Pa as. Fl IF II = H. Paasonen. Über die türkischen lehnwörter im

ostjakischen. (= Finnisch-ugrische forsehungen II s. 81 — 137).

Paas. JSFOu. XV,j = Die türkischen lehnwörter im mordwinischen

von H. Paasonen. (= Journal de la Soc. Fiiino-ongr. XV,«.)

Paas. NyK XXXII = Paasonen H., Votjak-török széegyeztctések.

0= Nyelvtudomânyi kôzlemények XXXII s. 257-70.)

Pervuchin dcK. I = 3cKn3Li npeAaniÄ h 6uTa iiiiopoAuein, I\ia30B-

CKaro y*3Aa. 3ckh3T, I-li. ApeBnaa pejinria bothkobt» no ea
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cj-MaMi. BT, coBpeMeHHuxT, npeAaHiflxi. CocTaBHjn, H. IIcp-

ByxHHT». Bbtkb 1888.

Pot. J. — y botbkobt» EjaÔyxcKaro yt3ja. Hjena-corpyAHnKa T.

H. rioTaiiHHa. (= lÏ3Bt,cria o6mecTBa apxeoj., hct. h araorp.

npu Hun. KaaaHCKOMx yhdBcpcHTOTt>. Tomt> III s. 189- 250.)

Radl., Radl. wbuch = Versuch eines Wörterbuches der türk-dia-

lekte. I. II. Von Dr. W. Radloff. St. Pétersbourg 1888

—99.

Radl. Phon. = Phonetik der nördlichen türkspracheu. Von Dr. W.

Radloff. I^eipzig 1882.

Renvall = Suomalainen Sana-Kirja. Lexicon linguas fiunica?. Auetore

Gustavo Renvall. Aboae MDCCOXXVI.

Roa. P. = riepMnaKO-pyccKift h pyccico-nepitflnKiti cjosapi., cocTa-

BJienubitt HnROJiacMi> Poronumx. CaiiKTneTcpöyprc» 1869.

S. (Azb.) = A36yica, cocTaBJicnHaa H3i> poccificKnxi», nepKOBtioä n

rpaatAancKOH* neiaTH, 6yKBT>. juin oôy^enia botckitxti AtTefl

«rreui» na iixi iiap-Biiu. (Ilo CapanyjibCKOMy). Ka3ani* 1847.

S. (Ev.) Tocnoaa nainero Incyca XpncTa EBanrejie ort cb. CBanre-

jncTa MaTnen na pyccKOMt n bothkckomt, n3UKaxT», Capanyjib-

CKaro napt>qifl. Ka3anb 1847.

Saw. = 3upancK0-pyccKitt n pyccKo 3upancKiM cJOBapb, cocraBJieii-

nutt IlaBJioMi» CaBBaHTOBHMt. CanKTneTep6ypn> 1849.

Schafarik, Slawische alterthtimer = Paul Joseph Schafartks Sla-

wische altcrthiimer. Deutsch von Mosio von Aehrenfeld,

herausgegeben von Heinrich Wuttke. I. Leipzig 1843. II.

ibid. 1844.

Setälä JSFOu. XJV,3 = Über quantitätswechsel im finnisch-ugri-

schen. Vorläufige mitteilung von E. N. Setälä. (= Journal

de la Soc. Fiuuo-ougr. XIV,3.)

Setälä JSFOu. XVII,* = I. N. Smirnow's Untersuchungen über die

ostfinnen. Ein gutachteu, an die Kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften zu Petersburg abgegeben von E. N. Setälä.

Journal de la Soc. Finno-ougr. XVII.*.)

Setälä ÄH = Yhteissuomalainen äännehistoria. I. 11. Kirjoitta-

nut E. N. Setälä. Helsingissä 1891.
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Sjögren Ges. sehr. — Joh. Andreas Sjogren's Gesammelte schrif-

tend. Band 1. Historisch-ethnographische abhaudlungen über

den finnisch-russischen norden. St. Petersburg 1861.

Smirn., (Smirnov) U. = Smirnov Bothkii (siehe unten), üpnjiojKCBia

s. 3-28.

Smirnov, Bothbh = Botabd. HcTopHBO-aTBorpaoniec&in oqepm,.

II. H. CMnpnoaa. (= Haetcna oôiuccTBa apxcoji , hct. n

amorp. npn Hmo. Ka3aBCBOMi> yunsepcuTOTt. Tomi» VIII,

oun. 2.

Smirnov, lIcpMSKn = IlepMaBH. HcropoKO aTnorpafciiiccRitt oicpBi.

H. H. CMiipHoea. (= HsBtCTia o6mccTBa apxcoji., hct. n 3T

Horp npn IlMn. KaaaiicaoMi» yuHBepcuTcrt. Tomi. IX, Bbin. 2.

Snellman, Itämeren suomalaiset = Itämeren suomalaiset itsenäisyy-

tensä aikana. Yliopistollinen väitöskirja, kirjoittanut A. H.

Snellman. Helsingissä 1894.

Stakelberg Hpano-onBCBifl jeicc. OTiiouiciiia = Bap. P. P. IlrraKejf.-

6epn,, HpaBO-onBCBia JCKCHKaJbHun oTBonienia (IÎ3T, I TOMa

III BunycKa „IpeBHOCTett Boctohbuxv'. IlMn. Mock. Apx. 06-

mccTBa.)

syrj. liturgie (Moskauer handscbr.) = GayxÔa 6*ba nepMCKBM-b cjio-

rOMT., OÖfcflbHH.

Szilasi, Cseremisz szôtâr = Cseremisz szôtAr. (Vocabularium èere-

missicum.) Genetz Ârvid kôzremfikôdésével szerkesztette

Szilasi Möricz. 1 (=Ugor füzetek. 18 szäm.) Budapest 1901.

Thomsen FBB = Beröringer mellem de flnske og de baltiske (li-

tauisk-lettiske) sprog. En sproghistorisk undersogelse af

Vilh. Thom8en. Kobenhavn 1890.

Thomsen GSI = Den gotiske spogklasses indflydelse pä deu finske.

En sproghistorisk undersogelse af Vilh. Thomsen. Koben-

havn 1869.

Troickij = B. n. TponnjKiä, HepeMnccKO-pyccKiä cjoBapL 1 Ka-

3anL 1895.

1 Manche richtige hinweisungen auf das tschuwassische enthalten

die techeremissischen Wörterbücher Szilahi's und Troickij's, welche ich

für diesen teil hier ein für alle mal citiere.
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tseher. Ramstedt = Bergtschcremissische Sprachstadien von G, J.

Ramstedt. (= Mémoires de la Soc. Finno-ougr. XVII.)

tschuw. U5. = ncpBoua^ajübnua' yicÔnain» pyccxaro nauia aah hv-

Biro. HaAaoio DTopoo. Bbinycrb nepaun. Kaaanb 1893.

Utrobin G. = glazovscher dialekt nach I. N. Utrobin in Münk.

wbuch (vgl. ebenda s. XIV).

Vâmb. Sprachstud. = ( 'sagataische Sprachstudien ~ von Hermann

Vâmbéry. Leipzig 1867.

Verb. — Cjonapb aATaflcKaro n aiajarcicaro Haptiitt mpKCKaro

iiabiKa. CocTaBiijii» npoToicpeti B. Bepouuitttt. Kaaaub 1884.

Verespagin, Botbkii Cap. ytzxa = Botokh CapanyjbCKaro yt3Aa

HatckoM ry6. Tp. Bepeinarnua (= 3anncKU IImh. PyccK.

Tcorp. 06mecToa no ota. aTuorp. XIV,3.)

Vebbscamn, Bothku Coen. Kp. = BoTHRti CocuoBCKaro Kpaa. Tp.

Bcpcmarima. (= 3anncKii tiun. PyccK. Teorp OömecTBa no

ota »TBorp. XIV,».)

Verf., Wotj. ehrest. = Wotjakische Chrestomathie mit glossär von

YRift Wichmann. (— Hülfsmittel für das stndium der finnisch-

ugrischen sprachen. II.) Helsingfors 1901.

Verf., Zur gesell. — Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe

im wotjakischen mit rücksicht auf das syrjänischc. Akade-

mische abhandlung von Yrjö Wichmann. Helsingfors 1897.

Voskr., kas. Voskk. = ypbicnaAaii TaTap'iara Kioncprait ci)3Aflp hcm-

ilhiiiu. PyccKo-TaTapcKiü cAonapb ci» npeAUCAOBieui» o npon3Ho-

uieiiin n aTHMOAonmecKnx'b n3Mtneniaxi> TaTapcKuxi> caobt,.

A. BocKpecencKaro. Ka3ani, 1894.

Wasiljev, MSFOu. XVIII = Übersicht über die heidnischen ge-

brauche, aberglauben und religion der wotjaken in den gou-

vernements Wjatka uud Kasan von Johann Wasiljev. (-— Mk-"

moires de la 8oc. Finuo-ougr. XVIII.)

Wied., Wied, wbuch = Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst ei-

nem wotjakisch-deutschen im anhange und einem deutschen

register von F. J.- Wiedemann. St. Petersburg 1880.

Wied. Syrj. gr. — Grammatik der syrjäuischcn spräche mit berück-

sichtigung ihrer dialekte und des wotjakischen von Dr. F. J.

Wiedemann. St. Petersburg 1884.
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Wied. Zus. = Zusätze und berichtigungen zu dem syijänisch-deut-

schen Wörterbuch 1880. Von F. J. Wiedemann. (Lu le 29

avril 1886.) (= Bulletin de l'Académie Impériale des scien-

ces de St.-Pétersbourg. Tome XXXI s. 293-336.)

wotj. Gr. 1775 = CoiiiHeiiia npiinajueiKamui ht* rpaMMamKü bot-

CKaro n3hiKa. CauKTUCTep6ypr& 1775 ro.ua.

wotj. Kbulikovskij = 3aMtTKii o MAeKonnTanmHxi dkhuxi. yH3aobi

BatckoM ryoepniu. Jl. KpyjiBKOBCBaro. (= 3anncKn — —
ypajibcsaro OömecToa JuoöuTCJieft ccTccTB03nauin. Tomt> XXIII

S. 109—18.)

wotj. Uè. = IIepB0Ha»iajiLHHÖ yießimin» pyccKaro n3HKa ajm botu-

Kom». Kaaaiib 1892.

Zenk., osm. Zenk. = Dictionnaire turc-arabe-persan par — .
—

Tiirkisch-arabisch-persisches haudwörterbuch von Dr. Julius

Theodor Zenkeb. I. II. Leipzig 1866— 76.

Zol. — KopueooN qyBauiCKo-pyccKia* ciooapL, cpaBucmiuti ci» a3u-

xaiiB ii iiapbHiflun paauuxx iiapojoRb mpKCKaro, aniicicaro u

ApynixT, njiCMCH-L CocTaBjioui» H. H. ÜoioTiinuKiim. Ka-

sani, 1875.

Digitized by Google



Zur transskription.

Inbetreff der transskription der permischen (wotjakisehen und

syrjänischen) Wörter siehe Verf., Zur gesch. s. V—VII n. Wotj.

ehrest. ». V. Ks sei nur noch bemerkt, dass

syrj. UV. ? einen e-laut bezeichnet, dessen artikulationssteile

etwas mehr nach hinten liegt als die des e.

In den nach Ramstedt, Bergtscheremissische Sprachstudien

(MSFOn. XVII) citierten bergtscheremissischen Wörtern habe ich,

nach beratung mit Dr. Ramstedt, a, & durch resp. 5, da ersetzt,

um so einen näheren anschluss an den in FUF I. veröffentlichten

transskriptionsvorschlag zu gewinnen. Bei den übrigen, meisten-

teils nach Szilasi, Useremisz szôtAr angeführten tscheremissischen

beispielen habe ich die gröbere transskription (vgl. FUF I. s. 46—

51) angewandt.

Bei der anführung von citateu aus den genannten wie auch

ans anderen finnisch-ugrischen sprachen bin ich übrigens — in be-

zug auf die Verwendung der feineren und der gröberen transskrip-

tion — den in FUF 1. c. ausgesprochenen prineipen zu folgen be-

strebt geweseu.

Dasselbe gilt auch von den citaten aus dem tschuwassischon,

wonach also Wörter nach Ahlqvist und Zolotnickij in der gröbe-

ren, solche nach Munkâcsi NyK XXI und ASmarin in einer feine-

ren transskription angeführt sind.

Die von Asmauin gewählte feinere bezeichnungsweise (mit

russischen kursivlettern) ist von mir in folgender weise wieder-

gegeben.
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; -Asm. m (vgl. Asm. Gr. s. 2, 7—8).

n = „ o („kurzes, offenes o"
f

vgl. ibid. s. 2, 8).

a= „ („entspricht dem kurzen russ. a im worte 3ko-

homi, und wird sehr schnell ausgesprochen", vgl. ibid. s. 2, 11).

« — Asm. ö („kurzes, offenes er, vgl. ibid. s. 2, 12).

a — Asm. n; â = Ahm. «; o — Asm. o; ö = Asm ö'; m = Asm.

« = Asm. y: i = Asm. ta: ü — Asm. «: c = AsM. « = Asm. m.

o, /) = stimmlose „ médite" (vgl. Münk. NyK XXI s. 8—9,

Asm. Gr. s. 16, 17 note 1, Hub. XVI II s. 55), welche Asmarin mit

0, 6 bezeichnet.

\\ ?., >. = stimmlose y, 5 (vgl. Münk. u. Asm. 1. c), = Asm.

r, (Ii). 3. *\

/'V — Asm. o'* = das bei Asm. Gr. s. 4, zeile 4 von unten

vorkommende zeichen („ein laut zwischen u und (Ym'").

k — Asm. k; 1 = Asm. m; p = Asm. m; /.v = Asm. v; /jî = Asm.

»('; = Asm. h; % = Asm. .r; j = AsM. j; « = Asm. c; .< — Asm. im;

r = Asm. u ; ß — Asm. pf; / -- Asm. .i; r = Asm. y<; »i = Asm. m : n =
Asm. h: y (der palatale nasal) --= das bei Asm. Gr. s. 3, zeile 10

von unten vorkommende zeichen.

Die „vollständige palatalisierung" der konsonanten (siehe Asm.

Gr. s. 17- 8) wird, ebenso wie bei Ahmakin, durch ein ' bezeichnet.

» - * .
*

* I
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Frühere arbeiten.

In seiner im jähre 1864 veröffentlichten abhandhing „Csere-

misz tanulmânyok" (NyK III s. 397 ff.) erörtert Budenz u. a. die

tatarischen und tschuwassischen lehnwörter im tscheremissischen

und erwähnt nebenbei auch einige entsprechende Wörter aus dem

wotjakischen. Nur ausnahmsweise bestimmt er hierbei näher, aus

welcher spräche — ob aus dem tatarischen oder aus dem tschu-

wassischen — die letzteren aufgenommen sind. Bei den folgenden

wortzusanimenstellungen mag er jedoch die herangezogenen wotja-

kischen Wörter ganz richtig für entlehnungen aus dem tschuwassi-

schen angesehen haben:

cser. arna hét, hebdomas = esuv. arna, eràe, — tat. atna -
.

Votjàkùl is arna.

ener nyereg, votj. is oner, s<">t osztj. inar = csuv. iner,

tat. ijer, iger, kojb. izer; jakut yrjyr.

„ oksa pénz, votj. ukao = tör. akèe, akèa, csuv. okaa.

r olma aima, votj. ulmo = csuv. olma, tat. alma (oszm.

elma).

„ una vendég, — votj. kuno = csuv. xuna = tat. konak;

vgl. auch:

cser. àogan vörös hagyma, votj. sogon = csuv. tör. aogan.

[Vgl. unten wörterverz s. v. suyon.]

Ob er auch wotj. jivor, hrs. urobo und tuimon (vgl. wörter-

verz.) fiir tschuwassische lehnwörter hielt, ist unsicherer, vgl.:

votj. kera ado - ar. tat. xarä£, csuv. xyra.
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cser. orava szekér; kerék R., arava C, votj. urobo = tat.

araba, csuv. oraba.

„ tuiman rossz szellem, votj. tuamon — p. tat. dus-

man, CSUV. tusman.

uver hir R., über Bibl., votj. jibor, ivor = ar. tat. xaber,

xabar, (xavar), csuv. xybar.

Ausserdem stellt Budenz eine menge von tscheremissischen,

rosp. wotjakischen Wörtern mit solchen tschuwassischen (bisweilen

auch tatarischen) Wörtern zusammen, die nach seiner meinung ver-

einzelt, ohne entsprechnugen in den übrigen turkotatarischen

sprachen, da stehen. Er will nicht behaupten, dass das tscheremis-

sische in allen diesen fälleu der empfangende teil war, vielmehr

müsse mau in einzelnen fallen gerade das gegenteil annehmen (1.

c, 415). Unter diesen Zusammenstellungen sind die folgenden her-

vorzuheben, in welchen die wotjakischen Wörter (arlan, buko, buc-

ket, kaban, kuxman, sanik, àçljk, vgl. wörterverz.) nunmehr fur

sichere entlehuungeu aus dem tschuwassischen gehalten werden

können:

cser. arlange vakondok, votj. arlan = csuv. arlan.

„ kavan asztag, votj. kaban = csuv. kaban.

poàkudo szomszéd = csuv. poskil; — votj. bußkeL

pügä arcus, res ineurvata = csuv. pügö, pügü jiyra ; a

tat. bükmek hajlitani igéhez köthetö; votj. buko.

!T auluk vétek, bün, sünde; votj. Aelyk = csuv. éylyx; ûgy

lâtszik lyx képzôvel.

àanôk villa R., àenik C. = csuv. senik v. éenge, votj.

sanik.

,. usmen retek, mord. kusma = csuv. kusman; votj. kuà-

man.

Vgl. auch:

cser. munia fürdfl, türdöszoba, votj. mundo = csuv. mol$a v.

monja, tat. munöa. — [Vgl. wörterverz.]

„ sukur kenyér, czip6 = csuv. sukkur, votj. sukuri —
[Vgl. wörterverz.

1

Besonders zu erwähnen ist, dass tscher. sorvalas, wotj. éal-

voro von Budenz ausdrücklich für entlehuungeu aus dem tschu-
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wassisehen erklärt und auf ein vorauszusetzendes tschuw. *aalvar-
T

*éolvar- zurückgeführt werden (siehe Budenz 1. c, s. 419), vgl.

nuten wörterverz. s. v. àuhorînî.

Viele vergleichungen von tschuwassischen Wörtern nicht nur

mit turkotatarischen, sondern auch mit finnisch-ugrischen, mongoli-

schen, persischen, arabischen und russischen Wörtern kommen in

Zolotnickij's KopHcnott qyuamcKo-pyccKitt CJioBapb (Kasau 1875)

vor. Unter seinen tschuwassisch-permischen Zusammenstellungen

befinden sich mehrere, die ganz richtig sind, wie tschuw. joba

wotj. jubo, okéa : ukêo, vyr- : ar-, pora : bust, seskä : sà^ku, sâàek :

san /ky aaryk : syrj. êorfni, aolà : wotj. Sulo, soria : syrj. Maria (s.

196), taga : wotj. tahi, tüs : syrj. tu&, xar : wrotj. ka f, xaè : kaf.ii,

xoi&:kuzo, xan&:kuno; — zu beachten sind auch die vergleichun-

gen : tschuw. os-: syrj. vost-, mol'èa : wotj. mw'tUo, xybar : wotj. jV-

i;or, syrj. juer (vgl. unten wörterverz.). Ganz unhaltbar sind da-

gegen Zusammenstellungen wie: tschuw. akkyè 'schwan' : wotj.-syrj.

jus, vyj : 'kraft' : syrj. vin (vgl. unten s. 153), kajyk 'w ildes tier,

wildes geflügel' : syrj. kai (vgl. wörterverz. s. v. kojik), kiziû 'klein':

wotj. i fSi, putrat- 'trüben' : syrj. gudral-, xir 'winter' : syrj. tel, u. a.

Mit seiuen vergleichungen wollte Zolotnickt.t im allgemeinen ..die

bedeutuug und den Ursprung der tschuwassischen Wörter be-

stimmen*' (s. IV). Inwieweit er dabei an Urverwandtschaft zwi-

schen den verglichenen Wörtern oder an entlehnung in dieser oder

jener richtung gedacht hat, geht aus seinen worten nicht hervor.

Eingehender wurden die turkotatarischen demente im wotja-

kischeu zuerst von B. MunkAcsi in seiner abhaudlung „Votjak

nyelvtanulmânyok. I. Idegen elemek a votjâk nyelvbeu. A) Tö-

rök eredetü szôk és nyelvtani elemek" (NyK XVIII s. 55—155)

erörtert. In dem Wörterverzeichnisse zählt er, unter dem betref-

fenden lehnworte, die entsprechenden turkotatarischen Wörter auf,

uud dabei wird, wenn das wotjakische wort seiner ansieht nach aus

dem tschuwassischen entlehnt ist, oft das entsprechende tschuwas-

sische wort zuerst angeführt — nicht aber immer (vgl. z. b. die

u:rn 161 : pakar, 274 : hust, 281 : kuiki, 289 : kurok. 527 : urobo, uud

s. 149). 8. 149-150 erklärt er ausdrücklich eine auzahl (41) von
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den behandelten Wörtern für tsehuwa.ssisehe lehnWörter 1 und ineint,

dass sie älter «ils die tatarischen lehnwörter seien, weil es unter

denselben mehrere Wörter giebt, deren originale entweder veraltet

oder wenigstens in den jetzigen tschuwassischen dialekten nicht

nachweisbar sind; in dieses Verzeichnis sind jedoch nicht alle die

Wörter aufgenommen, welche im Wörterverzeichnisse als entlehnun-

geu aus dem tschuwassischen bezeichnet sind (z. b. n:r 226 :aki,

227 : apai, 311 : ana, 365 : kangelem, 394 : kuhnan, 439 : tukfàjsi).

Ks ist also schwer allein auf gruud der genannten abhandlung zu

sagen, welche Wörter Munkâcsi alle für tschuw assische lehnwör-

ter hält. Die bestimmung derselben wird jedoch durch sein im

jähre 1896 erschienenes wotjakisches Wörterbuch (A votjàk nyelv

szétâra) ermöglicht, wo die tschuwassischen lehnwörter mit „csuv."

(in klammern) bezeichnet sind. Die folgenden 57 wotjakischen

Wörter werden somit von Munkacsi richtig für entlehnungeil aus

dem tschuwassischen erklärt: akf, atja, apai, ar/ta, bultfr, burt.îin,

Inisket, bidono, encr, èrfksir, jubo, kaban, kalal-, kat, karas, kem-

deïe, kôrê, kis, kojik, kudo (Münk.: „csuv. tat.*
4

), kuno, kuro, ku-

rôk, kxisman, kuzo, murjo, pafair, sestr, (tysukjri, takan, fartêf, snska,

sel/k, sir, hdvor-, Hlan, tuktit.tsi, (Mna, (?) tsebar, ftipf, (?) fsnlges

(Münk.: „csuv. tat."), tiulko (Münk.: r csuv. tat.
u
),

ulmo, urobo,

uslom, (?) usto akajaèka, kätten, paid, (?) sarba, 6-uïjk, su rh, (?) 8afsa

ihifso), lumot, (?)ulyb, wSst, vèm*. (die 11 letztgenannten sind in

der obigen abhandlung nicht erwähnt, im wörterbuche aber als tschu-

wassische lehnwörter bezeichnet); ausserdem noch bxisturgan (NyK

XX s. 467—8) und jum (NyK XX s. 473; vgl. unten wörterverz).

— also in allem 59. Die herkunft einiger Wörter, die er im NyK
I. c. richtig für entlehuungen aus dem tschuwassischen angesehen

hatte, wird von ihm später im wörterbuche andere bezeichnet, vgl. :

abi (wbuch: „tat."), arlan („tat. csuv.
u
), bako („tör."), bus? („tat"),

keremet (nicht als lehnwort bezeichnet), ku/ki („tat. csuv."), ku/fm

1 Einige von diesen, wie: artxhui, buléou, kc'î<f:à'i, fayes, sa-

randyk, sir, vudor können jedoch nicht für entlehuungen aus dein

tschuwassischen angesehen werden, vgl. auch Mi nk. wbuch unter den

resp. Wörtern [s. 27, 142, 751, 133 (s. v. U-arindH% 461, 69«; bulzou

kommt in diesem wbuche nicht vor].
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( r tat."), taka („tat. csuv/'), ukso („tat. csuv.*). 1 Anderseits schreibt

MuNKAcsi in seinem Wörterbuche mit unrecht den folgenden Wör-

tern tschuwassischen Ursprung zu: êir 'baumharz' (syrj. Hr 'baum-

harz, teer'), Hz 'specht' (syrj. siz id.), äjd 'suppe' (syrj. s^d id.),

sipkon 'eine pflanze' [,.pH»nin>
u

, nicht: pilz ('goldbrätliug, reiske,

agaricus deliciosus'); die auf russisch „puKinn/ genannte pilzart

heisst wotjakisch: J. konj-yubi, auch: MU. kiz-gibj], tazat- 'reini-

gen', fiija 'weichsei kirsche'. Die drei erstgenannten können aus laut-

lichen gründen unmöglich aus dem tschuwassischen [vgl. resp. tschuw.

*syvyr, *syr (im heutigen tschuwassischen sogyr 'baumharz'); serai

'spelling'; àobyt 'suppe'; Münk. NyK XVIII s. 121, 122, 123) her-

geleitet werden; sie sind auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein-

heimische fiunisch-ugrische Wörter (vgl. auch Budenz MUSz., An-

derson Wandlungen s. 227, Verl., Wotj. ehrest, s. 107, n:r 916).

Die übrigen sind dagegen tatarischen Ursprungs [tat, ftepkän (vgl.

auch Paas. NyK XXXII s. 268-9); tat. tasa 'rein', davon ein

wrotjakisches eifectivum mit dem verbalsufllx -t- : tazat- (= taza -\- 1-)-

tat. èejâ, örjä (vgl. Verf., Zur. gesch. s. 26-7)].

In dem genannten Verzeichnisse der turkotatarischen lehnwörter

im wotjakischen zieht MunkAcsi auch entsprechende Wörter aus

anderen finnisch-ugrischen sprachen, u. a. aus dem syrjänischen

herau (vgl. die n:rn 18, 126, 159, 162, 166, 173, 222, 223, 306,

316, 335, 343, 38S, 390, 393, 394, 397, 411, 416, 418, 420—2, 424,

429, 437, 482, 494, 518, 530, 541, 566, 578). Da er aber im all-

gemeinen nicht näher bestimmt, aus welcher spräche das betref-

fende lehnwort ins syrjänische aufgenommen ist, so ist es auch

schwer zu sagen, welche Wörter Munkâcsi möglicherweise aus

dem tschuwassischen herleitet, Solche sind vielleicht: syrj. ftipan

1 Die übrigen wotjakischen Wörter, welche meiner auffassung nach

aus dem tschuwassischen stammen, hält Minkâcsi teils für entlehnungen

aus dem tatarischen, „türkischen" („tör.") od. russischen, teils für ein-

heimische Wörter; einige (wie: aijsir. hfigf, egget, k uz on, nemri,

«ett, tutttup, fsaraka, Marlon) kommen in MisKÀm's wörterbuche nicht

vor. Vgl. wörterverz. — Die unten von mir erörterten tschuwassischen

lehnwörter im wotjakischen belaufen sich (die unsicheren mitgerechnet)

auf 102.
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(n:r 343), kutonan (n:r 394), ttartni (n:r 411), Hr (n:r 418), Hz (n:r

42o), sukat (n:r 422) sjd (n:r 429), von welchen die drei erstge-

nannten in der that tsehuwassisehe lehnwörter sind (über Hr, Hé,

Sid vgl. oben; über sukar vgl. wörterverz. s. v. sukjrî). Für die

meisten übrigen fälle setzt Munkàcsi wahrscheinlich tatarischen

Ursprung voraus, denn s. 147 sagt er ausdrücklich, dass die turko-

tatarischen demente des syrjänischen ^hauptsächlich " aus dem ka-

santatarische stammen. 1 Unter den fraglichen Zusammenstellungen

Munkàcsi's sind jedoch noch einige, die meines erachtens tschu-

wassischen Ursprungs sind, nämlich syrj. Aran (Münk. n:r 159), Loh-

mar (n:r 335), JcoFta (n:r 390), tut (n:r 437) und möglicherweise

auch: sugon (n:r 166), majeg (n:r 397), juver (n:r 482), diep (n:r

530), tasma (n:r 578), vgl. unten wörterverz. ss. vv. hin, fèohnor,

hitto, tiü; sugon, majeg, jivor, (fiep, tasma. Die übrigen von Mun-

kAcsi herangezogenen syrjänischen Wörter sind teils einheimische

Wörter [wie: syrj. jubirtni, jurbitni, jurbîtnj (n:r 18), Aerol (n:r

416), 8er (n:r 421), tfaJcmjni (n:r 541)], teils durch Vermittlung des

russischen [wie: syrj. baSmak (n:r 126) < russ. 6aumaK, ot&ag (n:r

223)<russ. 04an>, karaul (n:r 306)< russ. Kapayjn», 2 balagan (n:r

316) < russ. 6ajaraui», kazna (n:r 494) < russ. Kaaua, sunduk (n:r

518)<russ. cynjryBT. 2
] oder aus irgendeiner iranischen spräche

[wie: syrj. pod (n:r 162, vgl. NyK XXV s. 385), kureg (n:r 393,

vgl. jetzt Munkàcsi Àrja és kauk. elem. s. 300—1), sur (n:r 424,

vgl. jetzt MünkAcsi 1. c, s. 545—6), ûàn (n:r 566, vgl. NyK XXV
s. 384)] entlehnt; turkotatarischen Ursprungs sind möglicherweise

syrj. sjrféik (n:r 222) und tun (n:r 173).

In einem öffentlichen Vortrag („lectio praecursoria"), den ich

im Zusammenhang mit der Verteidigung einer akademischen ab-

handlung im j. 1897 über die tschuwassischen lehnwörter im wot-

1 Die wenigen direkten tatarischen lehnwörter im syrjänischen

kommen hauptsächlich uur in dem südlichsten, dem „permjak"-dialekte

vor. wie z. b. syrj. P. dart 'schiesspulver' (Wikd.) < tat. dary; susa-

'Weberschiffchen' < tat. susa-, fsahak 'rotauge (fisch)' <i tat. éabak

(auch ins wotjakische entlehnt: têabak 'kleine karpf'enart; rotauge').

2 Für dieses wort wird von Munkâchi ausdrücklich eine ovon-

tuelle entlehnung aus dem russischen eingeräumt.
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jakischen und syrjänisehen hielt, führte ich, als beispiele, gegen 35

solcher wotjakischen Wörter an, deren tschuwassisehen Ursprung

schon Mi nkäcsi festgestellt hatte, und ausserdem noch die folgen-

den: wotj. avian, buJco, bukro, bus, bust, Uhu, jihul, kuiki, kutïm,

kuïto, kuzon, ? majcy, ? sugon,> taka, tumoso, turlo, uk<o, m/o; o und

syrj. mir (wotj. nur), kis (wotj. kiê), koita (wotj. kuCto), kusman

(wotj. human). ? majvg (wotj. majey), PsugoÄ (wotj. suyon), Sorfni

(wotj. sarfêi), fsarla (wotj. êurïo). Auf grund gewisser lautlichen

umstände hielt ich es .. für sehr möglich, dass die im wotjakischen

und syrjänisehen vorkommenden gemeinsamen tschuwassisehen lehn-

wörter schon zu der zeit aufgenommen wurden, wo die wotjaken

und die syrjänen noch eine einheitliche permische Volksgruppe bil-

deten*'. — In meiner abhandlung „Zur geschieht« des vokalismus

der ersten silbo im wotjakischen" führte ich auch einige tschuwas-

sische lehnwörter an, von welchen ich hier nur wotj. * kurhon (l.

c, s. 13, 32), Ymmifio (s. 40), tiiibor (s. 21, 39-40) und f&okmor

(s. 33) erwiihue [die übrigen hier behandelten tschuwassisehen lehn-

wörter (vgl. 1. c, s. 29—48) sind schon oben erwähnt).

In seiner tschuwassisehen grammatik: MaTepiajnj jmji n3Cjrtjto-

natiiii HynamcKaro n3bii<a giebt X. I. Asmauin (s. XVIII XIX) auch

ein Verzeichnis tschuwassiseher lehnwörter im wotjakischen (33

Wörter), von welchen die folgenden zum eroten mal — und richtig

— als cntlehnungon aus dem tschuwassisehen erwähnt sind: wotj.

atf.sir, hoJono, iyt\ jiray, ken, kadi (< tschuw. kann?), *ur-, trrki,

tai ('messing'), tatup. Auch die übrigen sind richtig als tschuwaa-

sische lehnwörter bezeichnet, ausser tap (vgl. unten s. 149), pi.f&i

(kein lehnwort) und sur (vgl. oben s. XXIII).

Neuerdings hat H. Paasonen in seinem aufsatze
,. Votjak-tö-

rök szoegyeztetésrk'* (XyK XXXII s. 257-70) auch einige tsehu-

wassisehe lehnwörter erörtert, Neue und richtige Zusammenstellun-

gen sind: wotj. la :ara < tschuw. pi/.ara. wotj. sukmun < tschuw.

suxman, wotj. srrf < tschuw. far.*, wotj. tnrsko {^turkkaui) < tschuw.

(orf.ika und wotj. fsumon.<"tschuw. ir.
t
ujnau: x (über wotj. juai

1 Als mir der aufsatz Paasunrx'h zuging, hatte auch ich mir diese

Wörter, mit ausnähme von h/zara. bereits als entlehnungen aus dem

tHchuwussiKchen angemerkt.
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vgl. unten wörterverz.). Dagegen kann ich nicht wotj. berno

'mühltrichter' (syrj. buriia), bifà : bitk pott 'es kitzelt', mftfz Vogen,

laich', purt 'messor', fiam 'sitte, art', féup : fSup kanni 'küssen'

und zur:zur-mu* 'dröhne' für tschuwassische lehnwörter halten.

Wotj. bifS kann kaum aus dem tschuw. Zol. pyèa 'eine art flechte

(ßoeua)' (nicht: rviszketés
u
) entlehnt sein, denn iu diesem falle hät-

ten wir im wotjakischen eine form *pi/éa od. *bj.f.ia zu erwarten

(vgl. unten s. 30 mom. 32 u. s. 27— 8). — Auch scheint es mir —
aus lautlichen gründen — nicht wahrscheinlich, dass wotj. mi<fz 1

aus irgendeiner alten tschuw. sprachform entlehnt wäre, vgl. tschuw.

Paas. Uêlfê, Zol. vyrèa ïogen' (vgl. Paas. 1. c, s. 264). — Wäre

wotj. -syrj. purt 'messer ans dem tschuwassischen (vgl. tschuw.

Paas. tpjiror, Zol. porda 'axt') entlehnt, so hätten wir in den

ersteren sprachen zunächst die formen wotj. *purto {*purti), syrj.

*porta zu erwarten (vgl. wotj. turto, syrj. torta < tschuw. turoa,

torDa) (merke auch die bedeutuugsverschiedeuheit). Wotj.-syrj. purt

ist wahrscheinlich ein einheimisches wort und mit wotj.-syrj. pur-,

ti. pure- 'beisseu', etc. zusammenzustellen (siehe Budenz MUSz.).

Auch Asmarin Gr. s. 92 stellt das permische und das tschuwassi-

sche wort zusammen, indem er, wenn ich ihn recht verstehe, für

das tschuwassische wort eventuell finnisch-ugrische herkunft voraus-

setzt; dieses ist jedoch schwerlich von kas. kir. osm. balta, sag.

palty 'axt' zu trennen (vgl. Asm. 1. c). — - Aus lautlichen gründen

ist wohl auch wotj. zur- nicht für ein tschuwassisches [vgl. tschuw.

Paas. tsêrê-xuji, *sor-xujrl, Uc\ sar-xurt, Zol. suru-xurt 'dröhne

[TpyTeub)'] lehnwort anzusehen (wotj. z = tschuw. y ?; vgl. unten

s. 14 mom. 12). Über wotj. berno (syrj. burna), êam und t'Sup

siehe unten s. 148, 151, 153.

In seiner historisch-ethnographischen Untersuchung über die wot-

jakeu — BoTHKfl s. 45—6 — hebt I. N. Smiknov hervor, dass man

„unmittelbare und dauernde beziehungen zwischen den bulgaren

und wotjaken nur in dém falle konstatieren kann, dass es unter

den türkischen lehnwörtern [im wotjakischen] eine beträchtliche

anzahl solcher Wörter giebt, die, nach ihren phonetischen eigen-

1 Vgl. fl. mäti 'rogen, laich'. Diese Wörter stellt schon Lind-

ström Suomi 1852 s. 63 zusammen.
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heiten, den [entsprechenden] tschuwassischen Wörtern am nächsten

stehen*, — vorausgesetzt nämlich, dass man von der théorie Rad-

loff's, Kunik's und Il'minsklt's über die nähere Verwandtschaft

zwischen dem tschuwassischen und der spräche der alten bulgaren

ausgeht (1. c, s. 45). Nach Smirnov (1. c, s. 46) lieferte die oben

genannte abhandlung Munkâcsi's (Votjak nyelvtanulmânyok I.) kein

material für eine solche folgeruug. „Hunderten, aus dem tatari-

schen entlehnten Wörtern können wir einige zehn aus dem tschu-

wassischen oder durch Vermittlung des tschuwassischen aus dem

arabischen oder persischen aufgenommene Wörter gegenüberstellen." 1

Nachdem er diese „einige zehn" (d. h. 13) Wörter, von welchen

jedoch makmir (o: makmir) 'katzenjammer' und taraai 'wage' (Wied.;

nicht ..TCJiera" — 'wagen') tatarischen Ursprungs sind, aufgezählt,

meint er, dass „der erste eiudruck, den diese kleine gruppe von

Wörtern macht, der eindruck der iucommeusurabilität ihrer bedeu-

tungeu ist. Neben Wörtern, welche sich entweder auf die höch-

sten kategorien der kulturorscheinungen, wie die Wörter zur be-

zeichnung der ewigkeit [imfr], des gesetzes [kaialtem], der Steuer

[kern], oder auf das gebiet des luxus, wie 'seide' [hurt&in], bezie-

hen, finden wir dergleichen Wörter wie 'wagen' [tarazi, d. h. 'wage'J

und 'katzenjammer' fmakmirJ. 2 Wir sehen hier nicht die Verbin-

dung, in welcher sie aufgenommen wurden." In anbetracht „der

eigeuheiten", welche für die tschuwassischen lehnwörter im wotja-

kischen charakteristisch sind, und auf grund dessen, dass es im

lande der (tatarischen) „ai-skischen fürsten" (im gouv. Kasan und

Wjatka) tschuwassische kolonisten gab, kommt Smtrnov (s. 47)

zu dem schluss, dass die weuigen tschuwassischen lehnwörter im

wotjakischeu in sehr später zeit („bt, no3AHtäray» nopy u
) und

eben durch Vermittlung dieser kolonisten aufgenommen wurden

(also im XV. Jahrhundert und später, vgl. 1. c. s. 51).

1 Vgl. jedoch Mink. a. a. o., s. 141) - 50, wo 34 wotjakische

Wörter ausdrücklich und richtig als entlehnungen aus dem tschuwassi-

schen bezeichnet werden; vgl. oben s. XX— XXI.
2 S. 50— 1 zählt Smirnov unter den „tatarischen lehnwörtern" im

wotjakisehen auch gegen 20 solcher Wörter auf, die thatsächlich tschu-

wassischen Ursprungs sind.
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Etwas anders scheint Smirnov IIcpMflKii s. 144 die beziehungen

zwischen den bulgaren und den „permjakcu" (d. h. den syrjänen im

gouv. Perm) aufzufassen Nachdem er, auf grund der genannten

arbeit- Munkäcsi's, einige „türkische" lehnwörter im „permjaki-

schen u [wie: tué 'korn, kern', sur 'bier' (vgl. oben s. XXIII), «n/r bat-

tel', sugon 'zwiebel', huiman 'rettich' êorfni 'rübe'; auch die entspr.

tschuw. Wörter werden herangezogen l

\ angeführt, behauptet er,

ohne sich auf die wichtige frage nach dem Verhältnisse der techu-

wassen zu den bulgaren einzulassen, dass „der türkische einfluss

hauptsächlich von den bulgaren nach Perm geleitet wurde". Zur

begründung dieser behauptuug führt er an, dass „die forscher [die

archäologen] schon lauge seine aufmerksamkeit auf die ähnlich keit

zwischen vielen „tschudischcu" und bulgarischen gegenstanden ge-

richtet haben". Auch könne man annehmen, dass es unter den

permiern bulgaren nicht nur als kaufteilte sondern auch als kolo-

nisteu gab, da ja „im südlichen teile des permjakischen landes",

in den kreisen Ochansk und Perm ausiedeluugen namens Bulgary

(Byjirapw) vorkommen (Cnncoin» naccjieHHMXT» Mtcn üepMCKofl ry-

öcpHin, & Xl 25, 4515). Obschon dies für sich allein nicht viel be-

weist, muss doch zugegeben werden, dass der Verfasser auf die

richtige spur gekommen war. Hätte er in diesem zusammenhange

die tsehuwassischen lehnwörter im wotjakischen zu einer aberma-

ligen erörterung vorgenommen, hätte er vielleicht gefunden, dass

die berührungen zwischen den bulgaren und den permischen Völ-

kern viel umfangreicher und bedeutsamer waren, als er zuvor an-

genommen.

Die weise, in welcher der vorerwähnte Verfasser die tschu-

wassischen lehnwörter im wotjakischen behandelt, hat schon E. N.

Setälä JSFOu. XVII,* s. 36— 7 ius rechte licht gesetzt. Er weist ne-

benbei richtig darauf hin, dass „der tschuwassische einfluss sich auch

auf die syrjänische spräche erstreckt und uns unzweifelhaft auf die

zeit zurückführt, wo die jetzigen permischeu stamme näher bei einan-

1 Hier stellt Smirnov auch syrj. P. Senne t 'zäum' mit einem

tschuw. cermeè (<iepMeii>, die bedeutung nicht angegeben) zusammen.

Kommt ein solches wort im tschuwassischen wirklich vor? In den mir

zugänglichen tschuw. quellen ist das wort nicht zu rinden.
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der wohnten, so dass der verkehr zwischen ihnen noch nicht un-

terbrochen \\ar
u

, und setzt voraus, dass „eine genauere Unter-

suchung dieser thatsache sicher sowohl die alte geschiente der per-

mischen stamme, wie auch die bulgarische frage beleuchten würde*'.

Ich hoffe, dass diese Voraussetzung durch die folgende sprachliche

Untersuchung wenigstens eiuigermassen bestätigt werden kann.
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Die wichtigsten kriterien der tschuwassischen

lehnwörter.

1. Tschuw. wirj. o, au. u der Stammsilbe entspricht oft ei-

nem a (ä) der anderen turkotatarischen sprachen (vgl. Radl. Phon.

§ 116, Asm. Gr. s. 69—70). Dieses tschuwassische kennzeichen

spiegelt sich z. b. in den folgenden in die permischen sprachen

aufgenommenen lehnwörtern wider: wotj. bukro, bokro 'kornrade

(agrostemma githago)' = tschuw. pokra, pukra id.; vgl. kas. bschk.

bakra
|
wotj. busj 'feld' = tschuw. pozu, puzî id.; vgl. kas. basyu,

basu wotj. kurotno 'ulme' = tschuw. xorama, %urama id.; vgl. kas.

tob. bschk. tel. karama wotj. Aulo 'peitsche' = tschuw. éola id.;

vgl. jak. talax wotj. Mir-, syrj. sor- 'stief-' (in Zusammensetzungen

wie: wotj. bur-mumi, syrj. Sor-mam 'Stiefmutter') = tschuw. aor,

sur? 'hälfte, halb-, stief-'; vgl. kas. bschk. jarty, jarym, alt. jartyk,

jarym, osm. jary wotj. turto 'femerstange, deichsel', syrj. torta-

'krücke od. rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getrei-

des' = tschuw. toroa, turoa 'deichsel'; vgl. kas. bschk. tarta
|

wotj.

tursko, tufsko 'feuerhaken' = tschuw. torfêka, turoz'faa id.; vgl. kas.

tärtöaka, alt. tartka
J

wotj. ukJto 'geld' = tschuw. oksa, uksa id.;

vgl. kas. kkir. sag. leb. tel. alt. akèa, kom. misch, bar. tob. akca, kir.

aksa, bschk. aksa, krm. axcy, kar. T. axca, kar. L. axcy, osm. akcä,

koib. akta
|

wotj. ulmo, syrj. ulmö 'apfcl' = tschuw. ohna, ulma

id.; vgl. kas. kir. kkir. tob. bschk. ad. kom. krm. uig. tar. dsch.

alraa, osm. alma.
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2. Tschuw. a der Stammsilbe entspricht oft einem i des Wolga-

tatarischen, einem à der östlichen tnrkotat. dialekte (vgl. Radl.

'.Phon. äiIGj.-jÄsi. Gr. s. 63—4). Tschuwassische lehnwörter sind

.
.also, z/.b. w.ôtj! .aka : àka-jaèka 'ein grosses, im frühling vor dem

'aèî^-gjfeMneSop'ferfest' (eig. „pflugsuppe") = tschuw. aea 'pflüg';

vgl. kas. bschk. tob. ik-, osm. seid. dsch. ad. sart. uig. âk-
1
wotj. aman :

tuSmon-aman 'ein böser geist, der das vieh mit krankheiten plagt'

= tschuw. *aman (vgl. tschuw. amak 'viehseuche, aman 'beschädigt

werden'); vgl. kas. bschk. imgäk, kom. dsch. uig. kar. ämgftk, krm.

osm. ad. ämäk
|

wotj. Jcaban 'schober' = tschuw. kaBan id.; vgl.

kas. tob. kib&n, bar. kom. käbän
|

wotj. ka/hjr- : Tcansiranj 'ermat-

ten, erschöpft werden' = tschuw. Jcanzzr 'unruhig, eng, (adv.:) schwer,

unbequem' (eig. „nicht breit"; kan- -f- -sar)\ vgl. kas. bschk. kty,

tar. alt. tel. küär. uig. ls&r\
|

syrj. karta 'viehstall, Viehhof = tschuw.

karoa 'gehege, Umzäunung, zäun, hof, viehstall'; vgl. kas. kirtä 'Um-

zäunung, zäun'
I

wotj. katan- : katanfêi 'decke von leinwand zur be-

deckung der kleider in der Vorratskammer, bettvorhang' = tschuw.

kadan 'calico, eine art zeug', katan : katan-pif 'nesseltuch u. a. dünnes

zeug', kaDam-Bir 'leinwand'; vgl. kas. kitän, tel. alt leb. schor. kä-

dftn, krm. kom. osm. kätän.

3. Im tschuwassischen entspricht das $ der Stammsilbe oft

einem a der anderen turkotatarischen sprachen (vgl. Radl. Phon.

§ 116, Asm. Gr. s. 73). Aus dem tschuwassischen stammen somit

z. b. wotj. kärS
t
k§rê 'steuer' = tschuw. xyra id.; vgl. kas. tob. dsch.

osm. xara$
|
wotj. styi 'gesund' = tschuw. siv id.; vgl. kas. kir. sau,

dsch. sao, ad. sag
|

wotj. sçsir 'verstümmelt, krüppel, hinfällig' =
tschuw. eyvzyr 'ungesund'; vgl. kas. sausyz-, bschk. hauhyt.

4. Tschuw. j tritt bisweilen im anlaut auf in Wörtern, welche

in den anderen türksprachen vokalisch anlauten (vgl. Radl. Phon.

§ 189, Asm. Gr. s. 99). Tschuwassische lehnwörter sind mithin

z. b. wotj. jiray 'grenze, rain, furche' = tschuw. jfran id.; vgl. kas.

yzan, bschk. ytan
|

wotj. jubo 'pfähl, säule' = tschuw. jom,juBa id.;

vgl. kir. schor. küär. sag. koib. obä, bar. oba, alt. tel. obo, alt.

obo, obö wotj. jiuti, juii 'trauer, kummer, herzensbitterkcit' =

tschuw. jih'à *bittei'; vgl. kas. âôe, bschk. äse, krm. aôy, alt. tel.
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kkir. kas. krm. aeu, kir. aèày, osm. ad. a$y, uig. agyk, tar. aèik,

jak. asy.

5. Die im tschuwassischen mit v anlautenden Wörter ent-

sprechen meist vokalisch anlautenden in anderen turkotatarischen

sprachen (vgl. Radl. Phon. § 189, Asm. Gr. s. 78): wotj. venu

'hülfe, freiwillige hülfsarbeit' = tschuw. vimä id.; vgl. kas. bschk. ömä.

6. Das anlautende tschuw. k entspricht oft dem turkotata-

rischen j (vgl. Radl. Phon. § 189, A§m. Gr. s. 97): wotj. ^'/"Sturm-

wind* = tschuw. kit 'wind'; vgl. kas. jü, bschk. dsch. osm. ad. jel,

alt. jü, jel
I

wotj. kulfi 'tuch' = tschuw. kulß id.; vgl. kas. bschk.

jaulyk, osm. ad. jaglyk
|

wotj. Sur-, syrj. kor- 'stief-' = tschuw.

éor, kuri 'hälfte, halb-, stief-'; vgl. kas. bschk. jarty, jarym, etc.

(vgl. oben. mom. 1), u. a.

7. Ursprüngliches inlautendes 1 ist im tschuwassischen in

einzelnen Wörtern geschwunden (vgl. Asm. Gr. s. 92): wotj. kcn

'Schwiegertochter' = tschuw. kin id.; vgl. kas. bschk. küen, kir.

kkir. sag. koib. ktsch. kelin, tar. krm. alt. tel. küär. kälin, ad. kom.

gälin, osm. g'&lin
[ wotj. kiè, syrj. kik 'weberkamm' = %dk 'schwert;

weberkamm'; vgl. kas. alt. tel. uig. osm. ad. krm. kylyc, küär. kom.

kylyc, bschk. sag. koib. kylys, alt. schor. leb. kumd. kir. kylyô.

8. Bisweilen weist das tschuwassische im inlaut einen nasal

auf, wo manche andere türksprachen nasallose formen zeigen (vgl.

Asm. Gr. s. 94). Als tschuwassisches lehnwort muss demnach wotj.

citer, syrj. mir 'sattel' bezeichnet werden : vgl. tschuw. enär, jjfier

id., vgl. kas. bar. Jjär, bschk. ejär, tob. iär, kir. iär, er, alt. tel.

leb. &r, krm. ad. kom. osm. ajar, tar. dsch. ägär, dsch. auch igär,

— jak. yqyr.

9. In- und auslautendes tschuw. r entspricht oft einem j der

anderen turkotatarischen sprachen (vgl. Asm. Gr. s. 95): wotj. kir- :

kirki {=kir-\-ki) 'schwager' = tschuw. h>rü id.; vgl. kas. kejäu,

tob. leb. küär. tar kuj&, kom. ktijäu, dsch. küjägü, kkir. küjö, kir.

k^jöfi, alt. tel. kfijfi, krm. güjäw, gttjfi.

10. Das tschuw. k entspricht oft einem ô (o, à, s) und

das tschuw. x (im inlaut) einem 6, $ (i) der anderen türk-

sprachen (vgl. Radl. Phon. § 189, Asm. Gr. s. 100—1): wotj. bu-
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êono 'mann der franenschwester' = tschuw. patana id.; vgl. kas.

baga, bschk. basa, dsch. osm. baganak wotj. iêke 'in diesem falle,

es scheint, wohl',? syrj. eêke 'doch, mal' = tschuw. dêke, dê 'ja, doch,

gewiss'; vgl. kas. iö, tel. &Ô, kir. ia, alt. es
|

wotj. juiêijuêi 'traner,

kummer, herzensbitterkeit' = tschuw. jät 9 'bitter'; vgl. kas. aie, osm.

ad. a£y, etc. (vgl. oben mom. 4)
|

wotj. uMo 'geld' = tschuw. utea

id.; vgl. kas. kkir. sag. leb. tel. alt. aköa, etc. (vgl. oben mom. 1).

11. Tschuw. r entspricht oft dem inlautenden und besonders

dem auslautenden z der anderen turkotatarischen sprachen. Als

tschuwassische lehnwörter sind also die folgenden Wörter zu be-

zeichnen: wotj. bultir 'bruder od. Schwester der frau' = tschuw.

pvloh 'jüngerer bruder od. jüngere Schwester der frau'; vgl. kas.

bschk. kir. osm. baldyz wotj. jiratj 'grenze, rain, furche' = tschuw.

jfran id.; vgl. kas. yean
j

wotj. kudjr- : hudjri 'gebrämo (an mut-

zen)', mjji-kudjro 'mit bib er gebrämt' = tschuw. x°nDnr 'biber';

vgl. kas. bschk. kondoz, kir. osm. dsch. kunduz. — Gleicherweise:

wotj. ayair 'eng' = tschuw. antlr id. (vgl. kas. insez, kir. enaiz, krm.

ad. osm. änsiz); wotj. erfJcsfr 'wider willen' = tschuw. irikaer id.

(vgl. kas. ireksez, kir. eriksiz); wotj. kafajr- : kaHtjrhnj 'ermatten,

erschöpft worden' — tschuw. Jcantw 'eng, schmal, schwer, unbe-

quem, unruhig
;
wotj. sçsir 'verstümmelt, krüppel, hinfällig' = tschuw.

syvzyr 'ungesund' (vgl. kas. sausyz-) (tschuw- -si'r, -wr, -tîr, -zw =
kas. -sea, kir. krm. ad. osm. -siz: ein negative od. karitive adjek-

tive bildendes suffix).

12. Ursprüngliches auslautendes k (x) ist im tschuwassischen

oft geschwunden (vgl. Raul. Phon. § 293, Asm. Gr. s. 85): wotj.

baêono 'mann der frauenschwester* = tschuw. put ana id.; vgl. osm.

dsch. baganak
|

wotj. htno 'gast' = tschuw. %f>na id.; vgl. kas.

bschk. konak, bar. kir. schor. kom. dsch. osm. konak, kar. konax,

uig. osm. bosn. dsch. konuk wotj. hdo 'peitsche' = tschuw. sola

id.; vgl. jak. talax.

13. Auslautendes tschuw. m entspricht bisweilen dem n der

übrigen türkspracheu (vgl. Asm. Gr. s. 93, Radl. Phon. § 289):

wotj. itpn 'd reschtenne' = tschuw. idem, jdriem id.; vgl. kas. idän,

tur. itan, dsch. ädün.
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Ausserdem lässt sich der tschuwassische Ursprung eines lehn-

wortes aus manchen anderen, teils lautlichen, teils semasiologischen

kriterien erkennen; auch kann die Verbreitung nicht nur des turko-

tatarischen, sondern auch des permischen Wortes in einzelnen fäl-

len bei der bestimmuug der Originalsprache von belang sein. Dar-

über näheres im Wörterverzeichnis.

Besonders zu erwähnen sind hier diejenigen lehnwörtcr, deren

tschuwassische originale auf dem turkotatarischeu Sprachgebiete

ganz allein dastehen, ohne dass mau, so viel ich weiss, bisher ent-

sprechende oder verwandte Wörter aus den anderen türkspracheu

hätte aufweisen können. Diese sind:

wotj. bizara 'ziesel, Zieselmaus; iltis' - tschuw. pfzara 'iltis'

(Zoi..: 'murmeltier').

wotj. Uka : iska-vin 'verwandter, nachbar, freund' (vjn = 'jün-

gerer bruder'), uarm-iska 'schwager (frauenbruder), der älter als

die frau ist' = tschuw. oêkej 'mein schwager (mannesbruder), der

älter als mein mann ist'.

wotj. kemdele, kandelem, kangelem 'zeuge' = tschuw. künde-

l&n, küldelft'n id.

wotj. kuhnan, syrj. kuStnan 'rettich' = tschuw. k»sman, kus-

raan id.

wotj. obida 'waldgeist, Waldteufel' = tschuw. obîdo. 'äffe'.

syrj. P. parga 'in der flachshechel zurückgebliebene flachs-

flocke, schabsel' = ? tschuw. pargâ 'büschel (iLioiem»)'.

wotj. üukjri 'brodlaib' =? tschuw. &nkk»r, xß/r, éukur id.

„ «artf.f, sartt&j, syrj. torkni, sort/ri 'rübe' = tschuw. sa-

nk id.

wotj. sett 'zopfband' = tschuw. Aio o 'flechte, zopf

.

„ Sat 'vielleicht; sogar' = ? tschuw. tat 'vollkommen, ganz,

völlig, durchaus' (vgl. wörterverz.).

wotj. èa/sa 'dünne (lange) stange'
|

sufso 'rute, gerte' =?

tschuw. ëah'i'a 'lange stange'
j

i>z<> 'stock', àoèa 'lauge stange'.

wotj. Silutif ijlan 'binse, schilf — tschuw. àylan dorngebüsch,

dornenstrauch, Schachtelhalm (equisetum)'.

wotj. tui 'messing' = tschuw. tuj id.

„ tuk/à/êi 'brautwerberin' = tschuw. t*xlttf&, tj%la
t
Dz'f id.
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wotj. ugî, ugs 'ohrring' =? tschuw. ogeî, utjoî 'ring'.

Vgl. anch wörterverz. s. v. sarba.

Die künftige erforschuug des turkotatarischen wortmaterials

wird wahrscheinlich wenigstens für einige der angeführten tschu-

wassischeu Wörter entsprechungen aufweisen können. Es ist aber

anderseits auch möglich, dass in irgendeinem falle die tschuwassen

die empfangenden, die permier aber die gebenden waren, oder auch,

dass sowohl die früheren wie die letzteren unabhängig von einan-

der das wort aus einer gemeinsamen quelle aufgenommen haben.

Die gründe, warum wir die fraglichen permischen Wörter für lehn-

wörter aus dem tschuwassischen halten, werden im Wörterverzeich-

nisse näher dargelegt werden.
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Die Vertretung der laute.

A. Die konsonanten.

Die verachluflslaute.

1. Den tschuwassischen stimmlosen "tenues" k, t, p entspricht

im allgemeinen wotj.-syrj. k, t, p, z. b.

wotj. hufto, syrj. kotta 'garbe' = tschuw. KWe,
„ ken 'Schwiegertochter' = tschuw. kin,

„ ukéo 'geld' = tschuw. ukéa,

„ üokmor 'keule', syrj. têekmar 'schlägel' = tschuw. ôokmar,

„ éààka 'blume' = tschuw. êeêke,

„ sanik 'grosse gabel' = tschuw. säfok,

„ tuktä/M 'brautwerberin' = tschuw. tßla W.

t,
tjè, syrj. tué 'korn, kern' = tschuw. toà,

„ Sumot 'samstag' = tschuw. èumat,

„ pakar 'magen' = tschuw. pagar,

„ paleê, syrj. peljê
'

Vogelbeere' = tschuw. pife§,

„ p$rifS, syrj. pjrjfé 'brecheisen' = tschuw. pûrûô.

Über wotj. âartfèi, syrj. Aorf,U, forMi 'rtibe' = tschuw. .sank

vgl. wörterverz.

2. Es ist jedoch zu merken, dass einem anlautenden tschuw.

k, t (?), p in den permischeu sprachen auch die entsprechenden

stimmhaften g, d (?), b entsprechen können, z. b.

wotj. gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. knmaa,
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wotj. dol- : do l-aJc 'ganz, völlig' =? tschuw. toU, 1

„ befièi 'älterer brader' = tschuw. pio'/ej,

„ b$d, bjt, syrj. bjd 'ganz, vollständig', vgl. tschuw. pttiî-

'vollendet werden', p^D^m 'ganz, vollständig',

„ bizara 'ziesel' = tschuw. phara,

„ bßgi 'bürzel der Vögel' = tschuw. pfig'er'e,

„ buko 'kummetbogen' = tschuw. pw*,

„ bukro 'korurade' = tschuw. pukra,

„ bultir 'brader od. Schwester der frau' = tschuw. puhir,

„ burftin 'seide' = tschuw. pur/in,

„ bus 'nebel, dampf = tschuw. pmt,

„ biusi 'feld' = tschuw. puzi
y

„ busket 'nachbar' = tschuw. poekil',

r busturgan 'alp\ vgl. tschuw. pos-,

„ busono 'mann der frauenschwester' = tschuw. pitz'ana.

Bekanntlich kommen im heutigen tschuwassisehen im absolu-

ten anlaut von den verschlusslauten nur stimmlose "tenues" vor

(vgl. Radl. Phon. §§ 189, 205, Münk. NyK XXI s. 9, Aäii. Gr. s.

16—7). Da aber ein Übergang von anlautendem k in g, t in d,p in

b im wotjakischen oder syrjänischen im allgemeinen nicht nach-

weisbar ist, 2 so müssen wir folgern, dass die mit stimmhaftem ver-

schlusslaute anlautenden tschuwassischen lehnwörter in den permi-

schen sprachen zu einer zeit aufgenommen wurden, wo es im tschu-

wassischen noch, wenigstens dialektweise, auch mit stimmhaftem

verschlusslaut anlautende Wörter gab. Dass das tschuwassische in

einer früheren période auch stimmhafte versehlusslaute im anlaut

kannte, davon legen auch die „ugrisch-türkiseheir', resp. „alttschu-

1 Vgl. auch wörterverz. b. v. dun.

* In einzelnen, seltenen fällen ist ein Wechsel zwischen stimm-

haften und stimmlosen anlautenden verschlusslauten in den permischen

sprachen zu beobachten, wie: wotj. kut, syrj. gut 'fliege' wotj. ha,
syrj. gnz 'paar'

j

syrj. grgor, Wikd. syrj. P. auch: hjker 'umher'
|

syrj. di, Cahtr. I. ty (nach meinen aufzeichnungen auch in I.: di) 'in-

sel' syrj. S. dii'edni, syrj. L. tifednj 'necken, reizen'
|

wotj. pubi,

Mink. S. auch: bubj 'fiisscheu' wotj. pizjini, Miink. Ö. auch: ft/i/jnj

'spritzen (wasser)'.
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wassischen" lehnwörter im magyarischen zeugnis ab, vgl. z. b. magy.

boijii 'kalb' = tschuw. piru id. (kas. bysau), magy. bono 'erbse'

= tschuw. p»rz'a, pir/a id. (kas. boröak). »

3. Dem tschnwassischen stimmlosen rmedia-
u

o entspricht

im wotjakischen k, z. b.

wotj. akt, aka 'altere Schwester' - tschuw. ao/, äkka,

r aka in aka-jaska 'ein im frnhüng gefeiertes opferfest

vor dem ackern' = tschuw. aca,

r huko 'kummetbogen' = tschuw. pn§ft
t
pilkki,

r pakar 'magen' = tschuw. pagar,

r sakan 'bastdecke' = tschuw. ftacan,

,. taka 'hammel' = tschuw. taaa,

„ terkj 'schüssel' = tschuw. tirod,

r féaraJça 'kugel' = tschuw. tarrana,

Dagegen wird das tschuwassische, einem t) folgende a durch

wotj. g vertreten:

wotj. eygei 'schw&gerin' = tschuw. igee,

„ tiygiri 'achse' = tschuw. tiijadl.

Vgl. unten mom. 6.

4. Dem tschnwassischen d, o entspricht in den permischeu

sprachen teils t, f, teils d, U.

1) d, d = t, f:

wotj. hultir 'bmder od. Schwester der frau' = tschuw. puloîr,

„ tï/m, ifim 'dreschboden' = tschuw. idem, jjoctn,

syrj. karta 'viehburg' = tschuw. karoa,

wotj. katan- : katanfti 'bettvorhang' — tschuw. kadân, katan,

r kutto, syrj. koita 'garbe'= tschuw. Rnto'c,

r setj 'zopfband' = tschuw. Hd'o,

„ turto 'gabeldeichsel', syrj. tarta- = tschuw. turoa, toroa.

1 Vgl. MunkAcbi Keleti Szemlc II (1901) s. 311: „ denn
das« im „ugrischen" (o:„ugrisch-türkischen"] und innerhalb dessen

wahrscheinlich auch in dem „alt-cuwasischen" dialekte das gemein-

türkische b als b ausgesprochen wurde, das stellen ausser allen zwei-

fei die ugrische lautbildung besitzenden ungarischen Wörter beka, békô,

besenyö, bika, büinea, birka, borjtt, borsö, bolcso und andere Wörter."
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2) D, />'= d, <T:

wotj. boctono 'wachtel'=? tschuw. poo ana,

„ bid (bit), syrj. bjd 'ganz, vollständig', vgl. tschuw. pz-

Ddm, pfioXm,

r kemdere, kandelem 'zeuge'= tschuw. kündeIän,

„ kudj, syrj. hud 'korh von rinde*= tschuw. kunoî,

„ obida 'waldteufel' = tschuw. obÎd'û, ustoe,

„ oido 'wohlan! auf!' = tschuw. ajoa,

„ udjs, syrj. ados 'strich ackerlandes', vgl. tschuw. onfm.

Vgl. unten mom. 6.

5. Dem tschuwassischen n entspricht in den permischen

sprachen teils p, teils b.

1) B=p:

wotj. apai 'Ältere Schwester' = tschuw. *aiiaj, appaj,

„ tfpjr : tjp$r kamt 'stampfen (v. pferde)' = tschuw. ff«fr,

„ ftipf, syrj. tHp 'küchlein' = tschuw. fxasa.

2) B = b:

wotj. abi 'Schwiegermutter' = tschuw. am,

,. gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. Tc^mm,

,. jubo 'pfähl' = tschuw. jubü,

r kaban 'schober' = tschuw. kasan,

„ obida 'waldteufel' = tschuw. obidü,

r Sabala, syrj. »ahala 'brettchen am pflüg' = tschuw. èa-

bala.

,. fsfber 'schön' =? tschuw. fHser,

,. fêibor 'bunt' = tschuw. f&tmir,

„ umbo 'wagen' = tschuw. uraRa.

Vgl. unten mom. 6.

6. Die stimmlosen r mediae" a, d (n), b, wie auch die stimmlosen

Spiranten r(r'), kommen, wenn wir von densandhierscheinungen

absehen, im tschuwassischen nur im inlaut in intervokalischer Stellung

und weiter zwischen einem vorangehenden nasale, liquida od. rhîilbvo-

kalu und einem vokal vor (vgl. Mi nk. NyK XXI s. 8-9, Asm. Gr. s. 16).

Dialektweise können sie aber oft mit den entsprechenden geminier-
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ten „tenues resp. v fortes'* wechseln, sogar derart, dass die frag-

lichen einfachen und geminierten konsonanten einander in verschiede-

nen dialekten wechselseitig entsprechen, z. b. wirj. Kurm. aei~ an.

Bu. akka 'ältere Schwester', an. Bu. ü.fo/r~ wirj. Kurm. énkknr 'brod'
|

wirj. Kurm. ao'i~ an. Bu. atte 'vater', an. Bu. turDan ~ wirj. Kurm.

Mtan 'hecht'
|
an. Stafr — wirj. Stppfr 'ein musikinstrument'

|

wirj.

Kurm. fo/e~an. Bu. kêêse 'filz' (vgl. Asm. Gr. s. 40—41, Münk.

NyK XXI s. 23). 1 Der kozmodemjansche dialekt hat bisweilen

die einfache „tenuis", z. b. wirj. Kozm. a£.f~ an. Bu. aef 'siehe

da!', wirj. Kozm. èamka an. Bu. êamea 'stirn' wirj. Kozm. to-

ttr ~ an. Bu. tuofr 'tucb', wirj. Kozm. U>i<nn ^ an. Bu. fottim 'fin-

ster' (vgl. Asm. Gr. s. 357, 360). Auch da, wo die geminierten

konsonanten vorkommen, scheint der erste koinponent ganz kurz,

vielleicht uberkurz zu sein. Darüber sagt Asmarin Gr. s. 44:

„Überhaupt ist zu bemerken, dass die gemination der tschuwassi-

schen konsonanten — — in flüchtiger rede nicht ganz klar lautet,

z. b. an. atte 'vater' wird manchmal wie zwischen atte und ate lie-

gend ausgesprochen* (also etwa: a'te). Bemerkenswert ist, dass

der fragliche konsonantenWechsel bisweilen mit dem Wechsel des

accents in Zusammenhang zu stehen scheint: an. p<>e<> ~ wirj.

pukki- 'fasspfropf, an. ti-fo ~ wirj. Httr 'euter' (siehe Münk. 1. c),

wirj. pö'ge ~~ an. pukki 'kummetbogeu', sy'ba ~ syppy' 'knie (am

rohr, Strohhalm etc.)', an. tudy'r~ wirj. tottyr 'tuch' (Ahlqv. haud-

schr.).

Wir sahen schon oben, dass den tschuwassischen <?, d, b, wel-

che also dialektweise bisweilen mit kk (% k), tt (% t), pp (>>p, p)

wechseln können, in den permischen sprachen teils g, d, b, teils

k, t, p entspricht. In ähnlicher weise entspricht dem tschuwassi-

schen r im wotjakischen teils g, teils k, und dem tschuwassi-

schen z, z teils z, teils #, s (siehe unten mom. 10, 15). Diese

doppelte Vertretung muss meines erachtens in irgendeinem Zusam-

menhang mit dem genannten tschuwassischen konsonantenwechsel

stehen, welcher vielleicht in einer früheren période der spräche viel

1 Ein ähnlicher Wechsel kommt auch in gewissen fallen bei der

wortbiegung vor, vgl. Asm. s. 41 folg.
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allgemeiner war als jetzt. Ich glaube, dass der tschuwassische Wech-

sel kk ~~ «, tt ~ o u. s. w. auf eisen ursprünglicheren Wechsel *k

*g, *t — *d u. s. w. zurückgeht, und dass eben dieser ursprüng-

lichere Wechsel sich in der obenerwähnten doppelten Vertretung in

den pennischen sprachen wiederspiegelt (tschuw. *k > penn, fc,

tschuw. *g > perm, g, u. b. w.).

7. Dem tschuwassischeu ti, entspricht in den permischen

sprachen fi, f#, z. b.

wotj. tiarakn 'kugel' = tschuw. *tiaraoa,

twrlan, fiarlan 'fischmöwe' = tschuw. fmrlan, Harlan,

„ f&ek, rieh „da hast du! siehe da! - = tschuw. tsiik, tsüfc,

„ ttibor, tsibor 'bunt' = tschuw. fitaar,

„ fHpt, rtfp/, syrj. As?p 'küchlein' = tschuw. ftow,

fsokmor, tiokmor, syrj. fêokmar Schlägel' = tschuw.

èokmar,

„ tiumon, syrj. Wuma?i 'gefass von birkenrinde' = tschuw.

+ 6tujnan,

„ téufài 'eine hantkrankheit' = tschuw. ffaui*,

„ ft/tffy 'säge' =? tschuw. pfrfjfc/,

tufsko « *turtsko) 'ofenkrticke' = tschuw. torfikn.

In einem beispiele hat das wotjakische fj : wotj. (Sana, tsatja

'dohle' = tschuw. wirj. Kurni, tiana, wirj. Kozm. Uayga.

8. Tschuw. o'z, dz (dial. W, rt) wird ebenfalls durch fi, fs

ersetzt, z. b.

wotj. be/ie, bctSêi 'älterer bruder' = tschuw. pi.o'Zi, pifii,

pi
(
Dxej,

„ ka/st, ka.tii 'schere'— tschuw. %ajrDz'f, %atfî,

kuntii 'stiefelschafV = tschuw. kung'i, konôi,

r tuktàtsi, tukiàfit 'brautwerberin' - tschuw. ifxlanz'i,

tîklaW,

„ fiufij 'eine hautkraukheit' = tschuw. efap'z*'; riüfiü.

Digitized by Google



— 13 —

Die Spiranten.

9. Die stimmlose palatale spiralis % des tschuwassischen wird

iu den permisehen sprachen durch k vertreten, z. b.

wotj. kaC 'jetzt' = tschuw. jaf,

« *#, syrj. *t<4 'weberkamm' = tschuw.

„ kudsr- : mjjj-kudiro 'mit biber verbrämt' = tschuw. x";i»"r,

r kulim 'kaufgeld für die braut' = tschuw. xolym,

v hin, syrj. kan 'fürst, könig' = tschuw. %un, %on,

„ kuromo 'ulme' = tschuw. %urama,

r kuzon 'die Stadt Kasan' = tschuw. y.uzan,

kuio 'wirf, syrj. kuzç 'waldonkel' = tschuw. %u*a,

„ fttiÄro 'kornrade' = tschuw. poxm,

„ «uibiian, syrj. mkman 'kaftan' = tschuw. suxman,

„ 8*wlik 'gesundheit' = tschuw. syviyx,

„ xelgk 'sonde' = tschuw. -fyV/x-

Betreffs des auslautes in wotj. tutyup «. *tulup) 'waise' =
tschuw. t"l»x vgl. wörterverz.

10. Dem tschuwassischen r (stimmlosen y) entspricht teils

k, teils g.

1) v = k:

wotj. kuikj 'kummer, sorge' = techuw. xnjvt, %ojvt,

2) r = g:

wotj. igt 'uhu' = tschuw. «r**,

„ 8ugon, syrj. sugon 'zwiebel' =? tschuw. sugân,

„ taga (auch: tofta) 'hammel' = tschuw. tora (auch: tarn).

Vgl. oben mom. 6.

11. Dem tschuw. j entspricht im wort- und silbenanlaut

j, z. b.

wotj. jaëka : aka-jaika („pflug-suppc') = tschuw. jaska,

„ jirat) 'grenze, rain' = tschuw. jiran,

„ jubo 'pfähl' = tschuw. jusa,

. jutSi 'herzensbitterkeit, kummer' = tschuw. jüz j,
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wotj. kojik 'elentier' = tschuw. kajik,

-t,
rnajeg, syrj. rnajeg 'stange' =? tschuw. majak,

,, murjo 'Schornstein' = tschuw. muijâ.

Im wort- und silbeuauslaut entspricht dem tschuw. j dagegen

wotj. i, z. b.

wotj. apai 'ältere Schwester' = tschuw. appaj,

,, bc/iéji 'älterer brader' = tschuw. pio'zej,

,. hukj 'kummer, sorge' = tschuw. %ujrt
f

r oldo 'wohlan! auf !' = tschuw. ajoa,

„ tui 'messing' = tschuw. tuj.

Wahrscheinlich ist das reibungsgeränsch des tschuw. j in den

letztgenannten Stellungen schwächer (vielleicht = /) als im wort- und

silbenaulaut. Vgl. unten mom. 17 die Vertretung des tschuw. v.

12. Tschuw. * wird durch wotj.-syrj. s wiedergegeben, z. b.

wotj. sesjr 'krüppel' = tschuw. ay'vayr,

„ sugon, syrj. augon 'zwiebcl' =? tschuw. angin,

„ tniktnan, syrj. sukman 'kaftan' = tschuw. suxman,

„ busket 'nachbar' = tschuw. poakir,

„ uslom 'gewinn' = tschuw. uslam,

„ brjksfr 'wider willen' = tschuw. irikser,

„ bus 'nebel, dampf = tschuw. p*>8.

13. Dem tschuw. ê entspricht in den permischen sprachen

z. b.

wotj. tarifât, syrj. Sorkni 'rübe' — tschuw. sarfk,

„ äerj, syrj. »uri 'spulrolle' = tschuw. s^r*,

„ sur-, syrj. sor- 'stief-' = tschuw. aor,

„ mrlo, syrj. Maria 'sichel' = tschuw. surla,

„ Huljk 'tuch' = tschuw. sulfk,

„ hdo 'peitsche' = tschuw. éola,

„ üka : iska-vjn 'verwandter, freund' = tschuw. dH-cj,

„ ukso 'geld' = tschuw. ukSa,

„ tuUs 'übermorgen' = tschuw. viHo,

,. u&U, syrj. vo.U-, oH- 'öfihen', ?vgl. tschuw. uê-, os-,

„ kers Steuer' = tschuw. xyra,

„ ki«, syrj. kis weberkamm' = tschuw. xos.

Digitized by Google



— 15 —

Über wotj. takan 'bastmatte' = tschuw. ttaean, und syrj.

ftarla siehe wörterverz.

In einem beispiele entspricht dem anlautenden tschuw. t wotj.

s, nämlich in wotj. sulcjri 'brodlaib', falls es eine entlehuuug des

tschuw. tteir, tfkîr, tnJcknr darstellt Siehe wörterverz.

14. Tschuw. wird in den permischen sprachen durch è

vertreten, ausser im auslaut, wo ihm ft, ft, t, di, i entspricht, z. b.

wotj. tabula, syrj. fabula 'brettchen am pflüg' = tschmv. èa-

bala,

„ èatf 'ganz, vollständig' = tschuw. tav,

r tilan 'binse, schilf = tschuw. aylan,

„ Sumot 'samstag' = tschuw. èumat,

.. jatka : aka-jatka („pflug-suppe")= tschuw. jatka,

„ kutmun, syrj. kutmun 'rettich' = tschuw. kutmun, kuaman,

r tuSmon 'feind' = tschuw. tahnan, tuàman;

im auslaut:

wotj. palet, pulcdz, pulei, syrj. peljt, peljdi Vogelbeere' =
tschuw. pifeS,

r piritè, syrj. pjrjtt, pjrjdz 'breicheisen' = tschuw. pürüa,

„ tji, syrj. tut 'korn, kern' = tschuw. tüa.

In anbetracht dessen, dass auslautendes tschuwassisches & in

anderen turkotatarischen sprachen bisweilen einem 6 entsprechen

kann — vgl. z. b. tschuw. ft, kir. ia 'das innere' = kas. eo, ad. krm.

kora. alt. tel. leb. kkir. tar. uig. dsch. osm. iô, bar. kom. ktiär. tob.

ic; tschuw. ordys, kas. tel. artya 'wachholder' = dsch. uig. artuô,

dsch. arduö, osm. ad. krm. ardyj — ist es sehr mögh'ch, dass der

permische auslaut té, ft, dé (t, i) auf ein ursprüngliches tschu-

wassisches *6 zurückgeht (vgl. auch: wotj. umedz, amcz, amct, syrj.

ameft, umeft, amidi, amjt, amçt, amet 'pflugschar' — vgl. neu-

persisch ämä$ 'pflugsterz', arm. maè).

15. Dem tschuw. z, x entspricht teils .v
T

s, teils c. ?.

1) x, z =s, t:

wotj. atfsjr 'eng' — tschuw. an/.h\

,. huai 'feld' = tschuw. puzî,
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wotj. katisir- : Icansfrhnî 'erschöpft werden' = tschuw. kanzjr,

,. sesir 'krüppel' = tschuw. syvzyr,

„ buSono 'mann der frauenschwester' = tschuw. puzana,

r juiti 'herzensbitterkeit, kummer' = tschuw. jüx j
f

2) z, z = z, i:

wotj. bjzara 'ziesel' = tschuw. pfzara,

„ Jcuzon 'die Stadt Kasan' = tschuw. %uzan,

r bjigi 'bürzel der vögel' = tschuw. pAz'ere,

„ kuio 'wirt\ syrj. huée 'waldonkel' = tschuw. x^'a.

Vgl. oben mom. 6.

In einem beispiele entspricht dem tschuw. *' im wotjakischeu

f6, fs: wotj. burfsin, burftin 'seide' = tschuw. purzln; vgl. wör-

terverz.

16. Tschuw. * wird durch wotj. è ersetzt:

wotj. ulo&o 'wallach' = tschuw. laza (<^*ulaki),

tumoSo 'wunder' = tschuw. *tumaia.

Vgl. wörterverz.

17. Dem silben-(?) und wortanlautenden tschuw. v entspricht

wotj. v in

wotj. vemê 'freiwillige hulfsarbeit' = tschuw. vimä (vgl. kas.

bschk. ömä),

„ tavu 'dank'=? tschuw. tavu.

In zwei fallen weist aber das wotjakische vokalisch anlau-

tende formen auf, wo die entsprechenden tschuwassischeu Wörter

ein r im aulaut haben:

wotj. arhnj (stamm : ar~) 'ernten' = tschuw. vp-, twar-, (vgl.

kas. tob. bschk. ur-, tub. schor. leb. kir. bar. tel. uig.

dsch. alt. kar. or-),

r wsh 'übermorgen' == tschuw. vUh (vgl. kas. öe, alt. tel.

leb. kkir. tar. krm. ad. uig. osm. dsch. tar. kar. T. üö,

bar. tob. ktiär. üc, sag. koib. üs, kar. L. ic, bschk.

öS, jak. us).

Beachten wir, dass das anlautende tschnwassische v meist da

auftritt, wo die entsprechenden turkotatarischen Wörter vokalisch

anlauten (vgl. Radl. Phon. §§ 189, 203, 238), so müssen wir schlies-
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sen, dass wotj. arani und wHe zu einer zeit entlehnt wurden, wo

die entsprechenden tschuwassischen Wörter wenigstens dialektweise

noch vokalischen anlaut hatten.

Dem silben- und wortauslautcuden tschuw. v, welches wahr-

scheinlich mit schwächerem reibungsgeräusch ausgesprochen wird

als silben- und wortanlautendes v, entspricht wotj. q,

wotj. 8ity 'gesund' = tschuw. 8$v,

n sfiifilik 'gesnndheit' — tschuw. syvlyx,

„ Sau 'ganz, völlig' = tschuw. $av,

„ tau 'dank' =? tschuw. tav.

Vgl. oben mom. 11 die Vertretung des tschuw. j.

Anm. Wotj. *g»jr 'verstümmelt, verkrüppelt' (= tschuw. syV
ayr 'ungesund') setzt im tschuwassischen die form *syzyr voraus,

vgl. tschuw. Ahlqv. sy'vayr 'ungesund' ~ Zol. syzyrla 'welk, ver-

trocknet'.

Die liquiden.

18. Dem tschuw. I entspricht in den permischen sprachen

l, z. b.

wotj. arlan 'maulwurf, hamster' = tschuw. arkm,

„ bultjr 'brader od. Schwester der frau' = tschuw. jmlnfr,

r jiloul 'sitte' = tschuw. jyla,

r Jcalal- : kalalttnî 'testieren, schenken' — tschuw. xalal,

r huljm 'brautgeld' = tschuw. xolym,

n muglo 'ungehörnt' = tschuw. m»kla
r

r fföHilfi 'gesundheit' = tschuw. syvlyx,

r kulo 'peitsche' = tschuw. sola,

r &urlo, syrj. Maria 'sichel' = tschuw. surla,

r sabala, syrj. Zabala 'brettchen am pflüg' = tschuw. àabala,

„ tu%mp « *tulup) 'waise' = tschuw. t^x,

„ têarlan 'fischmöwe' = tschuw. Marian,

r ulmo, syrj. ulmö 'apfel' = tschuw. ulma.

In wotj. tuktäjtH 'brautwerberin' - tschuw. Uxhinz't, wird

tschuw. / durch wotj. I ersetzt, welches wahrscheinlich durch die

2
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einwirkung der folgenden palatallaute (-fsi) ans früherem / ent-

standen ist.
1

19. Tschuw. /= wotj.-syrj. t, z. b.

wotj. hinket 'nachbar' = tschuw. poakir,

„ kat 'jetzt' = tschuw. ja/",

„ kalten 'leise, langsam' = tschuw. guttem, xorien,

„ kutto, syrj. kotta 'garbe' = tschuw. HaV, kürdä,

„ tit-.M-tel stürm' = tschuw. Ht,

,. titjyiti 'achse' = tschuw. teganl.

Im wotj. syrj. pcltf 'Vogelbeere' = tschuw. pites, pileà

ist das l jedoch nicht palatalisiert. Wahrscheinlich muss dies so

erklärt werden, dass der tschuwassische Maut zur zeit der ent-

lehnung wenigstens dialektweise unpalatalisiert war. Obgleich das

tchuwassische / heutzutage im allgemeinen in Verbindung mit vorde-

ren vokalen palatalisiert erscheint, giebt es doch dialektweise aus-

nahmen von dieser regel; im kozmodemjanschen dialekt (NIK) soll

nämlich das / überhaupt nur einer
t
.unvollkommenen" palatalisierung

unterworfen sein (siehe Asm. Gr. s. 17 8. 360—1).

20. Tschuw. r = wotj.-syrj. r, z. b.

wotj. aysir 'eng' = tschuw. anzîr,

r euer, syrj. mir 'sattel' = tschuw. znär,

.' 3èra ï) grenze, rain' — tschuw. jfran,

r kartut 'honigscheibe' = tschuw. karas,

,. h>rs 'steuer' = tschuw. xyra,

kudir- : miji-kudiro 'mit biber verbrämt' = tschuw. xnnt>"r.

,. kuromo 'ulme' = tschuw. %nrama,

1 Übrigens kommt die konsonantenverbindung kl in „unzerlegbaren"

stammen im wotjakischen sehr selten vor, und auch dann nur in eini-

gen tatarischen und russischen (also verhältnismässig neuen) lehnwör-

tern. — Die Verbindung kt tritt — ausser in tuktä fsi — noch in zwei

wotjakischen Wörtern auf, welche jedoch „zerlegbar" sind: wotj. J. 8.

S. pekta 'niere' (in S. nach Mi nk. - 'hode, hodensack'), U. pekita, M.

pekita, vgl. syrj. jtrk rogen', kok-pek 'wade'; wotj. J. puk to 'klotz',

U. pukîto, M. pukito, vgl. syrj. Wird, pukit klöppel'.
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wotj. murjo 'Schornstein' = tschuw. muija,

„ licmri : barangi-tîemri 'kartoffelsuppe' = tschuw. nimar,

„ pjrift, syrj. pirjts 'brecheiscn' = tschuw. pûrûa,

„ sartfii, syrj. sork/n 'rûbe' = tschuw. èarik,

„ éeri, syrj. suri 'spulroUV = tschuw. s^rfi,

„ éurlo, syrj. féarla 'sichel' = tschuw. surla,

„ turto 'deichsel', syrj. torta- = tschuw. turoa, toroa,

têaraka 'kugel' = tschuw. mvraea,

„ têarlan 'fischmöwe' = tschuw. tmrlan.

Die nasale.

21. Dem tschuw. m eutspricht im allgemeinen permisches

m, z. b.

wotj. lï/m 'drcschboden' = tschuw. idem,

kulim 'brautgeld' — tschuw. xolym,

kuxman, syrj. kuSman 'rettich' = tschuw. knsman,

r muglo 'uugehörnt' = tschuw. m*>kla,

murjo 'Schornstein' = tschuw. muija,

r iiemri : baraggi-nemri 'Kartoffelsuppe' = tschuw. iiinur,

r sukman, syrj. sukman 'kaftau' = tschuw. suxman,

r àumot 'samstag' = tschuw. sumat,

„ iïoknwr, syrj. fêokmar 'schlägel' = tschuw. èokmar,

r fSumon, syrj. tmman 'gefiiss von birkenrinde' = tschuw.

*c
r
u

v
man,

„ ulmo, syrj. ulmö 'apfel' = tschuw. ulma,

r venu 'freiwillige arbeit' = tschuw. vimä.

Das dem labialverschlusslaut b vorangehende m ist dagegen

im wotjakischen und syrjänischen verschwunden:

wotj. ffubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. k"mB(i, kumßa.

Vgl. unten mom. 27.

22. Der tschuwassische dentalnasal n wird im auslaut mei-

stens durch permisches n vertreten, z. b.
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wotj. arlan 'maulwurf, hamster' tschuw. arlan,

„ kaban 'schöner' = tschuw. leasan,

„ ken 'Schwiegertochter' = tschuw. kin,

n ku?i, syrj. lean 'fürst, könig' = tschuw. %un, xont

„ kuzon 'die stadt Kasan' = tschuw. xuzan,

„ sukman, syrj. sukman 'kaftan' = tschuw. suxman,

„ $akan 'bastmatte' = tschuw. fêamn,

„ tuhnon 'fcind' = tschuw. t^man, tuaman,

„ fêumon, syrj. f&uman 'gefass von birkenrinde'= tschuw.

V" u man.

Über wotj. j/ray 'grenze, rain' — tschuw. jfran vgl. un-

ten s. 23.

23. Im inlaut aber entspricht dem tschuw. n im wotjaki-

schen teils n (vgl. jedoch unten mom. 24), teils y, welch letzte-

res in intervokalischer Stellung mit n (n) wechseln kann; im letz-

teren falle kommt im syrjänischen n vor.

1) tschuw. n = wotj. n:

wotj. bo'fono 'wachtel' =? tschuw. pooana (vgl. tat. büdänä,

tob. bschk. bötene, kir. bödene, alt. pödine),

„ butono 'mann der frauenschwester' = tschuw. puz'ana

(vgl. osm. ba^anak),

kuno 'gast' = tschuw. x°na (vgl. kas. bschk. kunak, bar.

kir. schor. kom. dsch. osm. konak, kar. konax, uig. osm.

bosn. dsch. konuk);

2) tschuw. n = wotj. g (~ n, n), n, syrj. n:

wotj. aya, ana 'strich (landes)' = tschuw. ana (vgl. dsch. aijiz,

ä-qia, osm. arjys),

„ aysjr 'eng' = tschuw. anzfr (vgl. kas. i-qsez; vgl. kas.

it], sag. koib. ktsch. e^is),

„ eyer, etter, syrj. mir 'sattel' = tschuw. anär, janär, janer

(vgl. tel. iriirgä, jak. ynjr),

„ cyerfêak, cncrt&ak 'rückeupolster am pferdegeschirr'

=

tschuw. Unär*äk (vgl. kas. alt. tel. sag. ynyrôak, kir.

yrjyrsak, koib. ynyrtjak),
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wotj. Jcansjr- : Jcarisiràni 'erschöpft werden' = tschuw. lanzjr

(vgl. kas. bschk. kin, k»r kkir. kom. ke-n, tar. alt. tel.

küär. uig. käti),

„ tfaga, ftana 'dohle' = tschuw. ffana, Üayga (vgl. tob.

cönga).

Um diese doppelte Vertretung zu verstehen, müssen wir einen

blick auf die geschichte der nasale in den permischen sprachen

und im tschuwassischeu werfen.

In bezug auf die ersteren ist zu bemerken, dass der urpermi-

sche in- und auslautende dentalnasal in den beiden permischen

schwestersprachen im allgemeinen unverändert auftritt (vgl. jedoch

unten mom. 27), vgl. z. b. wotj. m/n-, syrj. mun- 'gehen' = wog.

min-, nvm-, ostj. nun-, man-, magy. mon-, mord, rherie-, lp. manne-,

fi. mene- 1 wotj. pon- setzen', syrj. pen- fleischlich beiwohnen' —
wog. pun-, pon-, ostj. pan-, pon-, fi. pane- wotj. puni, syrj. pon

'hund' = magy. fene, mord, pinä, lp. bäna, fi. peni 1 wotj. pun-

'winden, flechten', syrj. pan- 'haspeln, aufwinden' = wog. pun-, ostj.

punyt-, magy. ton-, tscher. pun-, mord, pona-, lp. ponna-, fi. puno- 1
j

wotj.-syrj. sen 'sehne' = wog. tun, ostj. ton, tön, magy. in, tscher.

èiin, mord, san, lp. suona, fi. suoni 1
i wotj. Sunit, syrj. sonjd,

'warm', vgl. fi. huono 1 » 2
j

wotj.-syrj. tuiuil- 'wahrsagen, zaubern',

syrj. P. tund- 'unbeweglich werden, erstarren', vgl. fi. taino, taino,

tainehtia
j

wotj. uno, syrj. una 'viel' = wog. jäni, jänu, ostj. êne,

ûna, mord, ine, fi. ena- ». — In den fällen aber, wo wotjakisehes

n, n mit n, m wechselt, wobei im syrjänischen n, bisweilen auch

m auftritt, rauss aller Wahrscheinlichkeit nach ein urpermischer

palataler nasal (ein ^-laut) vorausgesetzt werden, vgl. z. b. wotj.

U. MU. J. M. ban, S. G. bam, Wied, auch: ban 'wauge, gesiebt;

fläche, blatt (z. b. des messers)', syrj. I. U. V. S. L. P. bau 'Vorder-

seite, wauge; klinge'; adj. wotj. bano, hämo; vgl. ostj. po-nat, pu-nat

seite', ?wog. *pänxwin:p. sampä breit äugig' 1
|

wotj. MU. .). (J.

din, U. M. S. din, Wied, auch: dyn, syrj. 1. din, L
r

. V. 8. L. diu,

P. din 'dickes ende eines baumstammes' = magy. to", tscher. tin, fi.

1 Vgl. Büdrnz MUSz.
2 Vgl. Sbtälä ÄH s. 270.
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tyvi 1

;
wotj. U. MU. J. M. G. pin, syrj. I. U. V. S. L. P. pin

zahn' = wog. päyk, put)k, ostj. pcgk, niagy. fog, tscher. pii, püj,

mord, per), peti, pev, pej, lp. badne, fi. pii 1
j
wotj. U. MU. J. M.

put), G. pum, Münk. M. pur), S. J. pum, Wied, auch: pun, adj.

puyo, pumo, syrj. I. U. pom, S. L. P. pon, V. pom, pon 'ende,

spitze' = wog. +p»w, +pow-, tyowfc, +/>âïf, +pA'ù£, tpMflfc, magy. fej, fö,

mord, pe, lp. bagje, li. pää 1 wotj. U. fW/r, J. M. S. w.*/r,

J. auch: /V}.-î/r, G. 5/n/r, Münk. S. inSir, G. *.W/r 'dreschboden',

syrj. I. U. V. S. L. riniS, P. r/wi/x riege' = fi. riihi 2 wotj. MU.

J. S. teil), U. G. (sît), G. auch: /*/n, syrj. I. U. V. S. L. P. l*jn

'rauch' — wog. ^aënktv, Uënxw, *êex*v (Sêfikw-), ostj. fra^k, cenk, fi.

savn
I

wotj. U. G. iy«, MU. J. M. S. v/n 'jüngerer bruder', syrj.

P. von 'bruder' = ostj. verj, votj, magy. vö, tscher. we-ne, fi.

vävy». 3

Was das tschuwassische betrifft, so scheint y im inlaut nur

vor g (-f)G-) vorzukommen (vgl. Asm. Gr. s. 14, 45—7). Übrigens

aber entspricht dem t\ n, m) der anderen turkotatarischen

sprachen im tschuwassischen oft n (vgl. Asm. Gr. s. 89—90), z.

b. tschuw. inef 'gestern' — alt. i-nir, ener , tschuw. jantra 'klingen'

= tat. jarigyr tschuw. jun 'billig' = kir. tar. leb. uig. anai, tel. alt.

bar. orjoi
|
tschuw. kanaà 'Ubereinkunft' = kas. krnâè, kir. kerjäs,

tar. kom. bar. uig. dsch. karjäa tschuw. éana 'ärmel' = kas. kir.

alt. jerj
j

tschuw. tint" 'neu' = kas. kir. jaTja, alt. jatjy, osm. jerji,

kar. öarjy, jak. satja tschuw. Sin- 'frieren' = kas. tar\-, tot]-, bschk.

tut|-, alt. toTj-
I

tschuw. Stnfr 'ader, sehne' — kas. sérier, osm.

si-nir tschuw. tan 'gleich' = kas. kir. ütj, alt. terj, jak. tä-n tschuw.

can 'glocke' = tat. oat), alt. saTj, kir. ßyr\.

Erwägen wir also einerseits, dass urspr. urpermisches n im

in- und auslaut in den permischen sprachen im allgemeinen un-

verändert auftritt, wogegen urspr. *tj im wotjaklschen durch tj,

n, i\, m, im syrjänischen durch n. m vortreten ist, und anderseits,

1 Vgl. Bl'DKNZ MUSz.
'* Vgl. Verf., Suomen Museo 1895 s. 91-2, 1898 a. 52.

;l Vgl. hierzu SrtXlX, Über einen „gutturalen" nasal im urfinni-

schen (Festskrift til Vilh. Thomsen 1894).
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dass einem turkotatarischen t\ im tschuwassischen oft n entspricht,

so können wir nur den schlnss ziehen, dass die obenerwähnten

Wörter: wotj. aya, ana 'strich (landes)' (vgl. tschor a-na), wotj. ay-

sir eng' (vgl. tscher. a-nsôr), wotj. cyer, euer, syrj. enir 'sattel',

wotj. eyerfsak, ener(&ak 'rückenpolster am pterdegeschirr', wotj.

kansir- : kansiräni 'erschöpft werden' und wotj. tjaya, (fana

'dohle' (vgl. tscher. Öäna) zu einer zeit aufgenommen wurden,

wo der palatalnasal in den entsprechenden tschuwassischen ori-

ginalen noch nicht (wenigstens nicht in allen dialekten) in n

übergegangen war. 1 Besonders zu bemerken ist, dass in den fäl-

len, wo dem tschuw. n wotj. n entspricht (botfono, buSono, kuno,

vgl. oben), auch die anderen turkotatarischen sprachen nur n auf-

weisen (vgl. oben und würterverz.), wogegen hier v\ in dén lallen

vorkommt, wo dem tschuwassischen n im wotjakischeu y7 «, n

(syrj. n) entspricht (aya, ana; aysir; eycr, euer, enir; eyertbak,

ederf&ak; katisir-; tfaya, Hana; vgl. oben und wörterverz.).

Es ist aber noch ein wort in diesem Zusammenhang zu er-

wähnen, nämlich wotj. jiray 'grenze, rain, furche auf dem felde' =
tschuw. jfran id. Hier wird also auslautendes tschuw. n, welchem

in den permischen sprachen im allgemeinen « entspricht (vgl. oben

mom. 22), durch wotj. y vertreten. Ob das wotj. y auch hier ein urspr.

tschuw. *i vertritt oder vielleicht ,.volksetymologisch" durch beein-

flussung von wotj. aya 'strich (landes)', aya-meSa 'grenzfurche'

entstanden ist (im K. kommt nach Munkacsi die form ïdhaùa

-vor), ist schwer zu entscheiden. Von dem tschuwassischen worte

entsprechenden turkotatarischen Wörtern weiss ich nur kas. yzan,

bschk. ytan zu nennen.

24. Der dem dentalverschlusslaut d vorangehende tsehuwassi-

sche dentalnasal n ist in den permischen sprachen geschwunden:

wotj. hudi, syrj. lud 'korb von rinde' = tschuw. kunni,

„ kudjr- in miji-hudho 'mit bib er verbrämt' = tschuw.

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, sah ich. dass

Asmarin Ihn. XVIII s. 43 (hauptsächlich auf grand tschuwassischen

lehnguts im tscheremissischen) dieselbe ansieht ausgesprochen hat.
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Vgl. unten mom. 27.

In ciuem falle kommt jedoch der nasal vor d vor, nämlich in

wotj. kandelem (auch: kangelem, kemdere, vgl. Wörterverz.) 'zeuge'

= tschuw. kündelen (auch: kündelegen, küldelä'n). Näheres nuten

mom. 27.

25. Dem tschuw. n entspricht wotj. n in

wotj. artia woche' = tschuw. arnä,

„ hitnik 'minze' =? tschuw. Pm*k,

„ huntti 'stiefelschaft' = tschuw . konci (a: konci), 1

„ munfso 'badestube' =? tschuw. muiiuza,

„ nemri : baraggi-nemri 'kartotFelsuppe' — tschuw. ninur,

„ sntuJe 'grosse gabel' — tschuw. sändh.

26. Tschuw. y (vor g, vgl. oben s. 22) = wotj. tj:

wotj. e$gc\ 'Schwägerin' = tschuw. iyec,

„ tiygifi 'achse' = tschuw. tirjedl.

In wotj. ugi 'ohrring, Ohrgehänge' ist der palatalnasal (also

vor g) geschwunden, falls es = tschuw. uyni 'ring' ist. Vgl. unten

mom. 27.

27. Bekanntlich sind die ursprünglichen nasale m, n, t\ vor

den resp. homorgauen verschlusslauten in den perniischen sprachen

geschwunden, vgl. z. b. syrj. gib- [S. gibalni 'schwimmen', V. gi-

bavni 'scharenweise schwimmen (v. fischen), wobei das wasser sich

kräuselt'] = wog. xump, ostj. xumP 'welle' 2
I
wotj. ib- 'werfen,

schleudern, schiessen' (vgl. syrj. elm 'kratt, stärke') = fi. ampu-

'schiessen' 2
|

wotj. ubo 'ackerbeet', vgl. syrj. ib Teld' = mord. umu

« *umba) 'ackerstück, anteil am felde' 3
,
wotj. edi 'kraft, stärke',

syrj- ed 'hitze. feuchte wärme, kraft, eile' =11. into 'geisteskraft,

geistesantrieb, entzückung' *
j

syrj. mudrr 'boden, hausboden' (vgl.

wotj. mudor, mjdor) = fi. mantere- 'festes land'
j

wotj.-syrj. ud- 'zu

1 Vgl. Asm.- Gr. s. 14.

2 Vgl. Bi-dknz, MUSz.

' Vgl. Sktälä, Ober quantitatsweehsel, JSFOu. XlV.a s. 20 anm. 2.

* Vgl. Verf. FUF 11 s. 105 aum.
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trinken geben, futtern' = mord, andan 'ernähren', fi. anta- 'geben'

(vgl. auch. wog. ^gntèsti 'helfen', ostj. ontasty- 'helfen, versehen,

darleihen') 1
||

wotj. mugor, syrj. mjger 'körper, leib' = tscher. mot)-

gdr 'körper' 1
|
wotj.-syrj. vug 'henkel' = tscher. oygo id., fl. onki

angelhaken' 1
|
wotj. 'concav od. hohl machen', syrj. Sigjrt-

'krümmen, beugen', vgl. wog. iugfortaxti 'zusammenschrumpfen' K

— Die oben mom. 21, 24, 26 angeführten tschuwassischen lehn-

wörter: wotj. gubi, syrj. gob 'pilz'; wotj. htdj, syrj. kud 'korb von

rinde'; wotj. kudjr- (urspr. 'biber' od. 'biberfell'); (?) wotj. ug$ 'ohr-

ring' zeigen uns, dass die lautübergänge *mb > b, *nd > d, *r\g

> g im urpermischen noch nicht durchgeführt waren zu dér zeit,

wo die fraglichen tschuwassischen lehnwörter (in das urpermische)

aufgenommen wurden, da ja diese an den genannten (wie es scheint

— parallel durchgeführten) lautübergängen teilgenommen haben.

Einer jüngeren entlehnungsperiode gehören dagegen wotj.

kandelem 'zeuge', eygei 'Schwägerin' und tiygiti 'achse' an, welche

nach der durchfuhrung der genannten lautübergänge entlehnt sind.

Sie kommen auch nur im wotjakischen vor.

B. Die vokale.

28. Dem tschuw. a der ersten silbe entspricht wotj. a, z. b.

wotj. aki 'ältere Schwester' = tschuw. aoj,

„ aga 'strich (landes)' = tschuw. ana,

„ affair 'eng' = tschuw. anzfr,

„ apal 'ältere Schwester' = tschuw. appaj,

kaban 'schober' = tschuw. hi Ban.

r lcat 'jetzt' = tschuw. %a(
y

„ kafij 'scheere' = tschuw. %a rUf,

„ palcar 'magen' = tschuw. pagar,

r îtàkan 'bastdecke' = tschuw. fâaaan,

„ Sai{ 'ganz, völlig' — tschuw. $av,

„ taka 'hammel' = tschuw. /«««,

1 Vgl. Budrnz, MUSi.
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wotj. (Çaya 'dohle' = tschuw. fiana,

„ Harlan 'fischmöwe' = tschuw. Marfan.

In zwei beispieleii wird jedoch tschuw. a durch wotj. o er-

setzt (vor j):

wotj. kojjk 'elentier' = tschuw. kajfi,

r oido 'wohlan! komm !' = tschuw. ajna.

Gleicherweise wird tschuw. a durch ft in den folgenden Wör-

tern vertreten, die auch im syrjämschen vorkommen:

syrj. karta 'viehburg' = tschuw. harm,

wotj. tnajeg, syrj. majeg 'stange'=? tschuw. majak,

,, Sabala, syrj. Sabala 'brettchen am pflüg' = tschuw. àabaïa.

Dagegen hat das syrjänische ein o, das wotjakische aber

ein a (vgl. Verf., Zur. gesch. § 129) in:

wotj. tartfSj, syrj. torh'ti 'rübe' = tschuw. Aarft.

In einem worte entspricht dem tschuw. a wotj. e, syrj. ç (vgl.

Verf., Zur. gesch. § 157):

wotj. kefs 'ziege, hase', syrj. h*fi 'hase' = tschuw. ka dz a

(vgl. wörterverz.) (vgl. kas. ka$a, krm. osm. dsch. k&ci, chin.-türk.

k&oki, kas. tob. bschk. käsÄ, alt. eèki).

Beachten wir, dass die turkotatarischen entsprechungen des

tschuwassischen Wortes durchgehends vordere vokale aufweisen, und

dass sich das tschuw. a also aus einem ursprünglichen vorderen

vokal (einem e-laut) entwickelt hat (vgl. Radl. Phon. § 116, Asm.

Gr. s. 63 ff.), so müssen wir folgern, dass die aufnähme des frag-

lichen wortes ins permische früher stattgefunden hat, als der Über-

gang des tschuw. vorderen vokales in a eingetreten war.

29. Ausserhalb der ersten silbe entspricht dem tschuw. a —
wotj. o, syrj. a, resp. e « *o). vorzugsweise in solchen Wörtern,

wo dem tschuw. o~u der ersten silbe wotj. u (selten o), syrj.

o, resp. u entspricht (vgl. unten mom. 30), z. b.

wotj. buxono 'mann der fraueuschwester' — tschuw. pnz'ana,

poz'amt,

kuno 'gast' = tschuw. %°na, xtuia,

„ kuromo 'ulinc' -= tschuw. %arama
t
xorama,

„ kuzon die stadt Kasan* = tschuw. xMira«, xoaan,
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wotj. kuJo 'wirf, syrj. kuée f< *kuéo) waldonkel' = tschuw.

%uxa, xoéa,

„ muglo 'ungehornt' = tschuw. m^kla,

„ sugon, syrj. P. sugon 'zwiebel' = ? tschuw. sugan, so-

gan,

„ turlo, syrj. féarla 'sichel' = tschuw. éurla, sorla,

„ turto 'gabeldeichsel', syrj. P. torta- — tschuw. turna, torrn,

„ tuimon 'feind' — tschuw. faèvnan, tuàman,

„ fêohnor 'keule', syrj. fiokmar schlägel' = tschuw. èuk-

mar, èokmâr,

,. fhdko (auch: tSulka) strumpf = tschuw. èulga,

„ fèumon, syrj. fhiman gefass von birkenrinde' = tschuw.

ic\u.wwm,

» ukio 'geld' = tschuw. uksa, okia,

„ ulmo, syrj. ulmö « *ulmo) 'apfel' = tschuw. ulma, olma.

Ebenso in

wotj. jivor « *jivor), syrj. juvor, juver 'nachricht, ?? vgl.

tschuw. xi&ar,

„ fMbor 'bunt' = tschuw. ttîBar.

Im übrigen entspricht dem tschuw. a — wotj. und syrj. a;

dies besonders in Wörtern, wo das entlehnte wort in der ersten

silbe ein dem tschuw. a entsprechendes a aufweist^ z. b.

wotj. atja 'strich (landes)' = tschuw. ana,

„ arlan 'maulwurf = tschuw. arlan,

„ kaban 'schober' = tschuw. kanan,

„ kalalr : kalaltfnî 'testieren, schenken' = tschuw. xalal,

„ karaa 'honigscheibe' = tschuw. karan,

syrj. karta 'viehburg' = tschuw. karm,

wotj. pakar 'magen' = tschuw. pagar,

„ Sabaia, syrj. àabala 'brettchen am pflüg' = tschuw. èa-

bala,

„ taka 'hammel' = tschuw. taea,

„ tjarfa Mohle' = tschuw. fiana,

„ féaraka 'kugel' = tschuw. êavraea,

„ féarlan 'nschmöwe' — tschuw. Marian.
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Ebenso in:

wotj. bizara 'ziesel' = tschuw. pfzara,

„ üka : Uka-vjn 'verwandter' = tschuw. *iAka, vgl. Bskej,

» jsraü 'grenze, rain' = tschuw. jtran,

„ kuSman, syrj. huiman 'rettich' = tschuw. Mman,

„ sukman, syrj. sukman 'kaftan' = tschuw. suxman,

„ àilan 'schilf = tschuw. aylan,

„ tukrà/êi 'brautwerberin' = tschuw. tf%la
t
D'z't,

„ f&ulka (auch: fêulko) 'strumpf = tschuw. culga.

Wenn wotj. majeg, syrj. majçg 'stange' = dem tschuw. majak

ist, so mussten wir annehmen, dass der wortschluss des permischen

Wortes sich nach dem muster der nomina auf wotj. -eg, syrj. -çg

gebildet hat (vgl. wörterverz.).

30. Dem tschuw. o ~~ u (o ~~ u, « ~ u) der ersten silbe ent-

spricht im allgemeinen wotj. u (bisweilen daneben auch o), syrj.

o, u (vgl. Verf., Zur. gesch. § 135), z. b.

wotj. bukro, bokro 'kornrade' = tschuw. pukra, poxra,

„ bultjr 'brader od. Schwester der frau' = tschuw. pulofr,

poldyr,

„ bus 'nebel, dampf = tschuw. p"s, pus,

„ gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. kumßa, kompa,

„ kudi, syrj. kud 'korb von rinde'= tschuw. kunnf, konda,

„ kudjr-, in myj-kudiro 'mit biber verbrämt' = tschuw.

XntiDor, xundur,

„ kudo 'brautwerber' = tschuw. x°m,

„ hunfti 'stiefelschaft' = tschuw. kung'i, konöi,

,. hiSman, syrj. huiman 'rettich'= tschuw. faëman, kusman,

„ kuio 'wirf, syrj. kuie 'waidonkel' = tschuw. tuz'a, xoaa,

,.
sukman, syrj. sukman 'kaftan' = tschuw. suxman,

,. Sur; syrj. P. 4or- 'stief-' = tschuw. éurî, éor,

,. turio 'gabeldeichsel', syrj. P. torta- = tschuw. turoa, torDa,

,,
fiohmor, auch: fhtkmer 'kenle', syrj. ttokmar 'schlage!

= tschuw. èukmâr, öokmar,
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wotj. w/mo, syrj. Wied, ulmö 'apfel' — tschuw. ulma, olma,

„ urobo 'wagen
1 = tschuw. urana, orana.

lu deu folgenden Wörtern weist das wotjakische regelmässig

ein u, das syrjänische aber ein a auf:

wotj. kun, syrj. kan 'fürst, könig' = tschuw. jwn, jon (vgl.

kas. tob. kir. kkir. kom. schor. sag. koib. ktsch. küär.

kan, tel. leb. alt. kân, tar. osm. xan, soj. x5n, dsch.

ka'an, uig. kagan),

r éurïo, syrj. fiarlu 'sichel' = tschuw. hirla, sorla (vgl.

kas. alt. jar-),

„ udjs, syrj. adas 'strich (landes)', vgl. tschuw. oolm;

UD€Us
t

Odas (vgl. kas. kin ad. osm. adym, schor. adys,

jak. atax, etc.).

Wir sehen also, dass in den drei letztgenannten fallen die ent-

sprechungen der fraglichen tschuwassischen originale in den an-

deren turkotatarischen sprachen ein a in der Stammsilbe haben,

wogegen diese sprachen in den obenangeführten föllen: wotj. gubi,

syrj. gob < tschuw. kumm, Jermua; wotj. kudj, syrj. Tcud< tschuw.

kunDÎ, konda; wotj.-syrj. kuêman < tschuw. k^Sman, kn&man; wotj.

kuio, syrj. kuze < %uz'a, xosa; wotj.-syrj. sukman < tschuw. sux-

man; wotj. turto, syrj. toria- < tschuw. turoa, torDa andere vokale

(o, u, ö, ü, ä, e, i) aufzuweisen haben (vgl. wörterverz.). Man kann

nicht umhin diesen umstand mit der erwähnten doppelten Vertre-

tung des tschuw. o — u im syrjänischen in Zusammenhang zu brin-

gen: aller Wahrscheinlichkeit nach sind wotj. kun, syrj. kan; wotj.

surlo, syrj. t&arla; wotj. udis, syrj. adas schon zu dér zeit entlehnt,

wo der ursprüngliche a-laut im alttschuwassischen noch bewahrt

war (über wotj. w = syrj. a vgl. Verf., Zur gesch. § 133; vgl. auch

ebenda § 96). 1 In diesem falle müssen natürlich wotj. iur-, syrj.

P. êor- < tschuw. éurt, aor und wotj. ulmo, syrj. Wied, ulmö <
tschuw. uima, olma — in welchen fallen die entsprechenden turkotata-

rischen Wörter ebenfalls ein a aulzuweisen haben (vgl. wörterverz.)

— als spätere entlehnungen bezeichnet werden (syrj. êor- kommt

1 Es wäre ja vielleicht auch möglich, dass wotj. kun, üurlo und

udis(?) später entlehnt sind als die entsprechenden syrjänischen Wörter.
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auch nur ia dem südlichsten syrjändialekte, im „permjakischen"

vor; wahrscheinlich stammt syrj. Wied, ulmö aus demselben dia-

lekt).

In einem worte entspricht dem tschuw. o ~ u — wotj. a:

wotj. kaiten 'langsam' = tschuw. xolleà, xuWen.

Möglicherweise ist hier eine tschuwassische dialektform mit

a in der ersten silbe vorauszusetzen (vgl. Asm. Cfr. s. 353, § 13).

31. Tschuw. / (Asm. m, Zol. u, Ahlqv. y)==wotj. e (ö,

wotj. kers, körs 'steuer' = tschuw. xyré,

„ 8*h# 'gesund' — tschuw.

„ sntfilik 'gesuudheit' - tschuw. syvlyx,

,. sesfr, sösir 'krüppel' = tschuw. sy'vzyr,

„ selik, sölß Vsünde' = tschuw. Wx-

3-2. Tschuw. / (Asm. n, Zol. u, Ahlqv. y)=^wotj. j (f), syrj.

m (vgl. Verf., Zur. gesch. § 149) (im auslaut ist das urspr. *j ge-

schwunden 2
) z. b.

wotj. arjsir 'eng' = tschuw. a/t//r,

„ bitikj 'säge' =? tschuw. pftikf,

„ bultir 'bruder od. Schwester der frau' = tschuw. pidnir,

„ fatsi 'feld' = tschuw. puaf,

» ji™V grenze, rain' -- tschuw. jfran,

„ ka/Si 'schere' = tschuw. x^sf,

„ kojik 'eleutier' = tschuw. kajfk,

„ kudj, syrj. kud « *kudi) 'korb von riude' = tschuw.

kunof,

„ kudir- in: mrji-kudjro mit biber verbrämt' — tschuw.

xondyr, jf/no/V,

„ kuikj 'sorge' = tschuw. zujri,

„ kulim 'brautgeld' = tschuw. xolym,

» Upir tipjr h*™* 'stampfen (v. pferde)' = tschuw. ttBfr,

r syrj- tu* 'kern, korn' ^= tschuw. *tH (o: t?$),

r ugi 'ohrring' — ? tschuw. uijgî.

1 Vgl. Verf., Zur. gesch. s. V.

- Vgl. unten mom. 40.
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Nach à und té, ts kommt im wotjakischen, dem tschuw. 7 ent-

sprechend, neben j (f) auch i vor: 1

wotj. burtêin, burüin 'seide' = tschuw. purz'fn,

r ka/èj, Jcaifêi 'schere' = tschuw. %a.ti!, xajozf,

r êjlan, èiîan 'schilf = tschuw. sylan,

tuktà/êi 'brautwerberin' = tschuw. tfxh
( n'/ft

„ tifior, fêibor 'bunt' = tschuw. t&fßar.

33. Dem tschuw. e (i, d) entspricht wotj. i in:

wotj. (verstarkungsencliticum) = tschuw. -ex,

„ tiygift 'achse' = tschuw. tcggri, tiggol, tdfot.

34. Dem tschuw. e (ä) entspricht, ausserhalb der ersten

silbe, wotj. e (im auslaut « 2
), syrj. /, t, z. b.

wotj. be/êét 'älterer bruder' = tschuw. pin'z'ej,

„ ener, syrj. en/r, önir 'sattel' = tschuw. dnär, jaûer.

,. egget 'schwägerin' = tschuw. *igeej, igce, pyae,

r kätten 'langsam' = tschuw. xu/ten,

„ kemdele, kandelem 'zeuge' = tschuw. kundelän,

r paleüy syrj. peliê, pelidi 'Vogelbeere' = tschuw. pites,

„ veins 'freiwillige hülfsarbeit' = tschuw. vimä, mime.

In:

wotj. kutio, syrj. kotta 'garbe' = tschuw. RWe, kûl'dâ ent-

spricht dem tschuw e, ä — wotj. o, syrj. a. Vgl. unten mom. 38.

In den folgenden Wörtern entspricht dem tschuw. e, ä a)

in der ersten und zweiten silbe wotj. a:

wotj. arak 'branntwein' = tschuw. ärak, arak, erex'a',

„ arna 'woche' = tschuw. ertie, eriä, ärna, arnä,

r aanfk 'grosse gabel' = tschuw. sânàk,

,. êàSka 'blume' = tschuw. *eftke, seakâ.

Tschuw. e, ä wechselt also wenigstens in den zwei erstge-

nannten Wörtern mit a.

1 Vgl. Verf., Zur. gesch. § 32, s. 21-2.
2 Vgl. Verf., Zur gesch. s. VI.
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35. Die Vertretung des tschuw. m im wotjakischen, wo

dieser laut nicht vorkommt, ist sebr verschieden. Sichere bei-

spiele sind:

wotj. jgj 'uhu' = tschuw. wo,

r jtuêi, juH 'herzensbitterkeit' — tschuw. jih'o,

r tàek, fèôk, fêek-, c'yk- 'da hast du!' (vgl. wörterverz.)

= tschuw. ttük,

„ fhi/àj 'eine art hautkrankheit' = tschuw. fiii/iti.

36. Dem tschuw. t entspricht im wotjakischen meistens

e, z. b.

wotj. he.fàti 'älterer bruder' = tschuw. piox'ej,

bushet 'nachbar = tschuw. poskir,

r em 'gesund; nutzen' = tschuw. im,

„ eygci 'schwägerin' = tschuw. itjee,

,,
er/kstr 'wider willen' = tschuw. irikser,

,. ken 'Schwiegertochter' = tschuw. kin,

,. nemri : baraygi-nemri 'kartoffelsuppe' = tschuw. iiitnor,

„ êetj 'zopfband' = tschuw. Hùd,

terkj 'teller' = tschuw. tired.

Beachten wir, dass tschuw. i oft einem e (ä) anderer turko-

tatarischen sprachen entspricht (vgl. Radl. Phon. § 116, ASm. Gr.

& 72) und dass dies eben in den meistens von den oben angeführ-

ten tschuwassischen Wörtern der fall ist (vgl. wörterverz. ss. vv.

be/iêi, em, egget, èrîksîr, ken, terkj, wie auch s. v. nemri), so müs-

sen wir annehmen, dass die aufnähme der obengenannten wotja-

kischen lehnwörter früher stattgefunden hat, als der vokalübergang

*e > i im tschuwassischen eingetreten war.

In einem worte hat das syrjänische e, das wotjakische aber

a (über syrj. e = wotj. a vgl. Verf., Zur. gesch. § 150; vgl. auch

ebenda § 105):

wotj. paleS, syrj. pelts Vogelbeere' = tschuw. piles (vgl. alt

pele).

In den folgenden beispielen entspricht dagegen dem tschuw.

i — wotj. i:
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wotj. if$m, itim, ikem 'dreschtenne' = tschuw. idem (vgl. kas.

idän, tur. itän, dsch. &dln),

« Ht 'Sturmwind' = tschuw. Ht (vgl. kas. jü, bschk. osm.

ad. jet, kir. $er, alt. jü, jel).

Da tschuw. î auch in diesen föllen wahrscheinlich aus urspr.

e entstanden ist, so muss für die entsprechenden wotjakischen Wör-

ter gefolgert werden, dass sie erst nach dem Übergang von tschuw.

*e > ù also spftter als die früher geuannten Wörter (befêêi, rpyeï

etc.), eutlehnt sind.

37. Dem tschuw. d (Asm. a, Zol. e, y, Ahlqv. e) entspricht

wotj. / (!) (vgl. unten mora. 38), nach s auch i, z. b.

wotj. èrîhiir 'wider willen' = tschuw. irikaer (-sar),

,. 'herzensbitterkeit' = tschuw. jüz'9, jü'se,

„ kaiuttr- : kansimnj 'erschöpft werden' = tschuw. kunxjr,

kanzyr,

„ setj 'zopfband' = tschuw. Hd»,

„ terkj 'schÜssel' = tschuw. tirej, tirge,

r riipi, auch: t&fpf, syrj. têip « *tHpj, vgl. unten mom.

40) 'küchlein' = tschuw. fte™, öibe.

Dem tschuw. d (Asm. 9, Zol. Ahlqv. i) entspricht wotj. c,

syrj. e (vgl. Verf., Zur gesch. § 157) in:

wotj. cner, syrj. en/r 'sattel' = tschuw. onär, inér,

aber wotj.-syrj. i (vor s und nach t&, vgl. Verf., Zur gesch. § 32) in:

wotj. ikka : Uka-vjn Verwandter' = tschuw. aMej, iskej,

r ük* 'es scheint, wohl' = tschuw. z&ke,

kw, syrj. kü 'weberkamm' = tschuw. %<t*, arié,

tsipi, auch: fêîpt, syrj. tHp 'küchlein' = tschuw. fsjtu,

èibe.

38. Tschuw. a (~ an. d) (ASm. ö, 9, Zol. Ahlqv. ü) wird ge-

wöhnlich durch wotj. / (f) vertreten (vgl. oben mom. 37); auch

im syrjänischen kommt, in zwei beispielen, / vor, z. b.

wotj. bid, syrj. bid 'ganz, all' — tschuw. p<">n-, pj»-, püt!,

bitnik, bftiiik 'minze' =? tschuw. pW/rfk, pütnik,

n Htyi 'bürzel der vögel' = tschuw. p"*z'c\'t\ pûéege,

3
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wo^j. imgr 'lebenszeit, ewigkeit' = tschuw. *m*r, amar, ümür,

kjréj, tyrii 'schwager*, vgl. tschaw. l»rü, kfirtt,

r pjrifê, pyryti (z: pir$f&), syrj. pjrjtt 'brecheisen' =
tschuw. pûrûè.

Vgl. jedoch:

wotj. àeri, &ire
y syrj. hirj. hur 'spulrolle' = tschuw. 6*r*,

&9T9, éûrù, éur, syrry'.

In den folgenden zwei beispielen, deren tschuwassische her-

knnft kaum anzuzweifeln ist, hat das wotjakiscbe (in der ersten

silbe) u, das syrjänische — o:

wotj. buko 'bogen am kumniet' = tschuw. pKo*, pilea, pügü,

pü'ge, ptüüri,

,. kutto, syrj. kolia 'garbe' = tscbuw. WflV, l&foe, telmi,

kül'dä, kùldé.

Als tschuwassische originalformen für diese lehnwörter möchte

man zunächst tschuw. *puga, *poga und *kul'da, *korda vorausset-

zen (vgl. oben mom. 29, 30); es giebt ja auch im tschuwassischen

mehrere Wörter, die in einein dialekte vordervokalisch, in einem

anderen dagegen hintervokalisch sind (siehe Aàii. Gr. ». 26—8).

39. In einigen tschuwassischen lehnwörtern hat das wotja-

kische ein auslautendes i, /, während die entsprechenden tschu-

wassischen Wörter keinen auslautsvokal aufweisen:

wotj. kudjri 'gebräme, besatz', auch kudjr- : miji-kudjro 'mit

biber verbrämt' = tschuw. xnnDnr>

nemri «*iiemjri od. *nemeri) : haraggi-tiemri = tschuw.

niuwr,

r mkfri, »ukjrj 'brodlaib'=? tschuw. êokknr, éSkfr,

~ tiygitû thjgii't 'achse' = tschuw. tegojl, Ufot,

,. (kumori, àumori 'spindelscheibe ; kunkel' = tschuw. ffa-

mor, êfmîr.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies auslautende t", .? auf

wotjakischem boden entstanden, indem die endung des lehnwortes

sich nach dem muster der wotjakischen nomina auf -ri, -rt, -ti

(wie z. b. yudiri, kisirj, kibiti) gebildet hat.
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40. In den folgenden tscbuwassischen lehnWörtern ist der

ursprüngliche auslautevokal */ im syrjäniscben geschwunden:

syrj. gob, wotj. gubi « *gubi) 'pilz' = tschuw. komna, kumea

(vgl. wörterverz.)

„ kud, wotj. kudi 'korb von rinde* = tschuw. kunDf,

„ tiip, wotj. fêips 'küchlein' = tschuw. fan?.

Wir haben hier also eine ähnliche elision wie z. b. in den

folgenden einheimischen Wörtern, welche ursprünglich, wie das wot-

jakische zeigt, ein i im ausiaut hatten: syrj. ger (stamm: gçrj-)

pflüg' = wotj. gerj, syrj. gß (gjij-) 'nagel' = wotj. gjii, syrj. geg

(tjwj'> 'nabel' = wotj. yogj, syrj. nçk (nçkj-) 'sahne' = wotj. nekj,

syrj. ed (edj-) 'kraft' = wotj. edj. Die obengenannten tschuwassi-

schen lehnwörter im syrjänischen haben also an dieser syrjänischeu

vokalelision teilgenommen, wonach sie also zur zeit der entlehnung

noch nicht durchgeführt war.

In einem worte ist jedoch der betreffende auslautevokal bewahrt :

syrj. P. èuri-, Wœd. huri, V. kuti, wotj. ier$, être 'spulrolle'

= tschuw. ê*rfi, éard, iürü, éur, surry'.

Wahrscheinlich ist das syrjänische wort später entlehnt als

die obengenannten Wörter (nachdem die syrjänische vokalelision

schon stattgefunden hatte), und, wie es scheint, unabhängig von dem

wotjakischen worte.

Die fragliche elision müsste also während der période des

tschuwassischeu einflusses, und wahrscheinlich bald nach dem aus-

gang der urpermischen zeit durchgeführt worden sein.
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wotj. Boss, abi 'grossmutter', Gavr. M. abi 'Schwiegermutter (das

wort kommt in M. auch als dorfname vor), Münk. J. abi Mütter-

chen, altes weib, grossmutter'.

<tschuw. Asm. (s. 137) ani, (s. 17, 130) ani 'mutter, meine

mutter', anaj (s. 131) 'mama!', Münk. (NyK XXI s. 24)

*abi, *aba 'mutter', Ahlqv. abû 'mutter', abai Mütterchen,

liebe mutter', Zol. aba Meine mutter', abaj 'liebe mutter,

grossmutter von väterlicher seite' (wbuch s. 135, n:o 19) (vgl.

kas. Radl. abï, äbi, Ostr. äbej 'grossmutter, grossmütter-

chen, hebamme', Bal. äbä 'grossmutter', abco 'grossmütter-

chen'; karg. Castb. aba Mutter'; koib. aby Trau', osm.

äbä 'hebamme, grossmutter'). Munkacsi NyK XVIII s. 93

führt unter den türkischen Wörtern zuerst das tschuwas-

sische (aba, abaj) an, in seinem wörterbliche aber (s. 22)

bezeichnet er das wort als (kasan-)tatarisehes lehnwort. In

diesem falle hätten wir aber im wotjakischen zunächst die

form *abai zu erwarten, ebenso wie wotj. ami Mutter' <
kas. änej, äni « ana -f i Radl. Phon. § 84), wotj. atai

Water' < kas. âtçj, âti « ate -f i Radl. 1. c).

Aus dem tschuwassischeu sind ebenso tscher. ä ßa

,

abâ, awâ, äwä 'mutter', vokat. äß), abi, awâj Mutter!' und

mord, ava 'mutter, Weibchen, gattin, frau, weib' entlehnt,

vgl. Münk. NyK XVIII s. 93 u. Paas. JSFOu. XV,* s.

31-2.
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wotj. G. M. .1. MU. U. -/X 'ganz, eben, gerade' (verstärkungs-

cucliticiiiD).

< tscbuw. Asm. (s. 199, 240) -a%, -ex, Ahlqv. -ax, -ex,

Zol. -ax, -ex (verstärkungsencliticum) 'ja, ganz, eben, gerade

u. a.' (siehe Asm. Gr. s. 199 u. 240) (vgl. kas. -uk, -ük,

alt. tel. leb. schor. kir. tar. soj. sag. ktsch. koib. küär. kom.

krm. ok, -ök, siehe Radl. wbuch).

Aus dem tschuwassischen scheint auch tscher. -ak 'eine

zu nachdrücklicher hervorhebung dienende partikel' (Szilasi,

Cserem. szôt.) entlehnt zu seiu.

wotj. G. akajaska, MU. akaska, Münk. K. äkaSka 'ein grosses, im

t'rühliug vor dem ackern gefeiertes opfertest'. Dasselbe opferfest

wird auch G. gerî-potton „das hiuausbringen des pfluges ,;

, K. g/rinj

poton „der aufbrach zum pflügen", MU. yerj-ëjd, J. gerëid „pflug-

suppe, pflug-gastmahl" genannt.

< tschuw. aea 'pflüg' + jaska 'suppe'. Asm. (s. fi6) aaa-

buA 'pflüg', Zol. agà 'frühlingssaat' (ak 'pflügen, säen',

Ahlqv. agâdyp 'säen'), aga 'pflüg, hakenpflng, aga-duj

'ackerlest im frühling' (vgl. kas. bschk. tob. igen 'acker,

getreide', kas. igen ik- 'ackerbau treiben, das feld pflügen',

dsch. uig. ägin 'das ackern, ackerfeld, saat', kas. bschk. tob.

ik- 'ackern, beackern, pflanzen', osm. seid. dsch. ad. sart.

uig. äk-, kir. ek- 'säen, pflanzen, Radl.). - Asm. (s. 371)

jaSka, Uükä, Zol. jaska 'suppe', Ahlqv. jaaka 'suppe mit

kohl u. a., gekochte speise' (vgl. kas. bschk. kir. tel. alt.

leb. schor. tar. bar. kom. ad. krm. dsch. osm. uig. aa 'nah-

rung, speise, futter, gastmahl, mehlsuppe, getreide' u. a.,

Radl.). — Die oben angeführte wotjakische benennung

gerj-Sjd, ger>éid „pftug-suppe" ist also eine direkte Über-

setzung des Wortes akajaska. Das entsprechende tschu-

wassische frühlingsfest heisst aga-duj „pflug-gastmahl" (hier-

über bei Maonickjj MaTcpiajiM kt> o6*bacHeiiiio cTapofl «lynani-

CKofi ntpu s. 18—21), und es ist sehr wahrscheinlich, dass

die wotjaken die ganze sitte des opfertest» von den tschuwas-

sen entlehnt haben. Vgl. Münk, wbuch u. NyK XXI s. 236.
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Aus dem tsehuwassischen sind auch tscher. aga 'pflüg'

(agâ-pajrém 'pflug-fest') vgl. Budenz NyK III s. 401 und

tscher. lätkä 'eine suppe aus teigklumpen, fleisch u. kohl'

entlehnt. Magy. eke 'pflüg' stammt ebenfalls aus dem techu-

vvassischen, ist aber, wie der vokahsmus des Wortes zeigt,

in einer älteren période des tsehuwassischen eutlehnt, vgl.

Münk. NyK 1. c.

wotj. ü. akt, ak
r
J. ak, ako, Münk. S ak 'ältere Schwester', U. G.

il. S. MU. aka in: U. yarm-aka 'die frau des fraucnbruders od. die

frauenschwestcr od. die ältere Schwester des frauenvaters', G. uarm-

aka 'die trau des frauenbruders', (fui-aka 'mutterschwester', M.

narm-aka, MU. S. varm-aka 'die ältere Schwester der frau'.

< tschuw. Asm. (s. VIII, 40, 130, 138) aej, aei, akka, Münk.

(NyK XXI s. 24) +agi, *aga, akka, Zol. akka, Ahlqv. aka

ältere Schwester' (Ahlqv. agâj = 'seine od. ihre ältere

Schwester') (vgl. dsch. sart. ägä&, jak. ägas 'ältere Schwester',

kom. ägäoi 'tante', Radl.; tat. Zol. (s. 183 n:o 11) agâè

'ältere Schwester'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 78 u. 94.

Tschuwassische lehuwörter sind auch tscher. äkä, aka

'ältere Schwester, tante', vokat. Hki 'tante!' und mord, aka

'ältere Schwester, vater- od. mutterschwester', vgl. Münk.

NyK XVIIJ ». 78, Paas. JSFOu. XV,2 s. 27.

wotj. G. aman, aman : tu$mon-amav, tmSmon-amon 'ein böser geist',

tulsmonies amanleé voéma 'schütze uns vor bösen geistern!' tms-

monies amantes pafe-n med luom 'mögen wir von dem bösen geiste

entfernt sein!'; Münk. S. tuhnon-aman 'ein böser geist, der das

vieh mit krankheiten plagt und den menschen „auffrisst".'

< tschuw.
;
vgl. tschuw.AÖM. (s. 259) aman (= aina + n) 'be-

schädigt werden', amak Viehseuche', Zol. aman 'verstümmelt

werden, zerknüllt werden, verderben, behext werden', amak

'drückende krankheit' (vgl. kas. bschk. imgln 'sich schaden

zufügen', kom. uig. ämgän 'sich quälen'; kas. bschk. bar.

imgäk 'Schwierigkeit, sorge, not, mühe', kom. dsch. uig. kar.

ämgäk 'anstrengung, qual, plage, drangsal, leiden', kom.

own. ad. ämäk 'arbeit, mühe, sorge, pflege', Radl.). Der
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wotjakischen form aman liegt sicher ein vorauszusetzendes

tschuwa&sisches nomen agentis (od. participium praesens)

auf -an vom verbalstamm am- od ama- (vgl. Asm. Gr. s.

106 u. 310) zu gründe, wonach also das tschuwassische

original *aman etwa die bedeutung „der beschädigende,

der verderbende, der behexende" hatte. — Im wotj. am(ni

(tutSmon-amon) ist das o wahrscheinlich durch assimilation

an den vokal der zweiten silbe des Wortes tmSmon ent-

standen (wotj. aman, amon kommt nur in der Zusammen-

setzung tuèman-aman, ttuiman-amon vor).

wotj. U. MIT. J. M. aga 'strich (landes)', J. auch: 'durch eiue tiefe

furche abgeteiltes ackerland (3arom.)', U. aga-lmr 'rain, grenze

zwischen den feldstreifen'; Münk. K. aya 'streifen, strich land,

feldstrecke, acker, S. ana : aya-*mr$a, K. aya-meza 'grenzfurche';

Wied, ana 'streifen, strich, hürde, eingepferchter platz', a-na 'feld-

streifeu, feldbreite'.

< tschuw. Asm. (s. IX, XVIII) ana strich (ackerlandes)',

Ahlqv. ana, any' 'aekerbeet', Zol. ana durch eine tiefe

furche abgeteiltes ackerland (.woht,)' (vgl. dsch. a-nk 'brach-

feld, weites leeres feld', ät^te Stoppelfeld', osm. a-nya, anyz

'Stoppelfeld', Rapl.). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 110, Asm.

Gr. s. XVIII.

Aus dem tschuwcissischen ist auch tseher. ibjgü, &t\â,

'ackerbeet' entlehnt, vgl. Bui»knz NyK III s. 418, Mink.

1. c.

-

wotj. MIT. ansjr 'eng, schmal'.

< tschuw. Asm. (s. XIX) unxtr 'eng, schmal', Zol. anzyr

'eng, schmal, dichtschliessend', Ahlqv. ansyr 'unbequem'

[vgl. kas. irpez 'schmal (von zeug)', kir. ensiz, krm. ad.

osm. änsiz, leb. anis (von &n -f- sis, Raol.) 'eng, schmal',

eig. 'ohne breite': vgl. kas. ir\, kir. sag. koib. ktsch. en

'die breite des zeuges', bschk. in, alt. en, tel. osm. än

'breite', uig. an 'breit', sag. koib. ktsch. erjis breit, gross,

weit', Radl.]. Vgl. Asm. Gr. s. XIX.
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Dem tschuwassischen ist ebenso tscher. äyg»sdr,

äij9sar, arjsör "eng-, schmal' entlehnt, vgl. Budenz NyK III

s. 402.

wotj. U. J. MU. M., Münk. K. S. apai 'altere Schwester, mühmchen.

mätlchen (im allg.)'. — [U. apfkai, M. apikal, Münk. M., Gavr. K.

apikai (als schmeichelwort) 'älteres schwesterlein, mühmchen'.
|

< tschuw. Asm. (s. 138) appa 'ältere Schwester', Zol. appa

'ältere Schwester, jüngere tante', (s. 126) sppaj 'älteres

schwesterlein'; mit diesem worte redet man auch, honoris

causa, fremde mädchen an (s. 134) [vgl. kas. kir. tar. dsch.

apa 'ältere Schwester, tante, (tar.) mutter', krm. kar. äpä:

,.dieses wort wird an namen von älteren frauen gehängt,

die mit dem manne in einer weitläufigen Verwandtschaft

stehen, oder auch garnicht verwandt sind", soj. uba 'ältere

Schwester'; kas. krm. apai (in der stadt Kasan:) 'benennnng

älterer frauen, (meine od. unsere) ältere Schwester', (krm.)

'frauenzimmer
1

, Radl. ; bschk. Katar, apai 'ältere Schwester,

taute (wenn sie älter ist als der vater und die mutter)'J.

Vgl. Münk. NyK XVIII s. 94 u. wbuch s. 21. — Wotj.

apjkai wird von MunkAcsi NyK XVIII s. 94, 95 u. wbuch

s. 21 als tatarisches lehnwort bezeichnet, obgleich eine ent-

sprechende (kasan-)tatariscbe form nicht belegt ist; dabei

w eist er auf koib. abakaj 'ehrentitel der frauen', alt. abakaj,

mong. abaxaj id. hin. Ohne diese möglichkeit in abrede

zu stellen
|
vgl. auch bschk. apakaj 'ältere Schwester, tante

(als schmeichelwort od. als anrede honoris causa)' Katar.

wbuch], glaube ich doch eher, dass wotj. apjkai ganz ein-

fach als eine analogiebildung nach dem muster von wotj.

anal ('mutter') anikai ('mütterchen'), atai ('vater') ~
atikai (Väterchen') anzusehen ist.

wotj. Ml T
. arak, Mi-nk. K. arak. Wiei>. araka 'branutwein, knmyschka'.

< tschuw. Zol. arak, äräk, Münk. (NyK XXI ». 22) täh'ik,

ijäfäyä. Asm. (s. ÜH) mx mk. wear. Ahlqv. ärä'k, erex'ä'

eregé, NyK III s. 403: arak, araka, erege 'branntwein'

[vgl. kas. bschk tob. bar. alt. tel. sag. krm. osm. araky
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kir. arak, araky. osm. raky, kar. araba, schor. leb. sag.

koib. ktsch. araga, jak. arygy 'branntwein, (alt. tel. sag.)

milchbranntwein', Radl.; jak. Budaq. araka 'milchbrannt-

wein'; — arab. arak]. Dagegen ist wotj. M J. arakj id. aus

dem kasantatarischen entlehnt (Munkâcsi NyK XVIII s.

126 u. wbuch s. 26 hält sämtliche angeführte wotjakische

formen für tatarische lehnWörter).

Als tschuwassisches lehnwort ist auch tseher. äräkä,

araka 'branutwein' anzusehen, vgl. Budenz NyK III s. 403.

Tatarischen Ursprungs ist wog. tfjrylhu-è, tgrykhir, irokh,

W'X 'branntwein', vgl. AHLgv. JSFOn. VIII s. 9, Gomb.

NyK XXVIII s. 169.

»

wotj. V. G. arànt, MU. J. M. ariinj, Münk. 8. aral- 'ernten' (wort-

stamni: «*•-).

< tschuw.; vgl. tschuw. Radl. (Phon. s. 136) *var- 'mähen',

Uc. (s. 110) v/r-, Asm. (s. 30, 353) «/»-, mir-, Ahlqv. Zol.

vyr- 'ernten, schneiden (getreide)' [vgl. kas. tob. bschk.

(Katar.) ur-, tub. schor. leb. kir. bar. tel. uig. dsch. alt.

kar. or- 'mähen, ernten, (bar. tel.) schneiden', Radl.]. Dass

sowohl wotj. arani als auch magy. aratni 'ernten, mähen'

turkotatarischen Ursprungs sind, darauf hat schon Anderson

Wandlungen s. 152 hingewiesen; als entsprechende turko-

tatarische Wörter führt er zuerst tschuw. vyr-, ausserdem

auch kir. or- und tat, ur- au. Neuerdings hat auch Mun-
käcsi NyK XXXII s. 273—4 die herkunft der betr. finnisch-

ugrischen Wörter erörtert und meint einerseits, dass die beiden

Wörter aus einem alten turkotatarischen dialekt entlehnt sind,

„in dem das o der ersten silbe eine ^-artige ausspräche haben

konnte", anderseits, dass magy. arat- (wegen des bildungs-

suffixes -at-) aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer turko-

tatarischen spräche entlehnt ist, rderen präsenssuffix gleich-

artig war mit demjenigen des heutigen tschuwassischen

(-at-, -ad-)u . Jedenfalls ist das wotjakische wort meines

eraehtens als eine a lttschuu assische ent lehnung anzusehen,

denn wäre es aus einer anderen turkotatarischen (z. b. der
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kasantatarischen) spräche entlehnt, so hätten wir im wotja-

kischen in der ersten silbe ein o oder w zu erwarten (vgl.

Verf., Zur gesch. § 46). Auch magy. arat- scheint mir,

seines vokalismus halber, aus einer alttschuwassischen

sprachform entlehnt zu sein, wie auch immer das bildungs-

suffix -st- zu erklären sei.

Wog. iurqli, ^vçrlaxti 'mähen' stammt dagegen aus

dem tatarischen, vgl. Anderson 1. c. Gomb. NyK XXVIII

s. 183, Münk. NyK XXXII s. 274.

wotj. T. M. J. G. arlan 'maulwurf, G. auch: 'hamster', Münk. K. J.

S. arlan 'maulwurf (J. K.), Zieselmaus, ziesel (S.)'.

< tschuw. Asm. (s. XII) avian, Ahlqv. Zol. arlan 'maul-

wurf, Radl. (Phon. s. 88) arlan 'hamster' [vgl. kas. tel.

alt. schor. leb. arl&n 'maulwurf (kas.), hamster (alt. tel.)',

tob. irlan 'maulwurf, Radl.; alt. Vebb. erlen 'maulwurf,

hamster'; bschk. Katar, irlan 'hamster']. Vgl. Budenz

NyK III s. 418. MunkAosi hält das wort, NyK XVIII

s. 110 u. 149, fur ein tschuwassisches lehuwort, bezeichnet

es aber iu seinem wotj. wörterbuche s. 29 als „tat. csuv."

Zu beachten ist jedoch einerseits, dass wir auch in wotj.

XL arlan haben, nicht aber *àrlân, welche letztgenannte

form hier zu erwarten wäre, wenn das wort aus dem

tatarischen stammte (vgl. Verf., Zur gesch. § 8); für die

tschuwassische herkunft des Wortes spricht auch die in

wotj. G. vorkommende bedeutung 'hamster', welche nicht

im kasantatarischen, wohl aber im tschuwassischen anzu*

treffen ist.

Tscher. ärlän 'hamster', arlan 'ratte, hamster, maul-

wurf stammt ebenfalls aus dem tschuwassischen (vgl. Bu-

denz u. Münk. 1. c), wogegen inord. arlan 'maulwurf

wahrscheinlich ein tatarisches lehnwort ist (vgl. Münk.

NyK XVIII s. 110, Paas. JSFOu. XV,* s. 30).

wotj. V. Mü. J. M. G. arna, Münk. K. S. arüa, Büch S. arnä

'woche'. — U. tfitutA-artia, MU. .T. (FitufS-anta, M. G. arûa-nunal,

auch: Mi nk. S. M. G. arfia, Büch arnä 'souutag'; Ml ]
. Jimfk-aritu-
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her 'inontag' ; V. pokfti-arûa, MU. pokfaarna, J. pnkfii-arna 'don-

nerstag'; U. ariia, Münk. K. J. arna, J. biger-arna-ninal, Münk.

ud-murt-artta 'freitag'.

< techuw. Afin. (8. XIII, XIX, 26, 45, 95) erne 'woche',

(s. 26) Sovarni 'butterwoche', Ahlqv. arAl\ ernä', Zol.

anii, ärnE, Radl. äraä (wbuch I,n) 'woche'. — vyra-arni-gon

'sonntag', kian-ärni-gon 'donnerstag', ârna-gon 'treitag' (Zol.)

[vgl. kas. bschk. Katar, atna 'woche'. tob. Budao. adna

'freitag'; dsch. adina, krm. kom. kar. aina, tar. azna 'frei-

tag', Radl.; — pers.]. Vgl. Büdenz NyK III s. 402, Münk.

NyK XVIII 8. 136. — Ein tschuw assisches lehnwort ist auch

tscher. arna, ärnä 'woche', vgl. Budenz u. Münk. 1. c. —
Zu beachten ist, dass die oben genannten wotjakischen be-

nennungen fftr 'sonntag', 'donnerstag' und 'freitag' gewisser-

massen auch entlehnungen aus dem tschuwassischen sind,

nämlich „ttbereetzungs-entlehnungen". So bedeutet wotj.

(fiwfé-arda eigentlich „ russische woche 44
(od. „russ. Wochen-

tag 44

) und tschuw. vyrz-arni-gon: „russischer Wochentag 44

,

d. h. 'sonntag
1

;
wotj. pokfit-ar/ta eig. „kleine woche" (od.

„kl. Wochentag") und tschuw. kisn-ärni-gon: „kleiner Wochen-

tag", d. h. 'donnerstag'; wotj. arna eig. „woche" (od. „Wochen-

tag") (biger-artia-njnal eig. „tatarischer Wochentag", ud-

murt-arAa „wotjakische woche" od. „wotj. Wochentag") und

tschuw. ärnä-gon: „Wochentag", d. h. 'freitag'. Ähnliche

Übersetzungen aus dem tschuwassischen sind auch die

tscheremissischen benennungen dieser Wochentage (vgl. auch

Zol. wbuch s. 6): 'sonntag' = ru&-ärnä eig. „russische

woche" (od. „russ. Wochentag"), 'donnerstag' = ü-ärnä eig.

„kleine woche" (od. „kl. Wochentag 41

), 'freitag' = koy-tiriui

eig. „grosse woche" (od. „gr. Wochentag"). Ähnlich ver-

hält es sich mit den wotjakischen und tscheremissischen

benennungen för 'montag', 'dienstag' und 'mittwoch': wotj.

vordiêkon-njnal eig. „geburtstag", tscher. èaiïmâ — vgl. Sa-

fiaë 'geboren werden' — und tschuw. tundy-gon eig. „geburts-

tag", d. h. 'montag'; wotj. pukêon-ninal „der tag des sich

setzens", tscher. testeim* — vgl. kôUàzas 'sich auf das pferd

Digitized by Google



— 44 —

setzen, zu reiten anfangen' — und tschuw. ytlarni-gon, Aht,qv.

utlary' gun — vgl. utlan '«ich auf das pferd setzen' —
'dienstag'; wotj. vir-ninal eig. „bluttag", tscher. ßajr-peCSa eig.

„blnttag" und tschuw. jon-gon eig. „bluttag", d. h. „mitt-

\voch\ — Weiter sind wotj. Sumot (siehe unten) und tscher.

samat: sumat-keäo 'sounabend' aus dem tschuwassischen

entlehnt, vgl. tschnw. sumat-kon 'sounabend'.

wotj. G. bette 'nachbar, verwandter', Kv. 'bruder', Amin. S. bec'e

'bruder', Ist,. M. he/àêt 'älterer bruder. (tavr. (s. 173) (4. beèe

'altersgenossin, freuudin, gefahrtin'.

<tschuw. Asm. (s. 130, 137) pittäc, pitëi, piriii, (s. 131)

pinhj 'mein «älterer bruder (auch in höflicher anrede an

ältere maunspersouen)', Ahlqv. pica\ Zol. piôèo 'mein

älterer bruder' Ivgl. bschk. Katar, biéâ 'frau', tat. (Sibir.)

Zoii. pedee 'ältere Schwester', kir. Zol. baj-biièe 'älteres

frauenzimmer (in höflicher anrede)', alt. Verb, peèe 'ältere

schwester, ältere Schwägerin, taute, Stiefmutter', pice 'ältere

Schwester, Stiefmutter'].

wotj. U. hç/if 'mistkäfer', J. hö/tj 'käfer', sif-börfi 'mistkäfer', M.

be/Si 'eine art kleiner käfer', Münk. S. hj/êj 'käfer', vji-bitfj 'Johannis-

wurm, gliihwnrm', Wied, bytèy 'leuchtkäfer, johanniswürmchen'.

?< tschuw.; — vgl. tat. bö$ek (name verschiedener in-

seeten): konduz-bö$ek 'spanische fliege', igen-bö$ek 'saat-

käfer', sümüklü-bö£ek 'schnecke', Budao.; dsch. möcek

'käfer, Ungeziefer', Vamb. Sprachstud.; osm. bö$ek 'reptil,

insect, wurm (käfer, schnecke, krebs)', jolduz-bö$ek 'leucht-

wnrm', Zenk.; vgl. Münk. NyK XVI1J s. Ill, XXIV s. 407

u. wbuch s. 617. MrxKÀcsi 1. c. bezeichnet das wotja-

kische wort als „türkisches" lehnwort überhaupt, ohne sich

über die herkuuft desselben näher auszusprechen. Obgleich

ojn entsprechendes wort im tschuwassischen nicht belegt

ist. in:*tr das \votj;»kische wort doch, seines vokalischeii

anstaut* we^en. ;i |s ts.hu n\ assisHie* lehnwurr bezeichnet

weiden können. I ber „ahiall" des auslauteudeu k im
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tschuwassischen siehe Radl. Phon. § 293 und oben s. 4,

mom. 12.

Turkotatarischeu Ursprungs ist auch magy. pöcsök,

pöcaik, pécsik 'viehbremse', vgl. Münk. NyK 1. c.

wotj. G. IT. bid, bit, M. J. MU. bid, bit 'ganz, vollständig; Vol-

lendung', Münk. K. fb?d, +o#. S. bjd, bit 'ganz, vollständig'; (4. bfd-

mfnf, MU. bidmjns, bitmini 'zu ende gehen, untergehen, verschwin-

den', G. U. bittini, M. J. MU. bittt'ni 'beendigen, ein ende machen,

vollständig machen'; G. U. bides, M. J. MIT. bides 'ganz, voll' ;

syrj. U. V. S. L. P. bid 'jeder, ganz, all'; I. V. S. L. P. bidmini

'aufwachsen', V. bidtpu, I. S. L. P. bittini 'aufziehen'; P. ft/-

des 'jeder'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. s. (12, 93, 341) p<>D"m, p,)-

d<nn 'ganz, vollständig (adj.)', Zol. püdüm 'ganz, vollstän-

dig, völlig, schliesslich (adv.)', Münk. (NyK XXI s. 6) *pêt-

Vuden, zu ende sein, ausgehen', Zol. pn£, p'£ '(sich) endigen, zu

ende gehen, vollendet werden, vollbracht werden, verbraucht

werden, ausgegeben werden, zu gründe gehen', p'täf 'er-

schaffen, vollenden, vollziehen, zu stände bringen, beendi-

gen, zu ende bringen', Ahlqv. püdä'x, pudümbäx, püdümbä

'ganz und gar, vollständig, vollkommen (adv.)', püdä's '(sich)

endigen, zu ende gehen', piderä's 'beendigen, zu ende brin-

gen' (vgl. kas. Bal. bet- 'sich endigen, zu ende gehen, aus-

gehen, verloren gehen, zu gründe gehen', beter- 'beendi-

gen, zu ende bringen, verbrauchen, verausgaben', bötön

'ganz'; bschk. Katar, büt- sich endigen, zu ende gehen',

büter- 'beendigen, verbrauchen', kir. Zol bet-, betir-, alt.

Verb, put- vollendet werden, vollbracht werden, vollzogen

werden, erschaffen werden, aufwachsen', püdür- erschaffen,

vollenden, beendigen', pttdün 'ganz. heil, unversehrt ).

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher ;w„//»v

piulen. vertHessen*. j^Jirrö* 'beendigen, «bsrhliessen'. /«'../"•-

>ämmtli«li. alle". \yl. Mm.knz NyK III >. 4M.
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wotj. G. bittiik, MU. bitngk, buktiik, Münk. K. butnik 'rninze'.

? < tschuw. Asm. (s. IX) pfifn'% Zol. pùtéik, Ahlqv. pü't-

nik 'minze' [vgl. kas. Ostb. Voskb. bötnök, BAl. bötnek

'minze', kir. Büdao. bütnik, bütnük 'malva borealis u. ro-

tnndifolia („npocBHpBÄKT,")']. Der form nach kann das wort

sowohl aus dem tschuwassischen als aus dem kasantatari-

schen entlehnt sein. MunkAcsi NyK XVIII s. Ill hält es

für ein tatarisches lehnwort.

Tscher. pfitnik id. scheint aus dem tschuwassischen,

mord, butfok id. aus dem tatarischen entlehnt zu sein, vgl.

Münk. NyK 1. c, Paas. JSFOu. XV,2 s. 45.

wotj. J. Mtl. biüki, U. bfâkf, M. fijtf*/, Münk. K. *hicki 'säge'.

? < tschuw. Asm. (Gr. s. 33, Haß XVIII s. 37) pftàkf,

p?,/z'W, pf.D'hk, Münk. (NyK XXI s. 25) iptcM, +pê$êg?',

Zol. pyôyk, Ahlqv. py'ôik 'säge' [vgl. kas. BAl. Ostb.

Voskb. pyÔky, Ostb. auch : pyèyk, Radl. (Cod. com. s. 73)

byèky, kom. Radl. bycky, bschk. Katab. pyaky, dsch. VAmb.

biöki 'säge', osm. Zenk. byÔky 'säge, messer, insbesondere

um leder zu schneiden']. Nach MunkAcsi NyK XVIII s.

101 u. wbuch. s. 618 wäre das wort aus dem tatarischen

entlehnt, was auch möglich ist, besonders wenn die von

Radloff angeführte form (mit anlautendem b) im kasan-

tatarischen wirklich vorkommt (auch im KpaTKifi TaiapcKo-

pyccsifi h ciaaflHo-TaTapcKifi cjioBapt, Kasan 1891, kommt

nur s. 40 die form pyôky vor); andernfalls hätte man im

wotjakischen am ehesten im anlaut p zu erwarten, vgl.

wotj. K. ïpakè 'messer' (jedoch auch S. baki : baki-puH 'fc-

dermesser') < tat. pake, wotj. paida 'nutzen, vorteil' <
tat. paida» wotj. pagamber 'profet' <C tat. pagambär, wotj

pijala 'glas' < tat. pyjala, wotj. piëkiltat- 'flüstern' < tat.

py&kylda-, wotj. puto 'gürtel' < tat. puta (vgl. jedoch auch:

wotj. K. bclfa 'docht < tat. piltft und wotj. bef&k* 'fass' <
tat. piöka). Ebenso möglich ist es aber, dass das frag-

liche wort ans dem tschuwassischen (tschuw. pttlkf) ent-

lehnt ist (über aul. wotj. b — tschuw. p vgl. oben s. 7—8).
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Ans dem tschuwassischen ist möglicherweise auch

techer. pü6ke, pôèka 'säge' entlehnt (vgl. Münk. NyK

XVin s. 101).

wotj. I8L. J. bjzara 'ziesel, Zieselmaus', Pot. (s. 251) J. buzara 'il-

tis (mustela putorius)'.

< tscbuw. UC. (s. 60) pttara, Paas. tpteara, pisara 'iltis',

Zou paara 'murmeltier'. Vgl. Paas. NyK XXXII s. 259.

Obgleich ich für das tschuwassische wort keine entspreohuu-

gen aus deu übrigen turkotatarischen sprachen nachweisen

kann, scheint es mir doch als ziemlich sicher, dass das

wort aus dem tschuwassischen ins wotjakische eingewan-

dert ist, und nicht umgekehrt. Aus derselben quelle, wie

das wotjakische wort, scheint nämlich auch tscher. pütora,

puàara 'murmeltier' entlehnt zu sein.

wotj. U. bfigl : Hkan-bUgî {êikan 'after'), M. J. biigj 'burzel

der vögel'.

< tschuw. Asm. (s. 101) pnzere, Zol. pûéege, Ahlqv. pü-

sem 'kröpf der vögel' [vgl. kas. Ostb. bütäkä 'kropf der

vögel', kir. Katar, böteke 'niere (bei tieren)', dsch. VAmb.

pötege 'magen, kropf der vögel', jak. Böhtl. bötögö 'vo-

gelmagen'].

Über magy. begy 'kropf vgl. Münk. NyK XXXII
s. 278- 9.

wotj. J. (Isl.) hotfono, M. bedono, bodono, U. betfeno, MU. bödono,

Münk. K. +biid<mo, 8. bedono Vachtel'.

? < teehuw. AäM. (s. XIX, 347) pulana, poriana, paoe/ie,

Münk. (NyK XXI s. 24) tpudana, tpiidäAä, Ahlqv. po-

dfcna, podjana, Zol. podenä 'wachtel' [vgl. Ostr. tat. (im

kreis Menzelinsk gouv. Ufa) bfldftnä, Malov Msb. IV s.

90 budaàa, tob. bschk. Budaö. bötene, kir. bödene, alt.

Verb, pödine, pödüne, pödünö 'wachtel']. Vgl. Asm. Gr.

s. XIX. MunkAcsi NyK XVIII s. 79 n. wbuch s. 629

hält das wort fur ein tatarisches lehnwort. Ware es wirk-

lich aus dem tatariseheu entlehnt, so könnte man in der
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ersten silbe einen Vokalwechsel u ~ e (ö), nicht aber, wie

hier, o ^ e (ö), erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § 65). Zu

merken ist auch, dass tat. büdänä nach Ostroumov im

kreise Menzelinsk (gouv. Ufa), also ausserhalb des eigent-

lichen wotjakengebiets anzutreffen ist, während die allge-

meine kasautatariscbe benennung für 'wachtel' ein ganz

anderes wort, bytbyldyk, ist. Das einzige, was eigentlich

gegen eine entlehnung aus dem tsehuwassischen spricht,

ist das e (ö) der ersten silbe (neben o), statt zuerwarten-

dem u, o od. u ^ o (vgl. Verf., Zur gesch. §§ 49, 52 u.

oben s. 28). Könnten wir aber das « der ersten silbe in J.

M. brntonu als durch regressive assimilation entstanden

erklären, so wäre das fragliche wort wohl dennoch, trotz-

dem dass tut. büd&nä gegenwärtig nur im kreise Menze-

linsk vorkommt, als tatarisches lehnwort zu bezeichnen.

Tscher. potana 'wachtel' ist aus dem tsehuwassischen

entlehnt.

wotj. V. MU. .7. M. 6. Indo, Mi'nk. K. S. buko 'kummetbogen'.

< tschuw. Asm. (s. X, XVIII, 353) p<"a'x, püra, Zol. pügü,

Ahlqv. pü'ge, pûgé, pükki 'kummetbogen' [vgl. kas. Bal.

bök-, bschk. Katar, bük-, kir. jak. Zol. bük-, alt. Verb, pûk-

'biegen, krümmen', alt. pük 'biegung, krümmung (eines

Dusses)', osm. Budag. bükü, buki 'biegung, krümmung* |.

Vgl. Budrnz NyK III s. 417. Munkacsi NyK XVIII s.

Ill nennt unter den turkotatarischeu Wörtern zuerst das

tschuwassische. bezeichnet aber in seinem wotj. wörter-

buche s. 630 das wotjakische wort nur als ».türkisches"

lehnwort. Über das Verhältnis des vokalismus der frag-

lichen Wörter siehe oben 34.

Tscher. püyjo, pügä, püga 'kummetbogen' stammt eben-

falls aus dem tsehuwassischen, vgl. Buijenz NyK III s. 417,

Münk. NyK XVIII s. 112.

wotj. 1*. M. (}. bukru, Ev. G. pukro, Isr,. J. bukro, Mink. K. bukru,

S. bukru 'kornrade (agrostenmia githngo)*.
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< tschuw. Asm. (s. 45) pukra, Ahlqv. poxrâ, Zol. poxra

'kornrade', Münk. (NyK XXI s. 25) pu%ra, pokra 'unkraut',

(vgl. kas. Ostb. bakra, bakyra, bschk. Katab. bakra id.).

Vgl. Verf., Zur gesch. § 49. Munkâcsi wbucta s. 630 hält

das wort fur ein tatarisches lehnwort; aus dem (kasan-)

tatarischen kann es jedoch nicht entlehnt sein, denn in die-

sem falle hatten wir auch im wotjakischen eine form *bakra

zu erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. §§ 2, 49). Über den

vokalismus siehe oben s. 26, 28.

Tatarische lehnWörter sind mord, pakor 'lolch', vgl.

Paas. JSFOu. XV,a s. 42, und tscher. pa%ra id., wogegen

tscher. pokrö, pukrö 'kornrade' aus dem techuwassischen

entlehnt ist.

wotj. U. bulttr, J. buuttir « *bultir), M. hultir 'bruder od. Schwe-

ster der frau\ MU. huuftir « *bultir), G. buHlr 'schwester der

frau', J. M. auch: 'zweite frau', Münk. S. bultir 'schwägerin,

frauenschwester'.

< tschuw. Asm. (Gr. s. 141, Ihn. XVIII s. 125) puhjr,

polùîr 'jüngerer bruder od. jüngere schwester der frau,

jüngerer bruder od. jüngere schwester des mannes', Zol.

poldyr id., auch: 'des mannes bruder, des mannes schwe-

ster', Ahlqv. poldyr 'des mannes schwester' (vgl. kas. Bàl.

baldyz, bschk. Katar, baldyt 'jüngere schwester der frau',

kir. Zol. baldys 'die schwester der trau', osm. Zenk. bal-

dyz, baiduz 'schwägerin', vgl. jak. Zol. balys id.). Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 112 u. wbuch s. 635.

Aus dem tatarischen stammen dagegen mord, balduz

'jüngere schwester der frau' (vgl. Paas. JSFOu. XV,» s.

42) und wog. tpglts 'schwägerin' (vgl. Gomb. NyK XXVIII

s. 172).

wotj. U. G. burf&in, M. burf.iin, J. burt'.Un, Münk. K. hurfsin, S.

*hu rtcin 'seide'.

< tschuw. A§m. (s. X) por/rn, purz'hi, Zol. poteen, Ahlqv.

pôréin, porsun, pôréum 'seide' (vgl. osm. ibriàim 'seiden-

faden, seidenzwirn'; — pers. beriàem 'seide'). Vgl. Münk.

4
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NyK XVIII s. 137 u. wbuch s. 637. Im wotjakischeu er-

wartete man eigentlich die form *bur&in, also ê statt fs

(f&), vgl. oben s. 15-6. Beruht wotj. fs möglicherweise auf

einer tschuwassischen dialektform mit />Y statt / (über

Wechsel von x und ox' im tschuwassischen vgl. Asm. Gr.

s. 67 u. 369)?

Tscher. pa r.sàn, poréôn 'seide' stammt auch aus dem

tschuwassischen, vgl. Mink. 1. c. Über mord. îpah'ej und

mag}', bârsony siehe Paas. .TSFOu. XV,ï s. 42—3, Münk.

1. c, XyK XVII s. 101 und Ärja és kauk. elem. s.

151-3.

wotj. G. M. J. hus, MU. bms, bus, V. b/s « *bus), Mitnk. K. S.

bu* 'nebel, dampf, wasscrdampf.

< tschuw. U£. (s. 61) pos, ZoL. pus 'dampf, wasserdampf*

[vgl. bschk. Katar, büs id., alt, Verb, pua 'dampf (vom

wasser od. von einem schwitzenden pferde)', dsch. Ya.mii.

bus 'nebel', osm. Zenk. pus 'nebel, trübes wetter']. Mun-

kacsi NyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 633 erklärt das wort

für ein „türkisches
1
' lehnwort. Über f in U. b/s vgl. Verf.,

Zur gesch. § 20. — Die früher von mir Zur gesch. § 133

gemachte Zusammenstellung (vgl. auch Wied, wbuch s. 467)

von wotj. bus mit syrj. hu« 'staub, pul ver' ist unrichtig;

das syrjänische wort stammt aus dem russischen: russ.

Gycb 'Staubregen, mehlstaub' (Dal).

Aus dein tschuwassischen stammt ebenfalls tacher.

pj*, puà 'dampf, duft'. — Über magy. buz 'dampf, dunst'

und busz, busz 'schwüle, drückende hitze im sommer, dunst,

schwere In ft in brunnen u. kellern', welche offenbar auch

tnrkotatarisehe lehn Wörter sind, vgl. Mi nk. NyK XXXII
s. 3S3.

wotj. U. G. bus'f, M. J. MU. bus/, Münk. S. buss 'feld, (G.)

brachleid
1

.

< tschuw. Asm. (IIsr. XVIII s. 32, Gr. s. 33, 10) puxï 'feld'.

poxu 'bracbfeld', Zol. pozu 'brachfeld' (vgl. ka.s. IUl. ba-
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syu, ba8u feld, ackerland', bsehk. Katak. bagyu [sic!] 'feld,

tlur). In NyK XVIII s. 149 hebt Munkàcsi das wort

ausdrücklich als tschuwassisches lehnwort hervor, bezeich-

net es aber später in seinem wotj. wörterbuche s. 033

(vgl. auch NyK XVIII s. 102) als tatarisches lehnwort.

Wegen seines vokalismus muss es jedoch aus dem tschu-

wassischen entlehnt sein (merke auch die bedentung 'brach-

feld'); wäre es eiu tatarisches lehnwort, so hätten wir im

wotjakischen zunächst die form *basfu od. *basu zu erwar-

ten, vgl. wotj. dariu 'arzuei' < kas. daryu; wotj. tatixi,

tatu 'friedlich' < kas. tatyu.

Tscher. pasb 'gemähtes feld', pasû, pase 'weide' <
kas. basu.

wotj. G. J. MU., Münk. K. S. busket nachbar, (8.) verwandter'.

< tschuw. Ahlqv. poskil, Zol. poskir (-= pos- kiT haus')

'nachbar' (näheres über die Zusammensetzung des Wortes

siehe Buhenz NyK III s. 416, Zol. s. 141, Münk. NyK
XVIII s. 112). Tschuw. kiT « *ker) = chazar. kel in:

Sarkel (äoftQov ôanlxtov, l>l..iaji otata, „Weisses haus w
),

vgl. z. b. SchafABiK, Slawische altcrthümer II s. 64,

Hunfalvy, Die ungern s. 61.

In tscher. pashi âj, poskudo 'nachbar' ist kuâj =
'haus', also eine Übersetzung des tschuw. ktf, und ;w.-î-, pos-

< tschuw. pos-, vgl. Budenz u. Münk. 1. c.

wotj. Vekescagin S. busturgan 'alp' („Hat jemand aipdrücken,

so sagt man, dass der bwturgan drückt." Näheres über huatur-

gan bei Verescagin Bothkh I ochobckupo Bpaa: Hub. Ihm. Pvcck.

I'eorp. OömeciBa XX s. 28 und Bothkh Capany.ibCKaro yh:ua:

3aiiucKii Hmh. I'yccK. l'eorp. Oömecroa no otjl aniorp. XIV,3 s. 88).

< tschuw.; vgl. tschuw. Zol. pos- 'drücken, pressen' (vgl.

kas. Bal., bschk. Katar, baa- 'drücken', causât, bastyr-,

alt Verb, pas- 'drücken', causât, pastyr- 'antreiben', dsch.

Budag. bastur- 'zusammendrücken, zusammenpressen, an-

greifen'). Das tsehuwassische original des wotjakischen

Wortes war also ein nomen agentis eines von pos- abge-
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leiteten verbum causativum (vgl. Asm. Gr. s. 271 u. 309—

10). Siehe Munkàcsi NyK XX s. 467—8.

Turkotatarischen, vielleicht alttschuwassischen Ur-

sprungs ist auch magy. boszorkany 'hexe', vgl. Münk. 1. c.

wotj. Ct. AI. J. MU. bu&ono, U. husono 'maim der frauenschwester',

Münk. S. busono 'schwager, frauenbruder', Wied, buéono 'manu

der fraueuschwester'.

< tschuw. Asm. (Gr. s. XIX, 101, 141, Ü3B. XVIII s. 125)

puz'ana, poz'ana, Ahlqv. pozanâ, Zol. poiana 'mann der

frauenschwester' (vgl. kas. Bal. baja, misch. Paas. baza,

bschk. Katar, baza, alt. Verb, paja 'mann der frauenschwester',

dsch. osm. Budag. ba$anak 'schwager'). Vgl. Münk. NyK
XVIII s. 98 u. wbuch s. 633. Befremdend ist § in wotj. U.

bufono, da wir ja auch hier ein ê zu erwarten hätten.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. pasœna

'schwager (mann der Schwester)', poêana 'schwager (schwe-

stermann der frau od. der maun einer anderen verwandten

der frau)' vgl. Münk. 1. c, wogegen mord, baza, paiä

'schwager (mann der frauenschwester)' aus dem mischär-

tatarischen entlehnt ist, vgl. Paas. JSFOu. XV.a s. 43.

Tatarische lehnwörter sind auch wog. 'schwager' und

ostj. ptjkä, padfc 'schwager (frauenschwestermann; der äl-

tere bruder der frau)', vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 172 u.

Paas. FUF II s. 128.

wotj. U. G. dolak (=dol-ak) 'alle; ganz, gänzlich, völlig'.

? < tschuw; vgl. tschuw. Asm. toi-, tul-, Ahlqv. Zol. tol-

'gefüllt, angefüllt werden', tolly 'voll', Zol. tollyäx 'völlig,

ganz' (vgl. kas. Bal., bschk. Katar, tul- 'voll werden',

tuly 'voll, vollständig', kas. tulyuk, tuluk 'ganz voll, völlig',

alt. Verb, toi- 'voll werden', tola, tolo Tülle; voll; völlig',

osm. Budag. dolu 'voll'). MunkAcsi NyK XVIII s. 98 u.

wbuch s. 399 bezeichnet das wort als „türkisches" lehn-

wort. Ks ist sehr wohl möglich, dass wotj. dol- dem tschu-

w assischen entlehnt ist, obgleich wir zunächst ein u statt

o zu erwarten hätten (siehe oben s. 28); vgl. jedoch z. b.
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wotj. bukro und bol ro < tschuw. pukra, poxra. Über die

Verstärkungspartikel -ak siehe obeu s. 37.

wotj. U. MU. J. M. G., Münk. K. S. dun 'wert, preis, Zahlung',

don (in Zusammensetzungen): U. MU. J. M. G. Bess., Münk. S.

koûdon « *koni-don; koni 'eichhörochen') 'viertel kopeke, kleines

geld im allg.', J., Münk. S. jir-don 'brautpreis'; U. dut/vUinf, J.

dxtnnäni, M. dunjänj, G. dmnjani 'den wert, preis bestimmen,

schätzen'
||

syrj. I. U. V. S. L. P. don 'wert, preis, Zahlung', P.

auch: 'perle', I. donjöni, U. donja-vnjs, V. donjavni, S. donjaint

'den wert, preis bestimmen, schätzen', I. V. S. L. donjàmt, U. don-

jà-énjs (I. S. L.:) 'nach dem preise fragen, über den preis unter-

handeln od. einig werden', (U. V.:) um etwas dingen, aui et-

was bieten'.

? < tschuw.
;
vgl. Ahlqv. Zol. tan 'gleich', tanas 'sich ver-

gleichen, sich gleichstellen, ähnlich od. gleich werden' (vgl.

kas. BAl., bschk. Katab. tin, alt. Vebb. ten. 'gleich', dsch.

teil 'gleichgewicht', tet|lik 'wert', osm. Budao. denli 'gleich,

von gleicher grosse'). Die Zusammenstellung ist unsicher

besonders wegen des vokalismus: in dem permischen

worte hätten wir eigentlich a zu erwarten (siehe oben s.

25—6), vgl. jedoch wotj. kojik< tschuw. kajfk: syrj. soiini

(aber wotj. &arttêi)< tschuw. Sarfk (siehe oben s. 26).

Auch Andbbson Wandlungen s. 56 b, note 117 hält die

fraglichen Wörter für eutlehiiungen aus einer turkotatari-

schen spräche, ebenso wie ostj. tin 'preis', wog. tin, ten

'preis, wert'.

Tscher. tau 'gleich ; kamerad' ist aus dem tschuwassi-

schen entlehnt; vgl. auch Budenz NyK III s. 408.

wotj. G. Jéep, Wied, iep 'tasche'
|

syrj. L. dzcp, I. U. V. S., Rou.

P. écp, 'tasche, beutelchen'.

? ? < tschuw.
;

vgl. osm. Zenk. $eb, 'tasche, sack, beutel',

ad. Budag. $eb 'tasche', ktsch. Radl. iaäp, koib. Castbén

izäp, izeäp id.; — aus dem arabischen (arab. $eb, §ejb 'ta-

sche, busen des kleides'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 135

(in seinem wotj. wbuche kommt das wort nicht vor), üb-
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gleich ein entsprechendes wort im tschuwassischen nicht be-

legt ist, scheint es mir doch nicht unmöglich, dass das arab.-

türkische wort durch Vermittlung des tschuwassischen in

die permischcu sprachen eingedrungen ist. In den mir

bekannten (kasan-)tatarisehen Wörterbüchern kommt das

wort nicht vor. Ks ist auch nicht wahrscheinlich, dass es

dein tatarischen entlehnt ist, da es im syrjauischeu im

allgemeinen nur in dem südlichsten, dem permischcu dialekt

direkte tatarische entlehnungen giebt - und auch hier

um* weuige. Unmöglich wäre es ja auch nicht, dass syrj.

zcp durch Vermittlung des russischen (russ. sein., :umit>,

Aaceö'i», siehe Dal; vgl. auch Miklosich Die türk. elem. s.

289 uud Koiwch Archiv f. slav. philol. Baud IX s. 499)

aufgenommen ist. Merke jedoch syrj. L. <féep (nicht ècp).

Ostj. sëp, wog. *êèp (MuNK.-SziL.) 'tasche' sind deut-

lich aus dem syrjänischen entlehnt; siimojed. Jur. seap, O.

sëp, sopa, seppa, sapak 'tasche' ist aller Wahrscheinlich-

keit nach durch Vermittlung der obugrischen sprachen aut-

genommen (das wort kommt auch im ..jenisseiostjakischeir'

vor: seif, seäp 'tasche'. Castuén). — Turkotatarischen Ur-

sprungs ist auch magy. zseb 'tasche, sack' (durch Vermitt-

lung einer slavischen spräche?) und mord. +<r/Vr\ scpö,

scpp, éepe 'tasche' (aus dem tschuwassischen?), vgl. Paas.

JüJFOu. XV,2 s. 46.

Eiu anderes work, und von den oben genannten fern-

zuhalten ist wotj. h-pis 'lederner beutel, quersäckchen' syrj.

LI. êepjs 'sack' = tscher. sicptä schlauch, lederuer sack,

blasebalg, stiefelstulpe', èuwôs, àubôà schlauch, lederner

sack, quersack, korb', vgl.? ostj. sous 'korb'. Steht

vielleicht tschuw. Zol. süpsä 'backtrog, mit deckel verse

heue kufe zur Verwahrung von allerlei suchen', Ahlqv. süpsä

'kästen, kotier' irgendwie mit diesen Wörtern in Zusam-

menhang?

wotj. (i. U. cm 'gesund', S. M. cm nutzen, vorteil", Wied, cm Ka-

rini heilen', 8. M. J. U. cm : cm-jutn arznei, heilmittel', G. U.
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emjànî, S. M. J. evijàni 'heilen, gesund machen', G. emjùêkfs, J.

emjàé 'arzt'.

< tschnw. im: Asm. (s. 115) im-z'am (im-jam) 'heil mittel,

arznei', Paas. im-ju.m 'heilende Zauberformeln' (j-u.m =
'zanberei, Zauberformeln'), Zol. im-àom 'arznei aus zerriebe-

nem heu' (6om = 'unkraut, gras im getreide, zerriebenes,

in der krippe zurückgebliebenes heu', Zol.) (vgl. kas. Bal.

im 'arznei', Ostr. im 'zauberei, beschwörung'; kas. im

'volksmittel, sympathiemittel', alt. leb. schor. soj. kiiär. kom.

uig. dsch. osm. am, sag. koib. ktsch. em 'medizin, heil-

mittel', kir. kkir. em 'sympathiemittel, heilmittel', Radl.).

Im kasaner dialekt des wotjakischen bedeutet em 'arznei';

MünkAcsi hält dieses wort für ein tatarisches lebnwort (vgl.

XyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 36), was auch wahrscheinlich

ist, Seiner form nach könnte das wort auch in den übri-

gen dialekten aus dem tatarischen entlehnt sein, die bedeu-

tung aber und das vorkommen des Wortes in der Zusam-

mensetzung em-jum (vgl. tschuw. im-jum; vgl. unten s. v.

jum) spricht fur entlehnung aus dem tschuwassisehen. —
Wotj. Münk. K. *emci 'arzt' stammt dagegen aus dem ta-

tarischen (tat. imèe).

Tscher. em 'arznei' ist wahrscheinlich aus dem tata-

rischen entlehnt, vgl. Münk. XyK XVIII s. 79—80. Aus

dem tatarischen stammt auch wog. jimläti heilen', vgl.

Gomb. XyK XXVIII s. 161.

wotj. ü. J. M. S. G. eher, MU. eyer, Münk. K. *nmr satter
|

syrj. Ii. çn/r, Messerschmidt (handschr.) onlrr 'sattel'.

<Z tschuw. Asm. (s. XVIII, 94, 3G2) anär, jaher, pm'ir,

Ahlqv. inér, inéf, Zol. jinär 'satter (vgl. kas. Bâl., bschk.

Katar, ejar, kas. bar. yär, tob. iär, kir. iär, er, alt. tel.

leb. är, krm. ad. kom. osm. äjär, tar. dsch. ägär, dsch. auch

igâr, tel. i^irgä Satteldecke', Rai>l.; jak. yn.yr 'sattel'). Vgl.

Budenz XyK ITI s. 402. Munkâosi XyK XVIII s. 149

(vgl. auch ibid. s. 80) hält das wotjakische wort für ein

tschuwassisches lebnwort, bezeichnet es aber spät**r in sei-
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nem wotj. wörterbnche s. 33 als eine entlehnung aus dem

tatarischen (ein druckfehler?). Wegen des nasals kann je-

doch nicht bezweifelt werden, dass die fraglichen permischen

Wörter eben aus dem tschuwassischen entlehnt sind (vgl. oben

s. 3. mom. 8). Ârja és kauk. elem. s. 488 erklärt Mitnkacsi

das wort (auch syrj. enp) abermals ttir ein tschuwassisches

lehnwort.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. éàer, ernor,

öVwer, örtAel (vgl. Budenz NyK VI s. 197) 'sattel' entlehnt,

vgl. Budknz 1. c, Münk. NyK XVIII s. 80. Ostj. hiàr,

wog. Unär 'sattel' ist wahrscheinlich durch Vermittlung des

syrjänischen aufgenommen, vgl. Bupknz 1. c, Münk. 1. c,

Gomb. NyK XXVIII s. 160, Patkanov NyK XXX s. 442

u. Paas. FUK II s. 115.

wotj. U. rJerfSakj c^ertèal, M. J. v.Herttak, MU. cycrfSag 'rücken-

poLster am pferdegeschirr', Gavr. K.? (llpnii»B. s. 49) eAerfiak id.,

Münk. K. ^eùncak 'sattelpolster, kummetpolster'.

< tschuw. Minx. (NyK XXI s. 25) WiärSälc, UärBäk,

tjfi/uirs'äk 'nyeregpàrna*, Zol. jinafèek, Ahlqv. inérèik

'rikkenpolster am pferdegeschirr' [vgl. kas. Bal. yqyrèak

'kummetpolster', kir. ynyrôak 'packsattel', alt. tel. sag.

yqyrôak 'packsattel, (sag.) holzgestell des sattels', koib.

yrjyrlaak, Radl. wbuch]. Nach Munkâcsi NyK XVIII s.

92 u. wbuch s. 33 wäre das wort aus dem tatarischen

entlehnt, In diesem falle hätten wir aber im wotjakischen

in der ersten und zweiten silbe ein / statt e zu erwarten

(vgl. Verf., Zur gesch. §. 30). Neuerdings hat derselbe Ver-

fasser wotj. 8. *cncrcak für ein tschuwassisches, wotj. K.

^'itrrcak aber für ein tatarisches lehnwort erklärt (Àrja és

kauk. elem. s. 488). Aus dem eben angedeuteten gründe

(e in der ersten silbe, nicht ie) mag jedoch auch diese ka-

sanische form tschuwassischen Ursprungs sein; möglicher-

weise ist der vokal der zweiten silbe (V statt e) späteren»

tatarischen einfluss zuzuschreiben.
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Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. eàerèâk

'kummetpolster' entlehnt, vgl. Münk. 11. cc.

wotj. Bess, erjgei 'schwägerin (frau des älteren binders)'.

< tschuw. Asm. (s. 45, 59, 131) itjec, pyae, Ahlqv. ingé,

Zol. jiigä 'Iran des illteren bruders od. des onkels (derjünger

als der vater ist); tante; Schwiegertochter', Münk. (NyK

XXI s. 24) Ungä, Viigi 'az idösebbik meny' (vgl. kas. Hâl.

jiT|ä 'schwägeriu = frau de* älteren bruders', ji-näj 'Schwä-

gerin!', Ostb. üngä, iingqj, bschk. Katak. je^käj 'Schwie-

gertochter; wird so von den jüngeren verwandten ihres

mannes genannt', alt. Verb, je-i^e 'frau des älteren bruders,

Schwiegertochter', dsch. Bupag. jenge 'tante'). Das wot-

jakische wort setzt eine tschuwassische form *ifjGej voraus

(vgl. tschuw. appa 'ältere Schwester', appaj 'älteres schwe-

sterlein', piffse und pi n'zej 'mein älterer bruder', vgl. oben

s. 40 u. 44).

Aus dem tschuwassischen ist aller Wahrscheinlichkeit

nach auch tscher. icygü, je^ga 'frau des älteren bruders

od. jüngeren oheims. Schwägerin' entlehnt (vgl. Budenz

NyK III s. 404), wogegen wog. iyk 'schwägerin', rnki 'die-

nerin', trjkaj 'dienstmädchen, zofe' wahrscheinlich ein tatari-

sches lehnwort ist (vgl. Gomb. XyK XXVIII s. 155).

wotj. U. èr/faîr, Gavr. (Nac.) K. irèksyr 'wider willen'.

< tschuw. Zol. irikser 'wider willen, ohne erlaubnis' (Zol.

irik, Ahlqv. irik 'wille, freiheit, erlaubnis') (vgl. kas. Bâl.

irek 'wille', irekaea gezwungen 1

, kir. erik kraft, wille',

erikaiz 'gegen seinen willen', tar. alt. tel. schor. arik kraft,

wille, wünsch', Radl.). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 97 u.

wbnch s. 39.

Tscher. erikser ist ebenfalls ein tsehnwassisehes lehn-

wort, vgl. ßunRNz NyK III s. 403 u. Münk. 1. c.

wotj. G. M. J. guhi, Münk. S. guhi, MU. g'thi, U. gihi "pilz.

schwamm' syrj. V. V. Pee. S. L. ynh (»>lat, gohjjs = gohj-is) id.

< tschuw. Asm. (s. 9, 45, 75, 340) l"mna, kinina, Am.gv.

Zol. kumbâ 'pilz. schwamm', Zol. kaska-kuraby "auf baum-
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stammeln wachsender schwamm', Ahlqv. aif-kumby' 'bofist

(lycoperdou bovista)' [vgl. kas. Bal. gömbä, Radl. (Phon,

s. 124) gömbä, (wbuch) gümbä 'pilz, schwamm']. Munkàcsi

NyK XVIII s. 432 meint, wotj. gubi sei aus dem russi-

schen („ryoa [plnr. ry6u] baumschwamm") entlehnt — also

ein ganz neues lehnwort. Syrj. gob, welches wort jeden-

falls nicht aus dem russischen entlehnt sein kann (vgl. da-

gegen z. b. russ. ryôa 'bucht, meerbusen' > syrj. guba id.,

russ. ryfiica > syrj. gubka 'schwamm', russ. mvkä 'qual, pein'

> syrj. muka id., russ. Tpyöa 'röhre' > syrj. truba), ist ohne

zweifei etymologisch dasselbe wort wie wotj. guhi
|
vgl.

z. b. syrj. kot (stamm: kotj-) 'zapfen an nadelbäumen' =
wotj. kuli; syrj. pan (stamm: ponj-) 'hund'= wotj. pung:

syrj. kor (stamm: kor]-) 'stange' = wotj. kuri, kuri], also

ein gemeinpermisches wort, welches gewiss aus der urper-

mischen zeit stammt. Dagegen kann das permische wort

gnt aus dem tschuwassischen entlehnt sein. Die permi-

schen Wörter gehen zunächst auf urperm. *gobg ~ *gubg

(<C *gomhi ~ *gumbi) zurück (syrj. gohj- < *gob]), und set-

zen also, als nächstes original, eine tschuwassische form

auf -y voraus (vgl. oben tschuw. -kumby: kaska-kumby, sif-

-kumby', wo -y eigentlich das possessivsuffïx der dritten

person ist, vgl. Asm. Gr. s. 113). Der urspr. auslauts-

vokal *i ist im 8yrjanischen geschwunden ebenso wie in

syrj. kud, wotj. kudi, kudi 'korb von rinde' = tschuw.

kunni und syrj. tkp, wotj. tiipi 'kuchlein' = tschuw. thn
(vgl. oben s. 34—5). Über die bedeutung dieses lehuwortes

für die lautgeschichte der permischen sprachen (urperm. *mb

> h) siehe oben s. 24—5. Stehen die genannten turkotatari-

schen Wörter in irgend einem Zusammenhang mit den slavi-

schen: asl. g<{ba 'schwamm, pilz', nsl. gûha, b. giJ>a etc. (siehe

Mtklosich, Etym. wbuch der slav. sprachen, s. 71) und,

wenn dies zugegeben werden kann, in welchem? Nach

Miklosich Die slav., magy. u. mm. elem. s. 8 wäre das

türkische wort, möglicherweise eine uralte entlehnung aus

dem slavischen. Kadlokk hält es für echttürkisch, vgl.
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Phon. s. 124. — Über magy. gomba schwamm, pilz' vgl.

Budenz NyK I s. 315.

wotj. U. ièka : Ma-vhi, MU. J. M. S. iska : iska-vpi Verwandter,

iiachbar, freund' (vfn, vin = 'jüngerer bruder'), II. ?&ka : uarmMka

M. uarmiska (= ijarrn -f iAka), S. varmUka Schwager (frauenbruder),

der älter als die frau ist', G. sika : sika-vfn bruder', -iêka : narmiêka

'älterer frauenbruder', Münk. S. -/têka : varmifèka 'Schwiegermutter'

[sic!], Wied, -yska : varmyska schwager (frauenbruder'), Wied.

Zus. iéka 'älterer bruder' (über varm- vgl. unten s. v. uarm-, varm-).

< tschuw. Asm. (s. 140) <>'<kej 'mein schwager (mannesbru-

der), der älter als mein manu ist', Zol. iskej, Ahlqv. iskéj

id., Zol. xoù-iakam, xon-ièkam 'mein schwager (frauenbru-

der), der älter als meine frau ist' (-m = possessivsuffix der

1 pers. sing.). Ob das tschuwassische wort etymologische

entsprechungen in den übrigen turkotatarischen sprachen

hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls mag wotj. iUa, wie

mehrere audere verwandtsebaftsnamen, aus dem tschuwas-

sischen entlehnt sein, ebenso wie auch tscher. onùxka (= o n-

-iska) 'älterer schwager, Schwiegervater', oniska, oneàkâ,

ofoka 'schwager = älterer bruder der frau' (vgl. tschuw.

xon-iskam, vgl. oben), wo -5xka = tschuw. zkbej. Wotj.

G. êika < iika ebenso wie wotj. G. tiks < *iêks (siehe un-

ten); vgl. auch wotj. G. -iêka in narmiêka.

wotj. J. iêkt, MU. &kê, sks « *iïké) 'iu diesem falle, wenn es so ist',

G. siks « *iskê) 'es scheint, wohl', Münk. S. iêkt nu dann, nun
'

also' ? syrj. V. este, S. eêk<>, vcêke, U. L. vcêkç (V. U.:) 'doch,

mal', bezeichnet auch (U. V. S. L.) die bedingte form; Roo. P.

veêkç 6V.

< tschuw. Asm. (s. 46, 239) oêke, auch : js 'ja, doch, aber,

wahrlich, gewiss' [vgl. kas. Bâl. iè 'nicht wahr, ja doch',

08TB. iö 'ja, doch', kir. Radl. iè 'irgend', tel. Radl. äc

(mit der negation:) 'nicht, durchaus nicht, durchaus nie-

mand', alt. Vebb. eà, es neme 'wenn doch irgend etwas',

es jogyiida 'wenigstens'; — aus dem pers.]. Es ist schwer
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das syrjänisehe wort vou dein wotjakischen zu treunen.

Im syrjänischeu hätten wir jedoch — weuu das wort aus

dem tsehuwassisehen cutlelmt ist - zunächst î in der er-

steil silbe zu erwarten (vgl. obeu s. 33).

wotj. G. iCfm, itfm, U. it'tin, S. M. J. itiin, MU. ifim, ikein, Münk.

K. ikein 'dreschteune, (U.) darrhaus*.

< tschuw. Asm. (s. XVIII) pn'em dreschtenne'. Zol. idem,

jidem 'dreschboden, ebener platz auf der tenne' (vgl. kas.

idän 'füssboden, diele', tur. itän 'füssboden', dsch. ädan

'der untere teil der jurte; der platz nahe bei der thür, wo

die weniger geachteten gaste platz nehmen', Radl. wbuch).

Vgl. Asm. Gr. s. XVIII. Der ursprüngliche vokal der

zweiten silbe ist in der form MU. K. ikem bewahrt; wotj.

ikein < *i&em <[ *ifem <^ *ifem > ifim.

Tscher. iiâj
t
,m, idöm 'tenne' ist desselben Ursprungs

(vgl. auch Bldenz NyK III s. 420).

wotj. II. G. fgfy 8. M. J. MU. iyi 'ohrenle, uhu'.

< tschuw. Asm. (s. XU. XVIII, 356, 372) iiv'j, jüe'a, iipa.i,

Ahi,qv. ü'ge, Zol. üge 'ohreule, uhu' (vgl. schor. soj. bar.

sag. krm. dsch. ügü, kir. dsch. ükü, uig. ügi, schor. ugu,

sag. koib. ögö 'eule, uhu', Radl.; alt. Verb, ükü id.; tat.

BunAG. ögü jabalagy uachteule', tat. Zol. ökö; osm. Zenk.

ugu, ögü eule, uhu). Munkacsi führt NyK XVIII s.

114 zuerst tat ögü jabalagy (Budau.) au und nennt unter

mehreren turkotatarischen Wörtern zuletzt das tsehnwassi-

sche wort; in seinem wotj. wörterbucho ». 40 bezeichnet

er das wort mit ,.tat. csuv.
u Wahrscheinlich ist das wort

jedoch aus dem tsehuwassisehen entlehnt. In den kasan-

tatarisehen Wörterverzeichnissen Balint's, Ostroumov's und

Voskrksknskli s habe ich kein entsprechendes wort gefun-

den. 1 Tat. Zol. ökö und tat. Budag. ögü stammen wahr-

scheinlich aus irgend einem anderen tatarischen dialekte;

1 Knie" - kas. jabalak od. bajgoè; 'uhu' — kas. maèe basy ja-

balak. Iîâl.
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vorausgesetzt, dass sie jedoch kasantatarische formeu sind,

hatten wir, wenn das fragliche lehnwort ans dem kasan-

tatarischeu aufgenommen wäre, im wotjakischen e od. u in

der ersten silbe zu erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § 66).

Tscher. ilygo^ üi^gö 'ohrenle, uhu' ist ohne zweifei

aus dem techuwassischeu (vgl. oben tschuw. Ugos) entlehnt,

vgl. Münk. NyK XVIII s. 114.

wotj. M. MU. imir, S. (Azb.) /wi/r 'lebeuszeit, mcnschenalter,

ewigkeit'.

< tschuw. Asm. (s. XIII, 84, 155, 352) dnur, «m^r, Ahlqv.

ü'mür, Zol. ümüx 'lebenszeit, ewigkeit' (vgl. kas Bal. gu-

mer, Ostr. Voskr. gumer 'das leben, lebenszeit', tum.

Radl. fimir 'leben, zeit', kir. Radl. ömtir 'leben, ewig-

keit', osm. Zenk. ömr, ömür 'alter, lebensalter, leben';

— aus dem arab.). Iu NyK XVIII s. 128 nennt Mun-

käcsi unter den turkotatarischen Wörtern nur das osma-

nische und tschuwassischc wort, bezeichnet aber später

(wbuch s. 45) das wotjakische wort als tatarisches lehn-

wort („tat. ar.
u
). Wegen des vokalischen anlauts und des

vokalismus (vgl. oben s. 33 - 4) ist wotj. /m/r jedoch sicher

aus dem tschuwassischeu entlehnt. Dagegen stammt Münk.

wotj. K. tgwntr (vgl. Münk. NyK XVIII s. 129 u. wbuch

s. 254) aus dem kasantatarischen.

Tscher. ümor, ümür 'lebenszeit' ist ebenfalls ein tschu-

wassisches lehnwort (vgl. Budenz NyK III s. 398).

wotj. -jaska (in akajaska 'ein grosses, im frühliug vor dem ackern

gefeiertes opferfest').

< tschuw. jaika 'suppe', siehe oben s. 37 uuter akajaUa.

wotj. 8. jivor, U. MU. (fivor « *jivor), J. M. G. ivor, Münk. K.

<fivor, trfèvor, tibêr, G. (nach Utrobin's handschr. würterverz.) ji-

vor nachricht, botschaft'; Münk. K. tibfoci, Wied, jivortai, jibortsi,

ivortai 'bote'
|

syrj. I. juor, U. juer, V. 8. juver, L. juvor, V.jiurr

'nachricht, botschaft, gerlicht, sage, rede'.

? ? < tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (H:ib. XVIII s. 37) %inar

Ahlqv. xybär, Zol. xybar 'nachricht, botschaft' [vgl. kas.
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Bàl. xabär 'nachricht', xabârèe bote, apostel", bschk. Katar.

xäbär 'nachricht, botschaft'; kir. tel. ktsch. kabar (o : qabar)

'gerächt, nachricht, botschaft', bar. kabar 'nachricht, befehl',

krm. xabar, tar. dsch. osm. xabär 'nachricht, botschaft,

gerüeht', tar. xäbär, habär 'nachricht, gerticht, ruf, befehl',

Radl.; alt. Verb, kabar 'nachricht, botschaft'; — aus dem

arab.]. Vgl. 3udenz NyK III s. 400, Münk. NyK XVIII

s. 129. MuNKAcsi, der (]. c.) auch das syrjänische wort

ebenso wie tscher. uver, über, heranzieht, bezeichnet das

wotjakische wort in seinem wörterbuche mit „eseremisz-

csuvas-ar. u
,

wotj. ^ibhci dagegen mit „csuv. ar.*' Falls

die fraglichen permischen Wörter wirklich turkotatarischeu

Ursprungs sind, ist ohne zweifei das tschuwassische hier

der entleihende teil gewesen. Dem tschuw. % entspricht

aber im wotjakischen und syrjänischeu k (vgl. oben s. 13)

und dem tschuw. b wotj.-syrj. b, p (vgl. oben s. 10). Die

oben angeführte tschuwassische form yj'aar kann also je-

denfalls nicht das original der fraglichen permischen Wör-

ter sein. Es wiire aber vielleicht nicht unmöglich, dass es

im tschuwassischen eine ältere form gegeben hat, in welcher

j dem k (q) und v dem b der übrigen turkotatarischeu

sprachen entsprach, vgl. einerseits z. b. tschuw. jul 'bleiben'

= qal, tschuw. jan 'scheide' = qun, tschuw. jur 'schnee' =
qar (siehe Radl. Phon. § 189 u. Asm. Gr. s. 83—4) und

anderseits tschuw. ajvan 'dumm' = kas. qaiban (aus dem

arab.), tschuw. xfflx 'spreu' = kas. kibäk (siehe Asm. Gr.

s. 79), und in diesem falle könnte das permische wort

natürlich gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein. —
Man könnte aber auch die möglichkeit einräumen, dass

das fragliche wort keine entlehnung. sondern ein finnisch-

ugrisches wort wäre, vgl. fi. juoru 'uugae vanae, rumor levior

vagaus, fabella', est. joru 'leeres geschwätz'.

Tscher. wftcr, über 'nachricht, künde' ist aus dem

tschuwassischen entlehnt (vgl. tscher. umla 'hopfen' <
tschuw. xumla, tscher. uàmén 'rettieh' < tschuw. kuàman).

Über magy hir vgl. Münk. NyK XVill s. 129.
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wotj. J. (Isl.) jiloul, U. a'i'lo.u « *j?lo<u), MU. #imot{ « *jilou),

Musk. K. *ifêlau, Gavb. K. (Istor.) {ftlo/, Wied, jilou: « *jilou)

'sitte, gewohnheit'.

tschuw. Zol. jyla 'gebrauch, sitte, gewohnheit', jula

auch: 'Ordnung' (vgl. kas. Ostb. Voskb. iola, bschk. Ka-

tab. jula 'cérémonie, gebrauch, sitte, gewohnheit', kir. Bu-

DAQ. $ola sitte, gewohnheit, gemütsart'). Vgl. Verf., Zur

gesch. § 64. Nach MunkAcsi wotj. wbuch s. 269 wäre

das wort ein tatarisches lehnwort; in diesem falle hätten

wir aber in der ersten silbe ein o oder u zu erwarten

(vgl. Verf., Zur gesch, §§ 11, 47). Dagegen ist Wied.

wotj. jolou, jolol 'sitte, gewohnheit, gebot' aus dem tatari-

schen entlehnt, vgl. Verf., Zur gesch. § 64. Die endung

des wotjakischen Wortes hat sich nach dem muster der

nomina auf -o/<, -ouï, -ol (wie z. b. wotj. hujou, bujoul,

bujol 'färbe' < kas. bujau, wotj. soyroy, soyrol 'taub' <
kas. sarrau) gebildet.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls techer. jula

sitte, gebrauch, cérémonie, religion' entlehnt, und wahr-

scheinlich auch mord. Wied, ila 'sitte, gewohnheit', vgl.

Paas. JSFOu. XV,2 s. 33.

wotj. Isl. J. jiray 'grenze, rain, furche (auf dem felde)', Münk. K.

ïJër-aiia 'grenzfurche, feldrain'.

< tschuw. Asm. (s. IX, 99) jiran 'gartenbeet, grenze, rain',

(s. XIX) ana jîrana 'grenze, rain', Zol. jyran 'furche auf

dem felde', Ahlqv. jiran 'gartenbeet', Magnickij (s. 262)

jiran 'furche (auf dem felde), gartenbeet' (vgl. kas. Bäl.

Ostb. yzan, bschk. Katab. ytan 'grenzfurche'). MunkAcsi

wotj. wbuch. s. 5 (unter "W/a) u. 272 (unter 1<ßr) glaubt,

das wort sei eine Zusammensetzung von "iv/VV ('köpf, haupt')

ond tawö ('streifen, strich landes, feldstrccke, acker'). Gegen

ein solche annähme spricht jedoch entschieden schon die be-

deutung ('grenze, rain, furche') des wotjakischen Wortes. Falls

die form VArawa (mit vokalischem auslaut) richtig ist, inuss

sie wohl für eine volksetymologische bildung [mit anleh-
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nung an aga 'strich (landes)'] erklärt werden. Vgl. übri-

gens oben 8. 4 mom. 11 n. s. 20, 23.

Dasselbe tschnwassische wort ist das origiual des

tsctaer. brän 'beet (im gemüsegarten)', jöra-n 'gartenbeet,

rain'.

wotj. (t. S. M. J. jubo, MU. dubo, U. dmbo, Münk. K. trftho

'pfähl, säule'.

<C tschuw. Asm. (s. XVIII) juBa. jona, 'pfähl, säule', Zol.

joba, 'pfähl, stange', Ahlqv. jobâ 'zaunpfahl' [vgl. kir.

schor. kttar. sag. koib. obä, bar. oba 'häufen, hügel, grab-

httgel, knrgan, (sag.) kurganstein', alt, tel. obo 'häufen,

schober, kurgan', schor. sag. koib. ktach. oma 'kurgan, kur-

ganstein', Radl.; alt. Verb, obo 'schober', obö, obogo 'häu-

fen, schober, holzhaufen, grenzpiquet, grenzmal (Man»n>),

grenze' |. Vgl. Münk. wotj. wbuch s. 267 und NyK XVIII

s. 115. wo unter den turkotatarischen Wörtern nur das

tschuwassische erwähnt wird (vgl. auch Münk. 1. c, s.

150). Über das anlautsverhältnis zwischen tschuw. juna,

jona und seiuen verwandten vgl. Radl. Phon § 189, Asm.

Gr. s. 99 u. oben s. 2.

wotj. U. J. M. S. jum : em-jum 'arznei, heilmittel', Isl. J. auch:

'kraut, heilpflanze' (,,.iI»k«i|»ctbo, enaju>ö"i.e, ncii.c").

< tschuw. Asm. (s. 105) jum 'wahrsagerei, Zauberei (r«>-

f oacöa)', Paas. ju
y
m : im-jujn 'heilende Zauberformeln' (,.gyo-

gyitô varâzsigék"; im-ju,m hila- 'zaubern'). — Paasonen

NyK XXXII s. 261—2 meint, tschuw. jujn sei das grund-

wort zu tschuw. \/w.»m#, jmnzc 'zauberer' (vgl. Asm. Gr. s.

105, note 2) und mit alt, tel. koib. uig. etc. kam 'zauberer,

schamanc' zusammenzustellen (vgl. auch Zol. s. 163, Radl.

Phon. § 194). Gegen Munkacst. der in NyK XX s. 473

wotj. em-jum mit tschuw. èm-iom (ètn-.$om), Zol. iméom,

im-som 'arznei aus zerriebenem (in der krippe zurückge-

bliebenem) heu' (Zor,. som 'unkraut, aras im getreide, zer-

riebenes, in der krippe zurückgebliebenes heu ) zusammen-
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stellt und das wotjakische wort für „ein sehr interessan-

tes Sprachdenkmal mit rücksicht auf das tschuwassische"

hält, hebt er hervor, dass in demselben tschuwassischen dia-

lekte, wo er im-jujn aufgezeichnet hat, auch das wort im-

&am in der bedeutung 'allerlei arznei' bekannt ist; dabei

weist er auf Asmabin Gr. s. 115 hin, wo auch tschuw.

im-zam (neben im-jam) 'heilmittel, arznei' unter solchen

tschuwassischen Zusammensetzungen aufgezählt wird, rin

welchen der zweite teil gleichsam eine klangnachahmung

und ergänzung des ersteren ist" (siehe Asmabin 1. c, s.

114). Die von Zolotnickij genannte form im-som kann

— meint Paasonen — eine volksetymologische bildung sein.

Die Zusammenstellung von tschuw. jujn mit alt. etc. kam

will Münkacsi NyK XXXII s. 483-4 jedoch nicht billi-

gen, besonders wegen des bedeutungsunterschieds (einer-

seits „Zauberei", „zanbermittel" od. „Zauberformel", ander-

seits „die person des Zauberers, der schamane"). Weiter

hebt er hervor, dass wotj. em-jum nicht „heilende Zau-

berformel" sondern 'heilmittel' bedeutet, wie auch das

Tavda-wogulische tm-jom, jm-jom 'heilmittel'. Er glaubt,

dass Paasonen zur bedeutung „heilende Zauberformeln"

durch analysieren des ausdruckes im-jujn Icala- 'zaubern'

(= „im-jujn heraussagen") gelangt ist, wo jedoch das no-

men (im-jujn) nicht unbedingt in der bedeutung ^Zauber-

formel" zu verstehen sei, sondern, ebenso wie die „mit

demselben identischen, ins wotjakische und wogulische auf-

genommenen lehnwörter", auch mit 'heilmittel' übersetzt

werden könne; somit könnte man den ganzen fraglichen

ausdruck mit „gyogyitö szert, orvossàgot ramondani" über-

setzen. Münkacsi meint, tschuw. im-jujn sei nur eine

mundartliche variante von im-z'um (im-z'om) „aus kräu-

tern verfertigte arznei" (vgl. oben) [zum Wechsel von

tschuw. j mit (z) vgl. tschuw. je» 'seite' (= tat. jan) -
-6om : ikomhi 'neben', tschuw. Asm. im-zam ~~ im-jam (vgl.

oben)l, wonach also tschuw. jujn eigentlich „gras, kraut '

bedeutete. — Betreffs des tschuwassischen Ursprungs des

5
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fraglichen wotjakischen Wortes sind die beiden forscher

also einer meinung. Das obengenannte, durch Asmarin

belegte tschuwassische wort jum in der bedeutang 'wahr-

sagerei, zanberei' (nicht rgras, kraut") zeigt uns ohne wei-

teres, dass die von Paasonen angeführte bedeutung des

tschuw. im-jujm: 'heilende Zauberformeln' richtig sein muss.

Aus dem tschuwassischen (jom/e) ist auch tscher.

jomze 'hexenmeister, zauberer' entlehnt.

wotj. J. jtuêi 'trauer, kummer', Isl. J. juSi 'kläglich, traurig, jäm-

merlich (adv.)', Münk. G. S. juSi 'herzensbitterkeit, tiefer kummer'.

< tschuw. Asm. (s. 32, 99) jüz.) 'bitter', Zol. juie, Ahlqv.

jü'£e, jü'se 'sauer, bitter' [vgl. kas. Bàl. Oste. äce, bschk.

Katar, äse, 'sauer, bitter, beissend'; krm. aèy 'sauer, bit-

ter, salzig, herb; kummer, schmerz', alt. tel. kkir. kas. krm.

aôû, kir. aaèy 'sauer, bitter, salzig, herb, (alt. tel. kkir.)

beleidigend, zornig, erregt, (tel. alt.) kummer, leiden, (kas.

krm.) zorn', osm. ad. a£y 'bitter, herb, bitterkeit, schmerz,

mitleid', uig. a$yk 'sauer, bitter, zorn, zornig', tar. acik

'brennend, beissend, sauer, bitter, zorn, zornig', jak. aay,

Radl.J.

Turkotatarischeu Ursprungs ist auch magy. acsari

'sauer, herb', vgl. Münk. NyK XXXII s. 272.

wotj. U. MU. J. M. G. Bess. Man 'getreidehaufen, heuschober'.

Münk. K. S. hahan 'schober'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 63) kasan 'ladung, schober,

heuschober, getreidehaufen', Ahlqv. kabân, Zol. kaban

'heuschober, getreidehaufen' (vgl. kas. tob. tur. kibän, bar.

kom. käbän, kir. kebän 'heuschober', Radl. ; bschk. Katar.

käbän 'getreidehaufen, heuschober'). Vgl. Budenz NyK III

s. 416, Münk. NyK XVIII s. 115 u. wbuch s. 123.

Tschuwassischen Ursprungs ist auch tscher. kä(tän,

kaban 'heuschober, Strohschober, getreidehaufen' (vgl. Bu-

denz 1. c, Münk. 1. c). wogegen wog. Uäjm n : Htp-h.

'getreideschobef und ostj. keban 'heuschober' aus dem tata-

rischen entlehnt sind (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 163,
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Paas. FUF II s. 123). — Das tschuwassische wort ist auch,

vielleicht durch Vermittlung des wotjakischen, ins russische

gewandert: russ. dial. (Wjatka) KaÖun, 'getreidehaufen,

heuschober, schober, ladung' (Dal).

wotj. G. kalal-: kalaltînt 'testieren, schenken (vor seinem tode

od. seiner abreise)', Wied, kalal: kalal karyny 'schenken' (karjnj

'machen, thun'), kaialtem 'gesetz, gebot'.

< tschuw. Zol. xaiai 'gesetzlich, rechtsgültig, ehrlich er-

worben; erbschaft, nachlass, mit glückwttnschen empfange-

nes geschenk u. ä.\ xalala 'belohnen, beschenken, unter

glückwttnschen etw. geben u. ä.\ Ahlqv. xalalla 'segnen,

den segen erteilen' (vgl. kir. kkir. uig. alai 'rein, geheiligt,

mit recht erworben', kir. kalal 'vom gesetze erlaubt, rein,

ohne schuld, heilig', osm. ad. haial 'gesetzlich, erlaubt, rein,

ehrlich erworben', Radl.; — aus dem arab.). Vgl. Münk.

NyK XVIII s. 130 u. wbuch s. 125, wo *kalaUäm (= Wied.

kaialtem) mit „ungesetzlich" übersetzt und die Übersetzung

Wiedemann's: 'gesetz, gebot' als „offenbares missvcrständ-

nis
M bezeichnet wird. Wied, kalaltem kann natürlich je-

doch ein verbalnomen (mit der endung -em, vgl. Wied.

Syrj. Gr. s. 59—60) von kalalt- kalal-t-) sein, in welchem

falle die bedeutung 'gesetz, gebot' leicht zu verstehen ist

(„gesetzliches testament").

wotj. G. kat 'bald, sogleich, jetzt'; kaffala « *kafjala) 'jetzig'; G.

(Ev.) kat-ïk 'sogleich'.

< tschuw. Asm. (s. 20, 241) xa ?> Xa^j Ahlqv. xar 'jetzt',

Zol. xaT 'jetzt, heutzutage', xaläx, Asm. (s. 241) xa n̂X,

xa'ex 'eben jetzt, sogleich' (vgl. osm. xala 'jetzt, im augen-

blicke', Radl.; - aus dem arab.). Vgl. Münk. NyK XVIII

s. 145 u. wbuch. s. 127.

Aus dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch

tscher. aie 'noch, jetzt' entlehnt.

wotj. U. J. M. G. katten 'leise, langsam', Münk. K. S. tfoWm 'lang-

sam, still, leise'.

< tschuw. Asm. (s. 20, 45, 235) xultcn, xutCan, xolteshn
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'still, leise, langsam', Ahlqv. xorien, xotfan, xollân id.,

auch : 'allmählich', Zol. xollän 'still, leise, langsam, gemäch-

lich, behutsam' (vgl. tat. Zol. jäilän). Vgl. Münk, wbuch

s. 128. Befremdend ist a in der ersten silbe statt zuer-

wartendem u, vgl. oben s. 28, 30.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. o lm,

ol'an 'still, langsam, zögernd', vgl. Budknz NyK III s. 403.

wotj. G. kaiisranf 'erschlaffen, von kräfteu kommen', Münk. S.

kaïiximl- 'ermatten, erschöpft werden' (stamm: kansir-).

< tschuw. Asm. (s. 66) kanw 'unruhig', (s. XIV) Icanxsrle

'stören, hindern', Zol. kanzyr 'eng, schmal (der weg); (adv.)

schwer, unbequem', kanzyrla 'hindern, erschweren, beun-

ruhigen, belästigen', kanzyrlan 'Schwierigkeiten finden, ver-

legen sein, sich beunruhigen [tschuw. kanzar = lean + sjr;

vgl. bschk. Katar, ki-q 'breit, weit', kas. ki-q, kir. kkir.

kom. kerj, tar. alt. tel. küär. uig. käu 'breit, weit, ausge-

dehnt, (tel.) weite'].

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

lä /t'sor 'uuruhe, sorge, besorgnis, innere plage', kanösör,

kanisor 'Störung, unruhe', kâtïsjrlâê 'unruhig sein' (vgl.

auch Asm. Gr. s. XIV).

wotj. IT. M II. J. k<iras 'wabe, honigscheibe'., M. karas : stué-karas

'honigwachs', karaso tfafii 'wabenhonig, Scheibenhonig', Münk. S.

karaa 'honigscheibe'.

< tschuw. Asm. (s. IX, XVIII) karas, Ahlqv. karas, Zol.

karaa 'wabe, houigscheibe' (vgl. kaz. Radl., Bal., Voskr.

käräa, Ostr. käräs, käräz id.). Vgl. Münk. NyK XVIII s.

115 u. wbuch s. 133. Sowohl das auslautende wotj. s als

wotj. U. « (nicht à, vgl. Verf., Zur gesch. § 8) deuten aul

tschuwassischen Ursprung dos Wortes hin.

Tscher. karas 'honigscheibe' ist aus dem tschuwassi-

schen (vgl. Budenz NyK III s. 407), mord. Käras, Iceras

'honifrscheibo' aus dem tatarischen (vgl. Paas. JSFOu. XV,»

s. 37) entlehnt.
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syrj. U. V. S. L. karta 'viehstall, Viehhof, viehburg (besonders für

pferde und kühe)', P. karta- 'hof, Genetz OP. kßrtd id., S. karta-

la-dor 'hinterhof (in der nähe vom viehstall)', Wied. sulaUin karta

'einkehr, herberge' (suMni' = 'stehen, da sein').

< tschuw. Asm. (s. VII, 14, 114, 263) karoa 'gebege, Um-

zäunung, garten', Ahlqv. kardâ 'gehege, Umzäunung, zäun,

hof, viehstall', Zol. karda 'umzäunung, hinterhof, an-gardy,

Ahlqv. avyn-kardy', a^-kardy' 'dreschtenne' ; Zol. kartla

'abzäunen' (vgl. kas. Radl. kirtä 'stange, querstück, grenze,

Umzäunung', firg&n kirtä 'geflochtener zäun', kirtälä 'um-

zäunen', BAl. kirtä 'zäun, pfahlzaun', kirtalä 'um-, einzäu-

nen'). Das syrjänische wort stimmt sowohl seiner form als

seiner bedeutung nach gut mit dem angeführten tschu-

wassischen worte überein. Zu beachten ist auch, dass der

accent im „permjakischen" auf der letzten silbe (karta)

ruht (vgl. syrj. I. U. V. S. L. Haria, P. féarva-, Genetz OP.

ïàarlâ, ïcerlâ 'sichel' = tschuw. éorlâ), während der accent

in zweisilbigen Wörtern mit a in den beiden silbeu in dem-

selben dialekt im allgemeinen auf der ersten silbe liegt (z.

b. syrj. P.: ha ka 'baumschwamm', ha ra 'schaf, kaga 'kind',

ka\t$a 'elster', ra ka 'krähe', (kivXsa 'spielzeug'). Der um-

stand, dass das fragliche wort im wotjakischen nicht vor-

kommt, braucht nicht gegen die tschuwassische herkunft

des syrjänischen Wortes zu sprechen. Es ist natürlich

möglich, dass das wort auch im wotjakischen einst vor-

handen gewesen, später aber geschwunden ist, oder auch

könnte es unabhängig vom wotjakischen entlehnt sein. Nach

Ahlqvist Die kulturwörter s. 117 wäre syrj. karta „aus

der spräche der bjarmischen karelier*' (vgl. karel. kartano,

fi. kartano 'aula, area juxta domum, prœdium honoratio-

rum') entlehnt, wogegen Munkâcsi Ârja és kauk. elem. s.

404 es lür ein „littauisch-lettischesu lehnwort (vgl. litt.

gardas 'hürde, offener stall für die schafe') erklärt. Im

ersteren falle wäre jedoch der spurlose Schwund der eudung

-no (merke auch den unterschied in der bedeutung), im
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letzteren der des aiislauts -« (ausserdem: litt, g > syrj. k?)

schwer zu erklären.

Wie schon Ahlqvist 1. c. augedeutet hat, ist nord-

ostj. karta : karta-xär 'hof, hofplatz' (Ahlqv.), kart 'hof,

haus' (Hunf.), wog. karda 'hof (Ahlqv.), kärtä 'umzäunter

ort, hof, kürt 'hol' (Münk.) aus dem syrjänischen entlehnt

(vgl. auch Münk. 1. c. s. 403). Über fi. kartano und mordE.

kardas 'hof, kardo 'stall, viehstall', mordM. kardä 'stall'

siehe Thomsen GSI s. 121—2, FBB s. 170—1; über magy.

kert 'garten, Umzäunung' vgl. Budenz MUSz! s. 22, Münk.

Ärja és kauk. elem. s. 402—5.

wotj. G. katanfH 'decke von leinwand zur bedeckung der kleider

in der Vorratskammer', U. katanfH, MU. M. kataûfèi 'bettvorhang',

Isl. J. katanfH 'bettvorhang von feiner leinwand', Münk. S. +Aw-

tanca, K. *katanci 'vorhang vor dem bette', Gavr. M. katansi '(bett-)

Vorhang'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Ahlqv. kadàn 'calico, eine art zeug',

Zol. katan : katan-pir 'nesseltuch u. a. diurnes zeug', Uc. (s.

18) kaDam-Btr 'leinwand' [vgl. kas. kitän Minnen, leinwaud',

bar. kidän, tel. alt. leb. schor. kädän 'flachs, leinewand',

krm. kom. osm. kätän 'flachs', Radl.; osm. Zenk. keten

'flachs, lein', keten bezi od. keten-bez 'leinwand
1

, auch:

'bäumwollenzeug, kattuu' (arab. kettän 'flachs, lein', Zenk.)).

Die endung -tsi, -tëi, -si ist möglicherweise = dem diminutiv-

suffix -tsi, -tU (vgl. z. b. wotj. pokt'êi 'klein', vcktH 'dnnn,

fein') oder auch hat sich das wort nach anderen Wörtern

auf -fH, wie z. b. wotj. birkcnfài 'schleiertuch', gerichtet.

wotj. U. G. ka/M, MU., Isl. J. ka fh, J. M. kai/êi, Münk. 8. ka/ti,

K. *kacë 'schere'.

< tschuw. Ahm. (s. X, 45, 129, 358) %a.tsf
t
xaj.Dz i, Ahlqv.

xâèe, Zol. xaö 'schere' (vgl. kas. tel. alt. kaièy, leb. kaigy,

tob. kaicy, bar. küär. kai^y 'schere', Radl.; bschk. Katar.

kaisy id.). Munkàcsi NyK XVIII s. 91 u. wbucb s. 117

(wie auch Budenz NyK III s. 406) hält das wort für ein tata-

risches lehnwort. Das wotjakische wort hat jedoch, ebenso
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wie das tschuwassische, in der ersten silbe a neben a(.

Wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, so hätten

wir anch im wotjakischen nur ai zu erwarten, vgl z b.

wotj. G. S. J. K. baitak 'viel, zahlreich' < kas. bajtak,

wotj. U. hiffâ, MU. K. haila 'list, betrug' < kas. xajlä,

xàjlâ, wotj. IJ. J. M. S. G. kaita 'künftig, folgend' < kas.

kajta.

Wahrscheinlich ist auch tscher. kao'e, kajo 'schere'

aus dem tschuwassischen entlehnt (vgl. dagegen Budbnz

NyK JII s. 406 u. Münk. 1. c). Ostj. 'schere' ist

ein (tob.-)tatarisches lehnwort, vgl. Paas. FUF II s. 121.

wotj. S. (Azb.) kemdere, Gr. 1775 kandelem, Wied, kangelem

'zenge', kangelematyny 'bezeugen'.

< tschuw. Zol. kûndelân, kûndelâgân, Ahlqv. kûldelâ'n,

kûldelâ'n 'zeuge', Zol. kündete, Ahlqv. küldelä's 'zeugnis

ablegen'. Vgl. Münk. NyK XVIII s. 115 u. wbuch s.

144. — Tschuw. kûndelân, kûldelâ'n ist ein vom verbum

kündere, küldela's abgeleitetes nomen actoris. Das wotja-

kische wort kommt, soviel ich weiss, in der jetzigen Volks-

sprache nicht vor. Jedenfalls ist es jedoch, wie die konso-

nantenverbindung -nd- (-md-, -ng-) bezeugt, ein verhältnis-

mässig junges lehnwort (vgl. oben s. 25).

wotj. U. MU. J. M. G. ken (U. MU. G.:) 'Schwiegertochter, schnür,

(J.:) Schwiegertochter (wird so von den älteren familiengliedern ge-

nannt), (MU. J. M.:) junges Weibchen überhaupt (welches jünger als

der anredende ist)', MU. vin-ken, G. vîn-ken 'die frau des jüngeren

broders'.

< tschuw. AäM. (s. XIX, XXII, 140, 362) kin, kin 'Schwie-

gertochter, die frau meines sohnes, die frau meines jün-

geren bruders', Ahlqv. kin 'Schwiegertochter (wird so von

dem vater und von der mutter ihres mannes genannt)', Zol.

kin 'Schwiegertochter, schnür, die frau des jüngeren bru-

ders' (vgl. kas. Bàl., Ostr. kilen 'Schwiegertochter'; kir.

kkir. sag. koib. ktsch. kelin 'Schwiegertochter, frau eines

jüngeren verwandten', tar. krm. alt. tel. küür. käUn 'schwie-
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gertochter, frau des jüngeren bruders od. nahen verwandten',

ad. kora. g&lin, osm. g'älin 'braut, junge frau, Schwieger-

tochter', Radl.; bschk. Katar, kilen 'Schwiegertochter').

Vgl. Asm. Gr. s. XIX, Paas. NyK XXXII s. 263, (Zol. s.

131). Vgl. oben s. 3 mom. 7.

wotj. G. keremet, Perv. G. Jceremef, kirmef 'eine böse gottheit, der

Widersacher der guten gottheiten; der opferplatz, wo dieser gott-

heit geopfert wird' (vgl. Pervuchtn 3ck. I s. 52, 67—9), VereSö.

keiemef 'der gott des bösen' (ihm wird u. a. ein füllen und eine

ziege geopfert, vgl. Verescagin Botjikh Coch. «p. s. 30, 33, 53 u.

Hot«RH Cap. ytaa s. 98), Isl. J. keremet 'eingezäunter platz im

walde, wo man opfert', Wied. Zus. kereme£ 'opferstelle, opfer;

böse gottheit'.

< tschuw. Zol., Maon. kiremet! 'das höchste wesen im

reiche der bösen gutter, der opferplatz, wo ihm geopfert

wird' (u. a. ein füllen od. eine ziege, vgl. Maon. s. 1—11),

Asm. lHremet, kiremet 'benennnng der besonders verehrten

geister der vorfahren' (M3b. XVIII s. 120), Ahlqv. keremet

(die bedeutung nicht angegeben) [vgl. kas. Radl. kirämät

'heilkraft, das glückbringende; ein geist, den die tschuwas-

sen und die getauften tataren verehren; die mucken (der

pferde)', Ostr. : 'ein geist, den die tschuwasseu, tschere-

missen wie auch die getauften tataren verehren', Bal.:

'aberglaube'; Radl. tar. xürmät, kar. hörm'ät, tar. ad. kom.

osm. hörmät 'ehrerbietung, respekt, (tar.) einfluss, Oberge-

walt, (kar.) ehre, majestät'; — aus dem arab.]. Vgl. Münk.

XyK XVIII s. 131 (im wbuche wird das wort nicht als

lehnwort bezeichnet). In lautlicher hinsieht könnte das

wort auch ein tatarisches lehnwort sein, die bedeutung

desselben spricht aber für eine entlehnung aus dem tschu-

w assischen.

Tschuwassische lehnwörter sind ebenfalls tscher. kr-

re mii 'alter hain, wo man früher den heidnischen göttern

opferte' (Ramstedt), keremet 'götze, böser geist, feindliche

gottheit sowie der ort, wo er sich aufkalt u. wo ikm ge-

Digitized by Google



— 73 —

opfert wird' (vgl. Münk. 1. c.) und mord. keHmdt 'name

einer gottheit', K-eMiet 'heidnisches opfer, opferplatz' (vgl.

Paas. JSFOn. XV,a s. 37).

wotj. U. lcetè, M. J. ketà 'ziege', U. ketê-taka, M. J. kefâ-iàka 'Zie-

genbock', U. lud-kefê, M. J. lud-kefè 'hase', G. ketk od. lud~ketê,

MU. keti 'hase', G. kua-kefs 'ziege od. Ziegenbock', kefê-taga 'Zie-

genbock', mumî-ketè 'ziege'
||
syrj. I. U. V. S. L. P. ktfê 'hase'.

< tschuw.; vgl. tschnw. A£m. (s. 63, 86) kajz'a, ka^o'/aoa,

Zol. kaèaga, Ahlqv. kâè-agâ, kaèagA 'ziege', Ahlqv. kaôagà-

tagâ 'Ziegenbock'; vgl. Asm. (s. VII, 57) kaféimolsaté (=

mol -f- eatê < mol -f- kafê), muleatê, moleaê, muleaê, Zol.

molgao, Ahlqv. molgaö 'hase' (vgl. kas. kä$&, krm. osm.

dsch. kaôi, chin.-turk. kâèki 'ziege', kas. tob. käzä 'reh',

Radl.; Bal. Ostb. Voskb. kas. käzä, bschk. Katab. käzä,

alt. Vebb. eöki 'ziege). Munkàcsi NyK XVIII s. 82 u.

wbueh s. 139 hält das wotjakische wort flir ein tatarisches

lehnwort. In diesem falle hätten wir aber im wotjakischen

*kaza zn erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § 8). Viel näher

steht das permische wort in lautlicher hinsieht dem tschu-

wassischen; über den vokalismus vgl. oben s. 26. Tschuw.

moUaflt 'hase' ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein zusam-

mengesetztes wort, wo der zweite teil 'ziege' bedeutet (vgl.

oben wotj. kefê 'ziege', lud-kett 'hase', eig. „feldziege" od.

„wilde ziege")? 1 Über die endung -ea in tschuw. kajz'asa

siehe Asm. Gr. s. 86.

Tscher. kaöakä 'ziege' und mord, (ersa) Icaf&aga 'ziege'

(siehe Asm. Gr. s. 86 und Hsn. XVIII s. 110; vgl. Wied.

kat!a 'bock, Ziegenbock') sind ebenfalls aus dem tschuwassi-

schen entlehnt. Turkotatarischen (wahrscheinlich alttschu-

wassischen) Ursprungs ist auch magy. keeske 'ziege', vgl.

Münk. 1. c, Budenz NyK XX s. 151 und Asm. Gr. 66.

wotj. Isl. J. kört : vit-köH 'abgäbe, Steuer', Münk. S. Irrt, rit-

-kerê 'steuer'.

1 Vgl auch Münk. Ârja es kauk. elein. s. 481).
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< tschuw. Ahlqv. xyré 'bauernzins, abgäbe, Steuer', Zol.

xyré 'kopfsteuer, abgäbe' (vgl. kas. tob. dsch. osm. xara$

'abgaben, tribut, landabgabe, kopfsteuer', osm. xar£ 'aus-

gaben, kosten', Radl.; — aus dem arab.). Vgl. Budenz

NyK s. 400. Münk. NyK XVIII s. 131 u. wbuch s. 200.

Über magy. harâcs 'Schätzung' siehe Münk. 1. c.

wotj. U. MU. J. M. G. kU, Münk. K. S. kis, kié 'weberkamm, we-

berblatt' syrj. V. S. L. P. kià id., V. S. kià-aji 'weberlade'.

< tschuw. Asm. (s. 92) %d& 'schwert', Zol xis, Ahlqv.

xis 'schwort, säbel; weberkamm, weberblatt' (vgl. kas. alt,

tel. uig. osm. ad. krm. kylyè, küär. kom. kylyo, sag. koib.

kylys, alt. schor. leb. kumd. kir. kylyè 'schwert, säbel,

(kumd.) ein instrument, womit man den flachs bricht', Radl.;

bschk. Katar, kylys 'schwert, säbel'). Vgl. Münk. NyK
XVIII s. 117 u. wbuch s. 172, Paas. NyK XXXII s. 263.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. is, i&

'weberkamm' (vgl. z. b. tscher. ir 'feld, steppe' < tschuw.

xi£, tscher. vs<>r, isor 'unfruchtbar, unträchtig' < tschuw.

xiüf).

wotj. M. J. kjrêi, MU. kirii, kjrêj, U. kirii, Bess, kîrtii, Münk.

S. kirii, K. ïbh-ii 'schwager, mann der älteren Schwester'.

< tschuw.
;
vgl. tschuw. Asm. (s. 95) Kjrii, korit, Ahlqv. kürü,

krü, kru 'schwager, Schwiegersohn', Zol. kürü 'schwager

(mann der jüngeren Schwester), Schwiegersohn' fvgl. kas. Bal.

kejäü 'bräutigam', Ostb. auch: 'Schwiegersohn, schwager

(wird so von den älteren verwandten seiner frau genannt)';

tob. leb. küär. tar. küjä, kom. köjäü, dsch. küjägu, kkir.

küjö, kir. küjöü, alt. tel. küjü 'Schwiegersohn, jüngerer

schwager', kir. auch: 'bräutigam, junger ehemann', schor.

sag. koib. ktsch. küzüL, uig. küdägü Schwiegersohn', krm.

güjäw, güjü 'Schwiegersohn, bräutigam', Radl.]. Schwierig-

keiten macht die cndung -èi, -f&i in dem wotjakischen

worte. Möglicherweise geht das wotjakische wort auf ein

tschuwassisches diminutivum auf -so (vgl. Asm. Gr. s. 111

—2) zurück.
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Aus dem tschuwassischen stammt wahrscheinlich auch

tscher. kà'rskà, kurskaj, kurskai, kurska 'mann der älteren

Schwester'.

wotj. G. kojik, Isl. J. kojik, Am. Münk. S. kojik, Krulikovskij

M. kojik 'elentier'.

< tschuw. Asm. (s. XI, 63, 310, 353) kajfk 'wildpret, tier,

wildes tier, vogel\ Zol. kajyk 'wildes tier, wildes geflü-

gel\ Ahlqv. kajik 'wildes tier', kâik Vogel' (vgl. kas. BAl.

Ostb., bschk. Katar, kqjek 'wildes tier', tar. alt. tel. leb.

schor. sag. koib. ktsch. küär. kir. kik 'wild lebendes tier,

ein grosses, vierfussiges wildes tier, hochwild, hirsch', alt

ak kik 'antilope, remitier', tel. kyzyl kik 'hirsch', osm. g'ä-

jik, g'äik 'wild, rotwild, hirsch', Radl.). Vgl. Münk. NyK
XVIII s. 117 u. wbuch s. 177. Befremdend ist wotj. o

in der ersten silbe, vgl. oben s. 26. Über wotj. Isl. J.

köjik »vieh, tier' siehe Verf., Zur gesch. § 62. Wotj. kijik

'tier' ist ein tatarisches lehnwort, vgl. Münk. 1. c, u. wbuch

s. 170. Wotj. G. kjilcai 'tier, wildes tier', welches wohl

eine Zusammensetzung von kji 'schlänge' und kai (= syrj.

kai 'vogel') ist (vgl. z. b. wotj. imnir = im-njr „mund-nase"

d. h. 'gesicht', sjfvir= stf-vir „lleisch-blut" d. h. 'körper'),

hat dagegen mit den oben genannten Wörtern nichts zu

thun.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. kajôk, kaek,

kaik 'wildes tier (vogel od. vierfussiges)' entlehnt.

wotj. G. M., Isl. J., U. hibo 'spindel', Buch S., Wied, kubo 'Spinn-

rocken', Münk. K. kubo 'flachshechel'.

< tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); vgl. kas. kir.

kaba 'holzkamm an der spindel, spinnbolz, spindel', Radl.;

bschk. Katab. kaba 'holzkamm an der spindel'. Munkäcsi

wbuch s. 222 bezeichnet das wort als tatarisches lehnwort.

Wir hätten aber in diesem falle im wotjakischen *kaba zu

erwarten (vgl. z. b. wotj. azbar 'hof < kas. azbar, wrotj.

kalpak 'kopfbedeckung für mädchen' < kas. kalpak, wotj.

taba 'pfanne' < kas. taba). Anderseits kann es nicht be-
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zweifelt werden, class wotj. hubo ein turkotatarisches

lehnwort ist. Wie schon oben (s. 1) erwähnt, entspricht

dem turkotat. a der ersten sübo im tschuwassischen oft

. ein u -»» o; ebenso wie also z. b. wotj. ultno 'apfel' aus

dem tschuw. ulma, olma (dagegen wotj. U. alma id. < tat.

aima), wotj. ukèo 'geld' aus dem tschuw. uHa, oksa (dage-

gen wotj. S. ak*a id. < tat. akÔa) entlehnt ist, muss auch

für wotj. hubo ein tschuwassisches original *kuaa, *koßa

vorausgesetzt werden.

wotj. G. kud? '(saat)korb', kudi 'korb von rinde', M., MU. kudi

'korb von rinde, Schachtel', Isl. J. kudi 'korb von rinde, kästen',

U. ked? 'kleine Schachtel von rinde', Münk. S. kudi, K. *kudi 'eine

art kleiner korb'
|

syrj. I. kùd (stamm: kudj-), P. kud 'korb von

rinde', U. kud (st. kudj-) 'korb, Schachtel, kästen', V. S. L. kud

(st. kudj-) 'aus dünnen, rundgebogeueu espenscheiben verfertigte

(runde) Schachtel'.

<[ tschuw.; vgl. tschuw. A3m. (s. XI, XVIII, 51, 368) kun»?,

komoî, konofk 'korb von rinde', Münk. (NyK XXI s. 4)

tkûndê 'schaukelwiege', Zol. kônda, köndyk 'korb von

rinde, kinderbett, wiege' (vgl. tob. kumta 'schächteichen',

koib. leb. komda 'kästen, sarg, grab', Radl.; alt. Verb.

komda, komdy 'kästen, sarg', bschk. Katar, kumta 'sarg,

länglicher kästen*). Vgl. Asm. Gr. s. XVIII, Paas. NyK
XXXII s. 263—4. Unter den angeführten turkotatarischen

Wörtern steht das tschuwassischo den permischen Wörtern

sowohl hinsichtlich seiner form als seiner bedeutung am

nächsten (Paasonen 1. c. bezeichnet das permische wort

als rtürkisches
M

lehnwort). Betreffs des Schwundes von

ausl. */ im syrjänischen vgl. oben s. 34—5. Über die be-

deutung dieses lehnwortes in lautgeschichtlicher hinsieht

vgl. oben s. 24—5.

Aus dem tschuwassischen ist ohne zweifei auch tscher.

komdd 'korb (für getreide)', kondö, komdö 'runde Schach-

tel aus birkeurinde' (vgl. ASm. Gr. s. XI) und wahrschein-

lich auch mord. Paas. (1. c.) kunda 'korb von rinde' entlehnt.
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Ein anderes wort, und von den obengenannten per-

mischen Wörtern fernzuhalten ist wotj. U. kudo 'grosser

korb (welcher 10 bis 15 pud getreide fasst)', Münk. S.

kudo 'eine art grosser korb' = syrj. I. kuda 'corbis' (Ca-

stren), vgl. ostj. I. xaint, xänt 'korb aus birkenrinde'.

wotj. kudjr-: Isl. J. kudiri, iiii kudiri 'gebräme, raud, besatz (an

mutzen)', Münk. M. kudjro : miji-kudiro hiba 'mit biber verbrämter

pelz' (Münk. Votj. nepkölt hagyom. s. 66: „mljl-kudlro. Nikolaj

Ivanov 1 csak annyiban érti, hogy valamilyen „draga prému"; de

Wiedemann szôtarâban votj. mlj, möj, zürj. moj biber. A kudîr

igazi értelme elöttem homâlyos") (wortstamm: kudjr-).

< tschuw. Asm. (s. 9, 340) z»nD<>r, jtinofr 'biber', Münk.

(NyK XXI s. 5) *%ôndor 'gebräme von biberfelP, Zol. xundur

'biberfeir, xondyr 'gebräme am pelz u. ä.' (vgl. kas. kon-

doa 'biber, otter', kir. osm. dsch. kunduz 'biber, (kir.) fisch-

otter', tel. alt. leb. schor. sag. koib. ktsch. kumdus 'bi-

ber', Radl.; bschk. Katar, kondoz 'seebär, biber']. Vgl.

oben unter wotj. kudt, syrj. kud, und s. 24—5. — MunkAcsi

wbuch vergleicht das wort mit russ. KVApii 'locken, haar-

locken'.

Ein tschuwassisches lehnwort ist ebenso tacher, un-

d(ô)r, undur, nmdör 'biber', vgl. Budenz NyK III s. 405.

wotj. G. J. MIT. faudo, M. kudo, U. khlo « *kudo) 'brautwerber,

freiwerber, vater des Schwiegersohnes od. der Schwiegertochter (U.

M. MU. J.). schwager (MU.), freund (G. J.)', Münk. S. K. hulo

'gevatter, freiwerber', Wied, kodo 'freiwerber'.

< tschuw. AâM. (s. 151) %nM, Ahlqv. xuda, Zol. xuda

'freiwerber, vater des Schwiegersohnes od. der Schwieger-

tochter (gegenseitiges anredewort unter diesen)', Zol. auch:

'fürsprecher, advokal'; nach Asmarin Gr. s. 151 wird das

tschuwa8si8che wort auch als anredewort zwischen erwach-

senen hausvätern überhaupt gebraucht; gerade eine solche

1 Der wotjakische sprachmeister Dr. MunkAcsi'b.
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bedeutung hat auch wotj. kudo (vgl. auch oben die bedeu-

tnngen 'schwager, gevatter, freund') [vgl. kas. koda i+kedo)

'freiwerber, gevatter', tel. alt. leb. schor. ktsch. koib. küär.

kir. kkir. tar. uig. dsch. knda 'freiwerber, brautwerber,

gevatter, (uig.) freund, genösse', soj. xuda id., Radl.] Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 83. Munkâcsi wbuch s. 212 be-

zeichnet das wort mit „csuv. tat.", wohl = „tsckuwassisches

od. tatarisches lehnwort". In der that kann das wotjaki-

sche wort, was seine form betrifft, sowohl aus dem tschu-

wassischen als dem tatarischen entlehnt sein (vgl. Verf.,

Zur gesch. § 48). Hinsichtlich seiuer bedeutung steht je-

doch wotj. htdo näher dem entsprechenden tschuwassischen

worte. Für eine eutlehnuug aus dem tschuwassischen spricht

auch der umstand, dass das wotjakische wort für 'braut-

werberm {tukfäßi, vgl. unten), wie auch mehrere ver-

wandtschaftswörter, tschuwassischen Ursprungs sind. Über î

in U. kfdo vgl. Verf., Zur gesch. § 20. — Wotj. Wied, kodo

ist wahrscheinlich ein tatarisches lehnwort, könnte aber

vielleicht auch aus dem tschuwassischen stammen (vgl.

boefono, tôohnor).

Mord. Jcuda- 'brautwerber' ist wahrscheinlich dem ta-

tarischen entlehnt, vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 38.

wotj. MU. hukj, Gavr. K. hu'kj, G. (Ev.) häkl 'kumraer, betrüb-

nis, sorge', G. (Ev.) hiikiiàHfnî 'traurig, bekümmert, betrübt sein,

sich grämen'.

< tschuw. Asm. (s. XIII. 35, 2G2) x"ß% X"j'X, xojrf Kum-

mer', Münk. (NyK XXI s. 22) 'reue, kum-

mcr, Zol. xojgi, Ahlqv. xoigi, xoig, xöixa 'kummer, gram,

sorge', Zol. auch: 'besorgnis, langeweile' (vgl. kas. kir.

kom. osm. ad. kar. kaigy, tar. bar. uig. dsch. kaigu 'trauer,

betrübnis, kummer', osm. auch: 'innere unruhe, angst', Radl.;

bschk. Katar, kajgy 'kummer, sorge, besorgnis'). Vgl. Münk.

NyK XVIII s. 104, Verf., Zur gesch. § 44. Munkâcsi be-

zeichnet das wort in seinem wbuche mit „tat. csuv.
u

, ob-

gleich er es früher XyK XVIII s. 149 ganz richtig für ein
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tschuwassisches lehawort hielt. Dagegen ist wotj. 6. (Azb.)

kaigu, Münk. K. *1cajgS, +kajyt 'kummer, betrübnis, gram,

sorge' aus dem tatarischen entlehnt, vgl. Verf. 1. c, wie

auch wotj. U. JaujwJc 'kummer, gram, sorge' aus dem tat.

köjök id.

Tschuwassischen Ursprungs ist auch tscher. oi%v 'kum-

mer, betrübnis, Unglück', ojgo, oigö 'trauer, kummer, sorge',

vgl. Budenz NyK III s. 403.

wotj. G. hdfm 'kaufgeld für die braut', G. (Ev.) hilfm 'lösegeld'.

< tschuw. Zol. xolym 'kaufgeld für die braut' (vgl. kas.

koib. sag. kalym, kas. tob. kalyn, 'kaufgeld für die braut',

alt. tel. schor. leb. kir. kkir. kalyq 'kaufgeld, das der va-

ter für die tochter erhält', Radl.; bschk. Katar, kalyn

'brautgabe, die der bräntigam den eitern der braut giebf).

Vgl. Münk. NyK XVIII s. 83, Verf., Zur gesch. § 44.

MunkAcsi NyK XVIII s. 149 führt wotj. hdjm ausdrück-

lich als tschuwassisches lehnwort an, bezeichnet es aber

in seinem wbuche s. 126, nebst wotj. fadim 'brautgabe,

brautgeld', als tatarisches lehnwort. Das letztgenannte

wort ist auch sicher aus dem tatarischen entlehnt, woge-

gen das erstere, wegen seines vokalismus nur ein tschu-

wassisches lehnwort sein kann, vgl. Verf., 1. c.

Syrj. Jcaljm 'geschenk zur bestechung', Wied, auch:

'ungerechter vorteil, gewinn, Übervorteilung' ist, wie auch

die bedeutung bezeugt, durch Vermittlung des russischen

(russ. KiUUMi.) aufgenommen. Tscher. olön 'brautpreis'

ist aus dem tschuwassischen (vgl. Münk. NyK XVIII

s. 83), mord. Icalim 'das kaufgeld für die braut' aus dem

tatarischen (vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 36) entlehnt. Ans

dem tatarischen stammt auch ostj. wog. käiym 'brautpreis',

vgl. Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9.

wotj. G. J. MU. U. Jcmtto, M. hilto, Münk. S. hitto, K. mrto

'garbe'
[|

syrj. I. U. V. S. kotta, P. koftiv 'garbe, bündel'.

< tschuw. Asm (s. XI. 12, 45, 341, 352) Untie, forDc, htluä,

Zol. kül'dä, Ahlqv. kiildé, kuldè 'garbe' [vgl. kas. költä
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(+költo\ tob. kar. kültä 'garbe', kom. kültäbäg (von kültä -f

bag, Radl.) 'garbe', kir. kültö 'knauel, geknoteter pferde-

schwanz', kältülön 'nicht geflochten sein, nicht festgedreht

sein, lose sein, in einzelnen fäden abhängen (haare, seide

etc.)', kaschg. kültük 'die windeln', tel. kul- 'hände und

fusse binden', Radl.; bschk. Katar, költa 'garbe']. Mun-

kacsi NyK XVIII s. 118 führt von den turkotatarischen

Wörtern das tschuwassische und kasantatarische an, und

meint, sie seien, wie auch syrj. kofta, aus dem tscheremissi-

sehen (tscher. kelda, kilta 'garbe') entlehnt, in welcher

spräche auch das grundwort, das verbura kelde- 'binden',

zu finden sei; ob auch wotj. kuHo aus dem tscberemissi-

schen oder durch Vermittlung des tschuwassischen oder ta-

tarischen aufgenommen sei, geht aus seinen Worten nicht

deutlich hervor. In seinem wotj. wbuche s. 224 bezeichnet

er jedoch das wort mit „tat. csuv. u
(? = „tatarisches od. tschu-

wassisches lehnwort"). Die oben zusammengestellten tur-

kotatarischen Wörter bezeugen unzweifelhaft, dass tschuw.

kul'dä, kas. költä turkotatarische Wörter sind. Ohne zweifei

ist tscher. külta, kolta, költe, kelté, keldà, kclte garbe' turko-

tatarischen — wahrscheinlich tschuwassischen •— Ursprungs,

uud hat wohl nichts mit dem verbum tscher. keldém, kôl-

dém 'binden, knüpfen', ko ldiü* 'ein pferd festbinden, tüdern'

zu thun (wenigstens nicht direkt). Vgl. auch Setälä JSFOu.

XVI I,* s. 12 note. — Uber den vokalismus des permischen

Wortes vgl. oben s. 31, 34.

wotj. G. J. MI;, kun, Münk. S. K. kun 'fi'irst, regent, könig' |i

syrj. Saw. U. kan 'zur', kan-pi 'zarensohn, prinz', kan-nyv 'Zaren-

tochter, prinzessin', 8. kanalny, V. kanavny („veralt") 'regieren,

herrschen', kanalôm („veralt.") 'regierung, herrscbaft, reich', syrj.

liturgie (Moskauer handschr.) kanalan 'reich', Lepechin Eankar

(=kan + kar; kar = 'stadt') 'Moskau' (eig. „khanenstadt"), Messer-

schmidt handschr. Ién-Kann 'König. Rex' (lén — jeu 'gott') [im

jetzigen syrjänischen kommen diese Wörter, so viel ich weiss, nicht

mehr vor].
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< tschuw.; (vgl. kas. tob. kir. kkir. kom. schor. sag. koil>.

ktsch. küär. kan, tel. leb. alt. kân, tar. osm. xan, soj. xân,

dsch. ka'an, uig. kagan 'ehan, lürst'). MunkAcsi NyK

XVIII s. 83 u. wbuch s. 220 hält das wotjakische wort

für eiu tatarisches lehnwort. Wir hätten aber in diesem falle

auch im wotjakischen den vokal a zu erwarten (vgl. z. b.

wotj. ant 'schwur, eid' < tat. ant, wotj. kab 'sack, schlauch'

< tat. kab; wotj. dan 'rühm* < tat. dan; vgl. auch Verf.,

Zur gesch. § 2). Anderseits kann nicht bezweifelt werden,

dass das wotjakische wort turkotatarischen Ursprungs ist.

Bekanntlich entspricht tschuw. o - u oft einem a der

übrigen turkotatarischen sprachen (vgl. oben s. 1); wotj.

kun könnte also aus einem alttschuwassischen *%on, *%un

entlehnt sein. Zu beachten ist. dass das turkotatarische

wort auch im techeremissischen in der form on 'fürst (als

bezeichnuug der heidnischen götter z. b. keôe on 'Sonnen-

gott')' vorkommt. Bekanntlich ist wortanlautendes tschuw.

X in den ins tscheremissische aufgenommenen lehnwörtern im

allgemeinen geschwunden, während tat. k mit tseher. k wie-

dergeben wird, z. b. tscher. oia 'stadt' <C tschuw. xolà (tat.

kala), tscher. ojgo 'kummer' < tschuw. xojga, xojgi (tat.

kaigy), tscher. una 'gast' < tschuw. xuna (tat. konak), da-

gegen: tscher. kagaz 'papier' < tat. kagaz, tscher. kalai

'blech' < tat. kalaj, tscher. korsak 'milz' < tat, korsak.

Für tscher. on 'fürst' könnte also auch ein tschuwassisches

original *%on vorausgesetzt werden. — Im syrjänischen ha-

ben wir a ebenso wie in syrj. adas, wotj. utljs 'strich

ackerlandes', vgl. tschuw. onhn; syrj. t&arfa. wotj. surla

'sichel', vgl. tschuw. Sorla
f
6urfa, vgl. oben s. 29. 1

Turkotatarischen Ursprungs sind auch wog. ostj. xän,

xön 'khan, fürst, kaiser' (vgl. Münk. NyK XVIII s. 83,

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9, Gomu. NyK XXVIII s. 157-8,

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, fand ich, dass das

entsprechende tschuwassische wort von Asmakin neulich belegt ist:

tschuw. %on 'chau', %un : surhun (Ortsname) „der weisse clian", sur-

fiini (Ortsname) „der blonde chau 14
, siehe Asm. Hau. XVIII s. 50.

ti
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Paas. FUK II s. 121) und mord, hin : kan-azâr '(in den

alten Hedem) fürst' (vgl. Paas. JSKOu. XV.* s. 3(>).

wotj. (t. kuno, huno, M. h«o, MU. J. fauno, U. Bess. £/no« *kuno),

Münk. S. K. fa/no 'gast'.

< tschuw. Asm. (s. 85) x^m ? Münk. (XyK XXI s. 22)

+%()wa, ^xonäiv?, Ahlqv. xunâ, xynà, Zol. xuna 'gast' [vgl.

kas. kunak, bar. kir. schor. kom. dsch. osm. konak 'gast,

besuch, (osm.) nachtquartier, gasthaus, herberge'. kar. ko-

nax, uig. osm. bosn. dsch. konuk 'gast', osm. konu 'wirt,

der die gaste empfangt; gast, der die gastfreundschaft ge-

niessf , Radl. ; bsehk. Katar, kunak gast'; (vgl. kun-, kon-

'anhalten, sich niederlassen, übernachten')]. Vgl. Budknz

NyK III s. 405, Mitnk. NyK XVIII s. 105-6 u. wbuch

s. 220. Über / in U. Bess. kfno vgl. Verf., Zur gesch. §

. 20. — In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass AIunkAcsi

NyK XVIII s. 118 wotj. kunoka 'herr, wirt, hausherr'

für eine Zusammensetzung rvom gemeintürk. kän (wotj.

hin) 'herr, regent' und aga 'ein älteres familienglied, z. b.

der ältere bruder. der grossoheim, der grossvater, der va-

ter'~ hält; in seinem wotj. wbuche bezeichnet er aber das

wort als tsehuwassisches lehnwort. Nach meinen aufzeich-

nungen bedeutet wotj. (3. kunoka nicht nur 'wirf sondern

auch 'wirtin', ausserdem noch: 'quartier, herberge'; in J.

kommt das wort in der lorm kunohm, 'quartier, herberge.

gasthaus, wirf vor, und ebenso in M.: kunokua 'quartier,

herberge'. Auch Munkâcsi kennt das wort in der be-

deutung 'quartier, hexberge' und hält es ganz richtig für

eine Zusammensetzung von wotj. kuno 'gast' und kita, -ka

'haus'. Meines erachtens könnte wotj. kunoka, auch: ku-

nokua 'wirt', auch 'wirtin' dasselbe wort wie wotj. kunoka,

kunokua 'quartier, gasthaus, herberge' sein; die bedeutungs-

entwickelung wäre also: r gasthaus-' > ,.wo man gaste

empfangt" > „wirt" od. „wirtin*
4

(vgl. auch oben die be-

deutungen der angeführten turkotatarischen Wörter).
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Aus dem tschuwassischeu ist auch tscher. una, x^na 1

'gast' entlehnt, vgl. Budenz 1. e. Mord, konak 'gast' ist

ein (mischär)tatarisches lehnwort, vgl. Paas. JSFOu. XV,a

s. 87—8.

wotj. M. kuntii, Isl. J. kunfSi, Münk. S. kuntSi 'stiefelsehaft'.

< tschuw. Zol. konöi : ada-konöi, Ahlqv. konÖi, kun3' i :

ada-koncî, âda-kun3'i 'stiefelschaft' (ada 'stiefel') (vgl. kas.

kunyö, tob. kunyo, alt. tel. konè, tar. dsch. osm. kon$

'stiefelsehaft', Radl.; bsehk. Katar, ku^ya id.). Munkâcsi

wbuch s. 221 hält nicht nur wotj. K. kunis id. sondern

auch das obengenannte wotj. S. kunfti für ein tatarisches lehn-

wort. Das erstere (= wotj. U. kwnis id.) ist freilich aus dem

tatarischen entlehnt, wogegen das letztere sich dem tschu-

wassischen worte in lautlicher hinsieht am nächsten an-

schliesst.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. kbmdzd

'stiefelschaft, oberer teil des Stiefels' (kemyomzd id.; kern

'stiefel'), komza : komza-kem id. entlehnt.

wotj. G. M. J. MU. U. kurbon, Münk. K. +kiirbon 'opfer'.

? < tschuw. Zol. xurban 'opfer' [vgl. kas. BAl. Voskk.

korman, Ostr. korman, korban, Radl. tkerbon, ^k&mwn

'opfer'; kir. kunnan id., kir. kom. osm. sart. kurban 'opfer,

opfergescheuk. (sart.) opferfest zu ehren des opfers des

Abraham', Radl.; bschk. Katar, korban, korman 'opfer

(von hornvieh)'; — aus dem arab.]. Nach Munkâcsi NyK
XVIII s. 132 u. wbuch s. 229 wäre das wort ein tatari-

sches lehnwort Es ist aber ebenso möglich, dass es aus

dem tschuwTassischen stammt, vgl. Verf., Zur gesch. § 48.

Zu beachten ist vielleicht auch, dass korman im tatarischen

die gewöhnlichere form ist.

Aus dem tatarischen stammt mord, forma yks 'ein dem

verstorbenen geheiligtes pferd', vgl. Paas. JSFOu. XV,a

s. 39.

1
„x im wortanlaut ist schwach, gewöhnlich doch auch % und

0, d. h. schwand." Ramhteut MSFOu. XVII, 8. X.
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wotj. G. Bess. M. J. MU. U. kuro, Münk. S. K. Äwro 'stroh'.

< tschuw. Zol. xura 'trockenes gras' [vgl. kas. Bal. kura

'hohler stengel', Ostb.: 'ebereschengebüsch, einjährige pflanze

im Sommergetreide', Kadl.: 'halm, trockene halme, nnkraut,

ebereschengebüsch', kir. Radl. kurai 'eine pflanze (heraclium

sibiricum)', Il'minskij küraj 'pflanze mit hohlem stengel' (NyK

XXI s. 158), bschk. Katar, kuraj 'rohrpfeife', kom. Radl.

küra 'unkraut']. Vgl. Münk. XyK XVIH s. 106 u. wbuch

s. 227.

Dasselbe tschuwassisehe wort ist auch ins tschere-

missische aufgenommen: tscher. ora, orà 'unterläge, streu

(der rinder)' (mit tâcher, arà, orâ 'häufen, reihe' nicht zu

verwechseln, vgl. Szilasi Oscremisz szôtâr s. 150). Turko-

tatarischeu Ursprungs ist ebenso magy. korö 'dürrer Sten-

gel, dürres kraut', vgl. Münk. NyK XVII s. 97-8, Büdenz

NyK XXI s. 158.

wotj. G. (Azb.) kurôk: kurôk murt, (Ev.) kurôk, S. (Azb.) kurok,

kurôk acîami, (iïv.) kurôk 'räuber', Weed, kurok 'räuber, dieb'

[wotj. murt 'mensch', wotj. adami id., also: kurok-murt, kurok-

-adami eig. „räuberei-menseh" d. h. 'räuber'].

< tschuw. Zol. xorax 'räuberei, raub'; xoraxâ, xorax po-

zagan 'räuber' [vgl. kas. Bal. Ostr. karak 'raub, räuberei',

Kadl.: 'ränber'; uig. dsch. karak (uig.) 'räuber', (dsch.)

'Plünderung, raub, schaden', AT. karag räuber', tel. kas.

uig. karakey, tar. dsch. karakèi, kom. karakey, kir. karaksy

'räuber, dieb', Radl.; bschk. Katar, karak id.]. Vgl. Münk.

NyK XVIII s. 106 u. wbuch s. 227.

Tatarischen Ursprungs ist wog. +
X',"v?X<s7 >

ostj. xoraxsi,

xoraksi 'räuber', vgl. Münk. 1. c, Gomb. NyK XXVIII s.

158, Paas. KUF II s. 122.

wotj. Münk. K. kuromo 'ulme'.

«< tschuw. Uc\ (s. 47) xurama, Zol. xorama, Ahlqv. xorama,

'ulme' [vgl. kas. tob. tel. karama 'ulme, (tel.) die holzbän-

der, mit denen die schlittenläufe befestigt werden', Radl.;

bschk. Katar, karama 'ulme']. Nach Munkacsi wbuch s.
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seines vokalismus mnss es jedoch als tschuwassisches lehn-

wort bezeichnet werden (vgl. oben s. 1, 26, 28 und wör-

terverz. z. b. unter bukro, buéono, bubo, kurôk).

Ostj. xaràmà 'das zusammenbindende (ulmen)holz

zwischen den Schlittenständern' {%.-jà% 'ulme') ist aus dem

tatarischen entlehnt, vgl. Paas. FUF II s. 120.

wotj. G. M. J. MU. U. kuätnan, Münk. S. K. kuSman 'rettich'
||

syrj. V. S. L. huiman, P. huima-n 'rettich'.

< tschuw. Asm. (s. XVIII, 32) haiman :jHz 9 Mman, Ahlqv.

ku&min, Zol. kuàman 'rettich' \jüz'd 'bitter']. Vgl. Budenz

NyK UI s. 418, Münk. NyK XVIII s. 118 u. wbuch s.

219. Zu dem tschuwassischeu worte hat man, soviel ich

weiss, keine entsprechungen aus den anderen turkotatari-

schen sprachen aufweisen können. Jedoch es „klingt tür-

kisch" und ist von verschiedenen forschem als original nicht

nur der obengenannten permischen Wörter sondern auch

des tscher. u&man, uèmén 'rettich' (vgl. Budenz 1. c, Münk.

NyK XVIII s. 118, Gomb. NyK XXVIII s. 165), des mord.

hihna ri, kuàma 'meerrettich', kSuman 'rettich' (vgl. Budenz

1. c, Münk. 1. c, Paas. JSFOu. XV,a s. 39—40, Gohr. 1.

c.) und sogar des wog. kuoim, U'tfwn 'zwiebel, waldknob-

lauch', Widern 'lauen' (vgl. Münk. NyK XX s. 474, Gomb.

1. c; bei Ahlqvist MSFOu. II s. 22 a. kommt das wogu-

lische wort in der form qoéman, qoémen 'zwiebel' vor) auf-

gestellt worden. Der umstand, dass das fragliche wort ge-

rade in solchen finnisch-ugrischen sprachen, welche in be-

deutendem grade dem einflusse des tschuwassischen ausge-

setzt gewesen sind (im tscheremissischen, den permischen

sprachen, dem mordwinischen), in nahezu übereinstimmen

der form und bedeutung vorkommt, scheint auch seiner-

seits auf den tschuwassischen Ursprung desselben hinzudeu-

ten. Auffallend ist die tscheremissische, vokalisch anlau-

tende form (uèman, uèmén), welche eigentlich eine tschu-
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w assische form mit anlautendem % voraussetzt (vgl. oben

unter kun).

wotj. k uzon 'die Stadt Kasan'.

< tschuw. Asm. (s. 156) Zol. xozan 'die Stadt

Kasan' (vgl. kas. Bâl. Ostr. Radl. kazan 'die stadt Ka-

san'). Vgl. Verf., FUF I s. 104-8.

Aus dem tschuwassischeu ist ebenfalls tscher. ozân

'die Stadt Kasan' entlehnt, vgl. Verf., 1. c., s. 106.

wotj. G. U. kiuzo, M. J. MU kuzo, Münk. S. ku<déo, K. kuzo wirt,

hausherr', U. auch: 'besitzer', G. auch: 'kaufmaun'; in Zusammensetzun-

gen: 'geist, gottheit', z. b. korka-kuzo 'hausgeist, kobold' (korka

'haus'), iadcs-kuéo 'waldgoist' {nules 'wald'), vu-kuio 'Wassergeist'

{vu 'wasser')
\[

syrj. Pec". kuie « *kuzo), Lytkin knie, Wied, kuie

'waldonkel, waldgeist'.

< tschuw. Asm. (s. VIII) %u/a, Zol. xoza, Ahlqv. xozâ

'wirt, hausherr', Zol. auch: 'kaufmann' (vgl. kas. BAl. xozä,

Ostr. kofca, Raul. UeSo 'wirt', kir. koia 'lehrer, mulla, geist-

licher, die nachkommen des propheten', krm. tar. ad. osm.

dsch. kar. xo$a 'lehrer, reicher kaufmann, reich, wirt, greis,

die nachkommen der ersten kalifen', Radl.; — aus dem

pers.). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 139 (das syrjäuische

wort nicht erwähnt) u. wbuch s. 205. Im syrjänischeu

worte haben wir in der zweiten silbe e ebenso wie in

syrj. ulmr. 'apfel' (siehe unten s. v. utumo) und syrj.juuer,

juror 'narhricht' (siehe oben s. 61), welches letztere wort

jedoch kein sicheres tschuwassisches lehnwort ist.

Aus dem tsehuwassischen ist auch tscher. ozâ 'haus-

vater, kaufmann' entlehnt, vgl. Münk. NyK 1. c; dagegen

sind wog. küsäj 'hausherr', ostj. kuéai 'hausherr, hauswirt'

tatarischen Ursprungs, vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 165,

Paas. FUF 11 s. 109. 125.

wotj. G. U. majey, J. M. majjg, MU. nuiji'k 'pfähl, Stange, spiess',

Münk. S. majjg, K. *majäk
t
majik id., auch: 'zaunpfahl, Wegweiser

(pfähl, säule), stange, die als zeichen irgendwo aufgestellt ist' \[

syrj. I. majey, U. V. S. L. majey, P. majeg 'stauge, pfähl'.
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? < tschuw. Asm. (s. 62) majak, Zou majak, Am.yv. ma-

jak 'eine stangc im allg., als zeichen'
|
vgl. kas. IMi,. majak

'Wegweiser (pfähl, säule)', Ostr. Voskr.: 'stange (als zeichen)',

auch: 'Maaieb', bschk. Katar, majak 'stange (als zeichen)'].

Munkàcsi NyK XVIII s. 119 u wbuch 701 hält das wort

für ein tatarisches lehnwort. Das syrjänische wort stellt

schon Klaproth Asia polyglotta s. 94 mit osset. dig. mëx,

tag. mix 'pfähl', np. mè% 'pflock, nagel' zusammen; Stakel-

hero HpaH0-4»HHCKifl JieKC OTHomeHia s. 8 heisst diese Zu-

sammenstellung gut unter heranziehung von skr. mayükha

'pflock' (nach Hübschmann Etym. u. lautl. der ossetischen

spräche s. 49) und hält syrj. majeg für ein iranisches lehu-

wort. Wegen der „identischen bedeutung" des permischen

und tatarischen (tschuwassischen) Wortes hält Munkàcsi

NyK XXV s. 884 an seiner früheren ansieht fest. Nach

Hübschmann Persische Studien s. 99—100 geht np. mëx

'pflock, nagel' (= skr. mayükJia 'pflock') auf ein altpersi-

sches *maixa- (= arisch *maikha-) zurück, also auf eine

form mit a in der ersten silbe. Die bedeutung der irani-

schen Wörter steht auch der des permischen Wortes sehr

nahe: 'pflock, nagel', auch 'pfähl' (im ossetischen); nach

Hübschmann Etym. u. lautl. s. 49 bedeutet auch das neu-

persische wort (mëx) 'pfähl'. Es wäre also sehr möglich,

dass das fragliche permische wort iranischen Ursprungs ist.

Es Lesse sich aber auch denken, dass es durch Vermitt-

lung des tschuwassischen ins permische aufgenommen ist;

für diese annähme spricht die nähere Übereinstimmung in

der bedeutung zwischen dem tschuwassischen und dem per-

mischen worte (über die endung wotj. -«/ = syrj. -ey vgl.

oben s. 28).

Aus dem russischen (Mansi) ist syrj. majak 'leucht-

turm, Wegzeichen' und wahrscheinlich auch tscher. ma-Utk

zeichen, signalstange, signalfeuer' (vgl. Ramstedt MSFOu.

XVII s. 76) entlehnt.
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wotj. S. M. mugln, MU. muigih, S. M. auch: miujito, Mfnk. S.

mag i/o (auch: mugifrs) 'ungehörnt (vom hornvieh)'. Mtnk. S. mu-

gikfzini 'die hörner od. zähne verlieren'.

< tschuw. Uc. (s. 41) m<>kla 'ungehörnt (vom hornvieh)',

vgl. tschuw. Asm. (s. 1 12) mw»!, m<>kk<il 'heule, auswuchs',

m'>klaUa (= m^kla + suff. -ska, siehe Asm. Gr. s. 1 12) 'ab-

gehauenes stück, klotz, Schlägel' [vgl. tschuw. Asm. (s. 366)

muQa, mova, Zol. muga 'stumpf, tob. Büdao. mug 'stumpf,

abgestumpft; dumm, einfacher mann', kir. Katar, mokui

'ungehörnt', moka- 'stumpf werden', alt. Veeb. moko-

'stumpf werden', moku 'stumpfes heil, messer', mokur

'stumpf, abgestumpft']. Auffallend ist die Vertretung des

tschuw. k, a durch g im wotjakischen (statt des zuerwar-

tenden k). Wahrscheinlich setzt das wotjakische wort eine

tschuwassische dialektform mit inl. r (vgl. oben, tschuw.

Asm. mova) voraus (vgl. oben s. 9, 13).

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. im-fM 'buckel,

auswuchs, der gekrümmte teil (z. b. eines baumes)', mukié

'beule, auswuchs', mugöro 'knorren (au bäumen), der zu-

sammengerollte haarschmuck (bei den verheirateten frauen)',

mokiaka 'kugei. beule, auswuchs, klumpen' entlehnt. —
Turkotatarischen Ursprungs ist wahrscheinlich auch magy.

buga 'stumpf; dumm' (buga szarvu 'stumpfhörnig, unge-

hömt'), vgl. Münk. NyK XX s. 468- 70, XXXII s. 378-9.

wotj. G. mutïiïo, mäntti, U. mintto « *mfntio), M. .T. MU. minfïo

« *miûfso), Münk. S. M. K. mu/Mo 'badestube'.

? < tschuw. Asm. (s. 18, 45, 358) muno/a, monnia, mot» m.

Ahlqv. mun3'a, mol'ca, Zol. mol'da 'badestube' (vgl. kas.

Hâl. üstk. Yoskr. munèa, bschk. Katar, munsa, tob. Bu-

DAO. muilôà, kir. Zol. munàa, alt. Vkrü, mylèa 'bade-

stube'). Vgl. Budenz NyK III s. 418. MunkAcsi NyK
XVIII s. 119 u. wbuch s. 728 hält das wort für ein tata-

risches lehnwort; es könnte jedoch auch aus dem tschu-

wassischen entlehnt sein. Der Wechsel zwischen a und /

in der ersten silbe ist nicht klar; er beruht vielleicht auf
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einem Wechsel in der Originalsprache (vgl. Verf., Zur gesch.

§ 73 und Asm. Gr. s. 29 30).

Tschuwassischen Ursprungs ist tscher. moàs'a, munia

'badestube', vgl. Budenz 1. c.

wotj. M. J. murjo, MU. muirjo, G. murja, U. murdo « *murjo),

Münk. S. K. murjo 'schornstein, schornsteinrohr'.

< tschuw. Asm. (s. 45, 102) m**rje
f
Ahlqv. murjâ, Zol.

mufja 'schornstein, schornsteinrohr' (vgl. kas. Bal mor$a,

Ostr. moria, Buda», murôà, bschk. Katar, mafja 'schorn-

steinrohr). Vgl. Münk. NyK s. 119 u. wbuch s. 731.

Desselben Ursprungs ist tscher. murja, munia, murra

'schornstein', vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. (Vi:) riemri « *Aemrri od. * nemjii) : haraygi-nemri 'kar-

toffelsuppe' (baraygi — 'kartoffel').

< tschuw. Asm. (s. 53) nimoi\ mhiwr, Münk. (NyK XXI
s. 25) ^hîmèf", hiimér, ^mimèr, Zol. nimef, Ahlqv. nimir,

nimer 'kissel, säuerlicher mehlbrei (KHceju.)' (nach Zol. aus

dem persischen: pers. nem 'feucht, feuchtigkeit'). Über

das auslautende wotj. i vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. tiemoj-

'gerstengrütze', nemör, nemr 'brei, gekochte grütze, kissel'

entlehnt.

wotj. MU. ohida 'waldgeist, Waldteufel'. Gavr. Hl. ohjdaiohjda-

-ki.sno 'zauberin, hexe' (kßno = 'weih').

< tschuw. Asm. (Gr. s. 8, 20, 347, Hau. XVIII s. 113-4)

ont Da, ofiîo'a, ob!n e, ubîdi: uBjoe, Zol. obyde 'ahV. Das-

selbe tsehuwassische wort liegt augenscheinlich auch dem

tscher. owcTà, oßj0 iä (Ramstedt) 'äffe', tofl(f>)ôa (Genktz)

'eule', abdà 'hexe, böse zauberin' zu gründe. Munkâcsi

wbuch s. 70 vergleicht das wort mit russ. o6iua 'belei-

digung, kränkung', von welchem es jedoch sowohl der be-

deutung als der form halber fernzuhalten ist. Das genannte

russische wort ist übrigens in der form ohid und mit der

bedeutung 'beleidiguug, kränkung' ins wotjakische aufge-

nommen (siehe Münk. 1. c.)
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wotj. G. S. J. MU. U. o'ido, oido 'nun wohl! wohlan! auf! komm!'.

< tschuw. Asm. (s. 330) ajoa, od a 'lass uns gehen !', Münk.

(NyK XXI s. 23) +ajda, ^aa"a
f
Zol. ajda 'nun! hinaus! vor-

wärts! treibe!' Ahlqv. ajda 'lass uns gehen!' [vgl. kas.

äidä, auch: aida 'höre! schneller! nur zu! (ausruf der auf-

forderung)', tel. alt. leb. sag. koib. ktsch. bar. tub. tob.

kir. kkir. kas. krm. aida 'treiben, forttreiben, vertreiben',

tar. osm. dsch. haida 'treiben', osm. haida 'nun! vorwärts!'].

Wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, wie Mun-

kàcsi wbuch s. 61 meint, so hätten wir im wotjakischen

aida zu erwarten; eine solche form des Wortes kommt in

der that auch vor: Gavr. M., Am. S. aida 'wohlan!

komm!' In oido haben wir o in der ersten silbe ebenso

wie in kojft 'elentier' < tschuw. kajîk.

Ein tschuwassisches lehnwort ist wahrscheinlich tscher.

a iâà, aida-, ajda 'wohl! wohlan! gehn wir!', vielleicht auch

mord. arfn. adä 'wohlan! auf du!' (vgl. Asm. H3b. XVIII s.

109. Paasonen JSFÜu. XV,a s. 12 u. 26 hält das mord-

winische wort für ein tatarisches lehnwort).

wotj. MU. palar, K. (Ev.) paJcar 'magen, bauch'.

< tschuw. Zol. pagar 'leber', pagardy 'magen der vögel',

Mink. (XyK XXI s. 24) tpagar, tpèuiir, *pi'är 'leber'

[vgl. kas. IUl. bagyr, bauyr, Ostr. bauyr (bagyr), bschk.

Katar, bauyr 'leber'; osm. bagyr 'leber, herz', bagyrsak

Vingeweide, magen', kir. baur 'leber, bauch', Bupag.; alt.

Verb, pör 'leber, herz']. Vgl. Münk. NyK XVIII s. 84

n. wbuch s. 535.

Aus dem tschuwassischeu stammt gleichfalls tscher.

payai', pagâr 'kröpf, magen der vögel', vgl. Budenz NyK
III s. 410.

wotj. U. pakx, pahè, G. J. puiez, J. M. pàaez « *j)alez), M. ^>a-

led'z, Münk. S. pahdz, K. pahz 'Vogelbeere', p.-pu 'vogelbeerbaum.

eberesche'
j

syrj. V. Pec. S. L. pelß, I. pdidz, Roo. P. petjdz,

pcridz Vogelbeere', V. prlis-pu, i. prlidz-pu 'vogelbeerbaum, eber-

esche'.
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< tschuw. Asm. (s. 10, 93) pifes, Zol. piles, Ahlqv. piles

'Vogelbeere' (vgl. ka». Bal. Ostr. Voskb. milaè, tob. Bu-

DAO. milSè, bschk. Katar, milâè, kir. Budao. miläs, calt.

Verb, pele Vogelbeere'). Vgl. Anderson Wandlungen s.

55 a: note 114, Münk, wbuch s. 541. Mit Anderson und

MuNKAcsi halte ich das permische wort für eine entlehnung

aus dem tschuwassischen. Nach Gombocz NyK XXXI s.

126 wäre das wort unmittelbar mit wog. paeär, ostj. pa-

sar, tscher. pizre, mord, pizär, li. pihlaja zusammenzustellen

in diesem falle müsste man willkürlich eine schon in ur-

permischer zeit stattgehabte metathesis voraussetzen.

Über die lautVerhältnisse vgl. oben s. 15, 31, 32.

syrj. P. parga 'in der flachshechel zurückgebliebene flachsflocke,

schabsel'.

? < tschuw. Zol. parga 'büschel (Kjoiein»)'. Wahrschein-

lich stehen diese Wörter in irgendeinem Zusammenhang mit

einander. Es ist jedoch unsicher, ob tschuw. parga turko-

tatarischen Ursprungs ist. Das wort kommt auch im russi-

schen dialektisch vor: iiaprâ (Wologda, Perm) 'feiner abfall

vom gehechelten flachs, dünne und kurze faser, feines

beim weben abgefallenes leinhaar' (Dal) und scheint hier

aus dem syrjänischen entlehnt zu sein.

wotj. Isl. J. piriti 'brecheiseu, brechstange', Wied, pyryté 'brech-

stange, Schlägel', prits 'brecheisen', Münk. 8. pjrjfêa, M. piri/éa

'hohleisen (zum aushöhlen eines troges od. bieneustockes gebrauch-

tes Werkzeug)', S. pjrjjtial- 'mit dem hohleisen höhlen'
|

syrj. V.

Pec. pirjdé, U. 8. pirirfé, Genetz OP. *peri$, Rog. P. pirjfé

'brecheisen, eishaue'.

< tschuw. Zol. pOrtià 'kratzeisen, haue, karst' [vgl. kas.

Voskb. (s. 201 a.) böröfc 'Stemmeisen mit langem stiel zum

aushöhlen der bienenstöcke ].

Wog. Ahlqv. pâryè 'brecheisen, Münk. ML. *piïrè&

'eishaue', welches Gombocz NyK XXVIII s. 171 für ein

tatarisches lehnwort hält (aus eiuein supponierten nomcn
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deverbale *bärec von bar- 'schlagen'), ist wahrscheinlich

aus dem syrjänischen entlehnt.

wotj. U. satifk, M. J. MU. sanft, Isl. J. auch: saneg, G. sanik,

Münk. S. sanfi; K. *sanék 'grosse gabel, heugabel, mistgabel'.

< tschuw. Asm. (s. 34, 76, 362) säiUk, seitab, serjca, Zol.

sänek 'grosse gabel' (vgl. kas. Bal. Ohtr. Voskr. sänäk,

bschk. Katar, hän&k 'gabel, grosse gabel'). Vgl. Budenz

NyK III s. 418. Wäre das wort, wie Münkäcsi NyK

XVIII s. 120 u. wbuch s. 414 annimmt, aus dem tatari-

schen entlehnt, so hätten wir im wotjakischon *M7iak (*sd-

nàk) od. *sanak (*sànàk) zu erwarten (vgl. z. b. wotj. K.

atak, U. (ifäk 'Verleumdung' < tat. äläk, wotj. G. S. M. J.

K. amal, U. ämäl 'mittel, list' < tat. ämäl, wotj. K. MU.

famak; G. S. M. J. tamak, U. tàmàk 'tabak' < tat. tärnake).

Tschuw. ä, e = wotj. a ebenso wie in wotj. arna woche',

êà&lta 'blume', siehe oben s. 31.

Tscher. senik, sandk, èanik 'heugabel' ist gleichfalls

ein tschuwassisches lehuwort (vgl. Büdenz 1. c), wogegen

ostj. sèmik, senak id. aus dem tatarischen entlehnt ist (vgl.

Paas. FUF II s. 129—30).

wotj. U. M., Münk. Isl. S. sarba, G. sarva 'länglichrundes gefass

von birkenrinde mit hölzernem boden (oypain»)'.

?< tschuw. — . MunkAcsi wbuch s. 417 bezeichnet das

wort als tschuwassisches lehnwort. In den mir zugänglichen

quellen habe ich kein entsprechendes tschuwassisches wort

gefunden.

wotj. MU. sty, Gavr. K. ayu, Münk. K. tswf 'gesund'.

< tschuw. Asm. (s. XIV) sîv, su, Zol. syva, su, Ahlqv.

sy'va, suva 'gesund' (vgl. kas. Bal. Ostr. Voskr. sau,

bschk. Katar, hau 'gesund'; dsch. sao, ad. sag, kir. sau

'gesund, rasch, nüchtern', Budag.; alt. Verb, su 'gesund,

nüchtern'). Munkâcsi NyK XVIÏI s. 88 u. wbuch s. 430 hält

das wort für ein tatarisches lehnwort. Wegen seines vo-

kaüsimis (vgl. oben s. 30) steht es jedoch dem tsehuwassi-
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scheu worte (aiv) näher (vgl auch wotj. ufiiidjk 'gesund-

heit' uud sösir 'krüppel' unten). Über l in wotj. Münk.

K. *s(d vgl. Münk. 1. c.

Dasselbe tschuwassische wort (su) ist auch ius teche-

remissische aufgenommen: tscher. su 'gesund'. Wog.

tbjw 'gesund' ist aus dem tatarischeu entlehnt, vgl. Gomb.

NyK XXVin s. 179.

wotj. Gavb. K. smulik (söulyk), Münk. K. *mUèk 'gesundheit', Wied.

seulyk 'gesund' (sie!).

< tschuw. Zol. syvlyx (nisjvf'z) 'gesundheit' (vgl. kas. Ostr.

saulyk, bschk. Katar, haulyk, osm. Zenk. saglyk 'gesund-

heit'). Nach Munkacsi NyK XVIII s. 90 u. wbuch s. 430

wäre das wort ein tatarisches lehnwort. Des vokalismiin

halber muss es jedoch wohl als eine entlehnung aus dem

tschuwassischen bezeichnet werden, vgl. oben unter wotj.

'gesund'.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

hdèle, sulök 'gesundheit'.

wotj. G. s&fr, Isl. J. sösjr, Münk. S. $&jr, K. tstWr 'verstümmelt,

verkrüppelt, krüppel, verstümmelter', Wied, sesyr (o: sesir) 'hinfäl-

lig, schwächlich, — krüppel'; G. U. sçslrmînî, M. sesirmini 'zum

krüppel werden'; G. U. sesîrtînî, M., Münk. S. sesjrtjni, Wied.

susyrtyny 'verkrüppeln'.

< tschuw. Ahlqv. sy'vsyr, Zol. suzyr 'ungesund', Zol.

syzyria 'welk, vertrocknet' (vgl. kas. Voskr. sausya-:sau-

syziyk 'uupässlichkeit', bschk. hauhyt 'ungesund'). Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 97 u. wbuch s. 429, Verf., Zur gesch.

§ 68. Vgl. oben s. 17. — Über u in Wied, susyrtyny

siehe Verf., 1. c.

Dem tschuwassischen ist gleichfalls tscher. sirS&r, au-

àer, 'wunde, missgeburt, krank', susor 'krank, krüppelig,

verwundet, wunde, Krankheit, schmerz' entlehnt, vgl. Bu-

DENZ NyK III s. 414, Münk. 1. c.

wotj. M. U., Isl. J. sugon, G. sugon : hunt sugon, Münk. K. S. su-

gon 'zwiebel' syrj. Wied. P. sugon 'zwiebeP.

Digitized by Google



— 94 —

? <^ tschuw. Zol. sogan, Ahlqv. sogàn, sugan 'zwiebel'

(vgl. Ostr. Voskr. 8ugan, BAl. sugan, sogan, bschk. Ka-

tar, hugan, alt. Verb, sogono, uig. Budag. sogiin, osm.

Zenk. sogan 'zwiebel'). Vgl. Budknz NyK III s. 414, wo

das syrjänische wort nicht erwähnt wird. Munkacsi NyK
XVIII s. 84 u. wbuch s. 431 hält das wort für ein tatari-

sches lehnwort. Ebenso gut könnte es hinsichtlich seiner

form aus dem tschuwassischen entlehnt sein. Aus welcher

quelle Wiedemann das syrjänische wort (P. sugon) ge-

nommen hat, ist mir nicht bekannt; in den von mir unter-

suchten dialekten kommt es nicht vor. Dem tschuw. a der

zweiten silbe entspricht gewöhnlich syrj. a, nur in zwei un-

sicheren fällen auch o (ausserdem ç < *o, vgl. oben s. 26—7).

Ks ist also möglich, dass das ,.permjak"-syrjänisehe wort von

anderer seite entlehnt ist, jedoch kaum ans dem tatarischen,

weil wir auch in diesem falle ein a in der zweiten silbe

zu erwarten hätten. Wenn das wort in dem „permjaki-

scheu 1
' dialekt des gouv. Wjatka vorkommt, so könnte man

an eine entlehnung aus dem wotjakischen denken. Befrem-

dend ist noch das n (statt n) im anslaut.

Tscher. sogan, sogan 'zwiebel' ist wahrscheinlich aus

dem tschuwassischen entlehut, vgl. Budenz 1. c.

wotj. Isl. J. vulciri, M. ftukp'i, G. J. »ukri
f U. sWH « *sukfH,

vgl. Verf., Zur gesch. § 22), Münk. S. sukiri, Wied, suknri 'laib,

brotlaib'.

?< tschuw. Asm. (s. IX, 9, 40, 340, 351, 359) ênkknr, AT-

kfr
}

êteîr, Mi nk. (XyK XXI s. 22) WkkSr, Ho gor, Zol.

éukkur, éugur, Ahlqv. âukur 'brot. laib'. Vgl. Budenz

NyK III s. 417, Münk. NyK XVIII s. 122 u. wbuch s.

431. Das tsehuwassische wort, welches übrigens etymolo-

gisch vereinzelt dasteht, ist mit aller Wahrscheinlichkeit

das original sowohl für tscher. *>för, snkur, sukör 'brot,

brotlaib' (vgl. Budknz 1. c, Münk. 1. c.) als fur mord.

ifhdïr, Hukorn 'runder kuclieii' (vgl. Paas. .TSFOu. XV.2

s. 50). Nach MunkAcsi wäre auch das wotjakische wort
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ans dem tschuwassischen entlehnt and ihm stimmt Paasonen

NyK XXXII s. 265 bei. Schwierigkeiten macht jedoch das

anlautende s (statt 6, vgl. oben s. 14—5). Soviel ich sehe,

kann wotj. »ukjri entweder aus einem solchen tschuwassi-

schen dialekte, wo das entsprechende wort mit s anlautete

(vgl. Aäif. Gr. s. 57 u. 369: s — ê) oder auch aus dem

tscheremissischen entlehnt sein. — Über das auslautende

wotj. i vgl. oben s. 34.

Von diesen Wörtern sind natürlich sowohl syrj. sukaf

'zwieback' (vgl. auch Rog. wbuch s. 155, Paas. 1. c.) als

auch tscher. sukar id. (Szilasi, Oseremisz szôtar s. 205),

welche aus dem russischen entlehnt sind (russ. cyxapb 'zwie-

back'), ganz zu trennen.

wotj. G. sukman 'grober wollener kaftan, bauernkittel', VereScagin

S., Münk. M. sukman 'hinten gefaltetes winterröckel', Wied. Zus.

sukman 'wollener rock'
j|

syrj. V. PeC. sukman 'grober wollener

(hellgrauer) Überrock (im herbst)', Wied, sukman 'halbwollenes

zeug' (sie!).

< tschuw. Ahlqv. suxman, sukman, Zol. (s. 64 U. 240)

suxman 'kaftan, rock' (vgl. kas èikman Bàl.: 'kaftan aus

' tuch', Ostr.: 'kaftan, bauernkittel, Überrock', tob. Budag.

sükmän 'kameelhaarener bauernrock', alt. Vebb. ôekmen,

èekpen, sikpen 'tuch', dsch. Vàmb. èekmen 'ein weites Win-

terkleid'). Vgl. Paas. NyK XXXII s. 265 (wo das syrjä-

nische wort nicht angeführt wird). Wahrscheinlich ist

nicht nur das wotjakische, sondern auch das syrjänische

wort tschuwassischen Ursprungs (das wort kommt auch im

russischen vor: russ. cyKMäni 'kaftan aus tuch' Dal). Da-

gegen ist syrj. Wied, sukmanin 'halbwollenes zeug', suk-

manina 'halbwollen' aus dem russischen entlehnt: russ. cvk-

MAiiuHa 'hausgewobenes halbwollenes zeug' (Dal).

Tatarischen Ursprungs sind ostj. sukman 'dickes, graues

tuch, fries', *&.wkmàn 'langer, wollener rock, grobes tuch',

wog. Bannen, sûxmen-tour dickes, graues tuch' (vgl.

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 11. Paas. FUK 11 s. 130). woge-
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gen mord, suman, suma n, kama'n 'langer rock, kaftan

wahrscheinlich aus dem tschuwassischen entlehnt ist (vgl.

Paas. JSFOu. XV,2 s. 50).

wotj. U. sum : sum-ak baétint, M. sum : sivm-ak baHini, Münk. »S.

sum-ak od. sumen (instr.) battjnt 'im grossen, im grossen masse,

eu gros nehmen od. kaufen' (bastini = 'nehmen, kaufen').

< tschuw. Asm (Ü3b. XVIII s. 58 u. 127) sum 'zahl, Zäh-

lung (cnen», ihcjio)' (vgl. kas. IUl. sana- 'zählen, rechnen',

kora. Radl. ean, alt. Verb, san, kir. Zol. san 'zahl', osm.

Zknk. san 'zahl, Zählung, rechnung').

Dasselbe turkotatarische wort kommt auch als tatari-

sches lehnwort im wotjakischen vor: wotj. san : san karini

'ehren, achten' (karini = 'machen, thun') (vgl. Münk. NyK
XVIII s. 84). — Über magy. szam 'zahl', wo das auslau-

tende m auf alttschuwassischen Ursprung des Wortes hin-

deutet, vgl. Münk. NyK XXV s. 283 u. Asm. Uak. XVIII

s. 58.

wotj. (t. M. U. sakan 'bastdecke, bastmatte', M. auch: 'pferdedecke',

Münk. S. kakan 'binse, matte'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (Ü3b. XVIII s. 36) fkwan

'binse' (vgl. kas. BÂl. jikän 'binse', alt. Verb, jeken 'Schilf-

rohr (KaMUUTb)', auch (s. 470) 'bastmatte (poroata)', dsch. je-

ken, jiken 'rohnnatte, die binsen aus welchen matten ge-

macht werden'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 120 u. wbnch

s. 446. Das wotjakische wort setzt ein tschuwassisches

*saaan voraus (vgl. oben s. 3 mom. 6 u. s. 9, 14). Über

den Wechsel von anl. ts und .<• im tschuwassischen vgl.

Asm. Gr. s. 369 (vgl. auch s. v. kurlo, fsumori).

Turkotatarischen Ursprungs sind auch ostj. jikan, jegan,

i('k-hi 'Schilfmatte, teppich aus gras od. schilf
,
wog. jakän

'binsenmatte' (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 161, Paas. FUF
II s. 117) und magy. gyékény 'binse, schilfdecke, matte,

binsenmatte' (vgl. Münk. NyK XVIII s. 115). Über wog.

Häkuän, is»%wènt 'Schachtelhalm' (tschuwassischen Ur-

sprungs?) vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 176.
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wotj. G. U. tarfêt, M. MU. tarfSi, Isl. J. éartfêj, Münk. S. Uartci,

K. narèê 'rûbe'
|;

syrj. I. V. Pec\ S. L P. èortni, U. V. êorkni

'rübe'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. XVILÏ) éarïk, Zol. éaryk,

Ahlqv. éâryk 'rübe' (in den anderen turkotatarischen

sprachen nicht belegt). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 120 u.

wbuch s. 448. In betreff der suffixe: wotj. -fit, -16$, -fit und

syrj. -ni vgl. wotj. vektêi 'dünn, fein, schlank, klein' ~ syrj.

vekäi 'eng, schmal', wotj. poktii 'klein' — syrj. posn 'klein,

fein'; vgl. auch syrj. kokni 'leicht', vesAi 'dünn, fein'. Die

beiden suffixe sind offenbar diminutive. Beachtenswert ist

die syrjänische form hrkni = Ao-rh-Ai « *to rfi-ni), wo

sich also der wortstamm (êork-) nahe an das tschuw. karîk

anschliesst. Wahrscheinlich geht anch wotj. éartàj-, frtrtfêr

auf ein ursprünglicheres *sarfytöf < *&arktij' < *êar/k-f.4y

zurück, ebenso wie ohne zweifei syrj. io-rfiii< fo-rh'n«
*&orilc-ni).

Ostj. aörtni, aürtni, wog. àortne 'rübe' sind aus dem

syrjänischen entlehnt.

wotj. G. M. J. MII. U. wska, Münk. S. K. hitla 'blume, blüte'.

< tschuw. Asm. (s. VII, XVIII) Scêke, Zol. seskä, Ahlqv.

seské, seski 'blume, blüte' (vgl. kas. Bàl. Ostr. ôaèak,

bschk. Katar, säskä; tob. seÔek, kir. àeàek, Büdag.; alt.

Verb, èeèek, èaôak 'blume, blüte'). Vgl. Münk. NyK XVIII

s. 95—6 u. wbuch s. 446.

Ans dem tschuwassischen stammt auch tschcr. seskä

'schaft der früchte, Stengel', aaska, saska 'blume, f nicht,

beere', vgl. Münk. 1. c.

wotj. G. U. Mît, M. J. MU. Mit, Münk. S. M. M$t 'schwer,

schwierig, mühsam, schwanger; schwere, Schwierigkeit, mühsclig-

keit, Schwangerschaft' 'j syrj. I. TT. V. Pec. 8. L. Mid, P. Mit

'schwer, lästig, schwierig, schwanger; schwere, bürde, last'.

? < tschuw.; vgl. tschuw. Zol. sük, éok 'last, bürde, fudcr',

Zol. éûklem', Ahlqv. éuklem 'traeht, last, bürde, schwere,

beschwerde, druck' (vgl. kas. Bàl. jök Mast, joch', Ostr.
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iök 'fader, packen, last, borde, jocb, schwere, beschwerde,

druck', bschk. Katab., kir. Zol., alt Verb, jük id., jak. Zol.

sükäi). Das permische suffix -id, -it „bildet sehr zahlreiche

adjektive, deren Stammwort schon selbst auch als adjektiv

vorkommt, oder als Substantiv oder in anderen ableitungen

zu finden ist, oder auch nicht mehr nachgewiesen werden

kann; es kann auch wohl ein fremdwort sein, wie in Jcre-

pjd 1 (fest, stark)". „So wie diese adjektive selbst

— gleich anderen — zum teil zugleich substantivisch ge-

braucht werden, — so hat auch ihr Stammwort öf-

ters schon beide bedeutungen zugleich w
, vgl. Wied.

Syrj. Gr. s. 67—8. Das Stammwort des fraglichen permi-

schen nomens wäre also wotj. *êek, *àek, syrj. *àek mit der

bedeutung schwere, bürde, last' (resp. 'schwer'). Die Zu-

sammenstellung mit dem angeführten tschuwassischen worte

ist jedoch unsicher wegen der vokalverhaltnisse (vgl. oben

s. 32 mom. 35); dazu kommt noch, dass die bezeichnnngsweise

Zolotnickij's und Ahlqvist's nicht genügend genau ist.

Das nordostjakische éôgot 'schwer' scheint mir jeden-

falls eine entlehnung aus dem syrjänischen zu sein.

wotj. G. IT. serf, M., Isl. J., MU. serj, Münk. K. tire, S. êeri [im

wbuche *SM, wo e natürlich ein drnckfehler (pro e) ist] 'weber-

spule, spulrolle', G. U. ierjanf, M. Anjani, Münk. S. âerjal- 'spu-

len'
I

syrj. V. Suri, P. &urï, Wied, surJ 'weberspule, spulrolle',

Rog. P. Auri h/dman 'instrument um den faden auf die spule zu

wickeln'.

< tschuw. Asm. s<~,rn, hra, U£. (s. 32) hrD, Zol. éûrû,

Ahlqv. éur, surry' 'spule, spulrolle' (vgl. kas. BAl. ôûre

'spule, wefelspule, rohrpfeife'). Vgl. Paas. NyK XXXII s.

267, wo das syrjänische wort nicht erwähnt wird. Nach

Münk, wbuch s. 452 u. NyK XVIII s. 122 wäre das wort

aus dem tatarischen enlehnt, was jedoch, besonders des an-

lautenden A halber, nicht möglich ist. Kbenso wenig kann

1 Vgl. 1U88. Kp1>1IKifl.
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syrj. éuri ein tatarisches lehnwort sein, wie Ahlqvist

JSFOu. VIII s. 10 behauptet. Wegen seines vokalischen

auslaute ist das syrjänische wort wahrscheinlich unabhän-

gig vom wotjakischen entlehnt (vgl. oben s. 35 mora. 40).

Es ist sehr möglich, dass das wort zuerst ins „permjaki-

8che" (P.) und dann, durch Vermittlung dieses dialektes,

ins Vycegda-syrjänische aufgenommen ist.

Turkotatarischen (tschuwassischen?) urspmugs ist auch

wog. sierä 'spule' (vgl. Ahlqv. 1. c.) und wahrscheinlich

auch ostj. $ir id. (vgl. Paas. FUF II s. 136 u. 109).

wotj. MU. èeti 'zopfband', Am. (JSFOu. I. s. 35) éetd 'tytön se-

lässä riippuva nauha', Wœd. Zus. êeti 'über den rücken hängende

kopfbinde'.

< tschuw. Am. (s. 50) tio'a, èivat, Zol. si<, sivit, Ahlqv.

sivit, aitona 'flechte, zopf , Zol. sitle 'flechten (die flechte)'.

Entsprechende Wörter aus den übrigen turkotatarischen

sprachen kenne ich nicht. Seiner form nach stimmt das

wotjakische wort genau mit tschuw. Hod tiberein.

wotj. G. U. êelïk, M. êd$h, Isl. J. äölß, MU. 4%/* « *rfö7/Jfe),

Münk. S. seljk, K. Wilêk, Wied, éolyk 'sünde'.

< tschuw. A§m. (Gr. s. XIV, Hsn. XVIII s. 45) sflfz, «tfJf,

^'//X, êjUtz, Münk. (NyK XXI s. 23) têYivlèz, Wlêx , Zol.

éylyx, Ahlqv. silyx, silyx 'sünde'. Das tschuwassische

wort ist mit dem suffix -Z/x = tat. etc. -lyk gebildot. As-

MABiN M3B. XVIII s. 44- 5 stellt den tschuwassischen wort-

stamm i/v- mit kas. éau 'feind', alt. ju 'krieg' (auch:

'feind', Veeb.) zusammen
;

vgl. auch kas. Ostr. iauyz böse,

hart, grausam', èauyalyk 'bosheit, härte']. Vgl. Budenz

NyK III s. 417, Münk. NyK XVIII s. 120 u. wbuch s.

465. Über Wied, éolyk siehe Verf., Zur gesch. § 63.

Aus dem tsehuwassischeu stammt gleichfalls tscher.

awM, suluk 'sünde', vgl. Budenz 1. c, Münk. 1. c.

wotj. G. M. tit:tit-tçl, J. Ht: Ht-tty, MU. Sitiiif-dau 'stürm, hef-

tiger Sturmwind', U. êif : éif-pâri 'windteiifel, Wirbelwind', Münk.

S. êil:sit-tçl, K. êit:êit-dau 'starker wind, Sturmwind'.
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< tschuw. Asm. (s. XXIV, 97), sit 'wind', Zol. ail, Ahlqv.

sir 'wind, luff, Asm. êit-Df*v»l 'stürm' [vgl. kas. Bàl. jil, Oste.

iil, bschk. Katar, jel 'wind', dsch. osm. ad. jel, kir. $er

id. Budaq.; alt. Verb, (ab.) jil 'wind', jel 'luft, windhauch'].

Vgl. Münk. NyK XVni s. 121 u. wbuch s. 461.

Tsehuwassischen Ursprungs ist anch raagy aeél 'wind',

vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. smffik « *êulfi), Isl. ,1. suffi ein tuch, das von dem

kopfzeugo (aison) der wotjakischen frauen den rücken hinab hängt

(es ist gewöhnlich gestrickt und mit fransen versehen)', Münk. S.

Sulik 'ein — gewöhnlich wertvolles — seideutuch, mit wehem man

den köpf u. das gesicht der braut bedeckt u. wehes sie später hin-

ten am aison trägt'.

< tschuw. Asm. (Hau. XVIII s. 45) sidik 'tuch' [vgl. kas.

Bal. jaulyk, Oste. ftaulyk, bschk. Katar, jaulyk, osm. ad.

Büdao. jagiyk 'tuch, umhäugetuch (der frauen)', kir. Bu-

dau. $auluk 'weisses tuch, welches die frauen um den köpf

wickeln']. Vgl. Münk, wbuch s. 472. Tschuw. A§m. (s.

VII, 97) javlfx ist natürlich eine spätere entlehnuug aus

dem tatarischeu, vgl. Asm. Gr. s. VII.

Syrj. I. sulck, S. sulck 'haudtuch', Wied, mlek 'tuch,

schnupftuch, Wischtuch', welches auf den ersten blick mit

dem angefiihrteu wotjakischen worte zusammenzuhängen

scheint (NB. jedoch nicht ani. s sondern ist aus dem

russischen entlehnt: russ. cy.ioKi>, cyjion. 'kleines leinenes

frauentuch, halstuch, kleines handtuch, Wischlappen' (Dal).

— Ein tatarisches lehnwort ist wTog. *jy$lè% : kät-j*jyUx

'tuch', vgl. Gomb. NyK XXXI s. 362.

wotj. G. sulo, J. MU. hu{w « *hdo), Münk. S. K. hdo 'peitsche',

Wied, hdo id.

< tschuw. Zol éolà 'peitsche, knute' (vgl. jak. talax, Zol.).

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

sa la, sola 'peitsche'.
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wotj. G. xulvor- : Sulvorlnf 'dringend bitten, flehen'.

< tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt) ; vgl. kas. Bal.

jalbar-, Ostb. èalbar-, bschk. Kata it. jalbwS :ad:..ßui>A&;

jalvar-, osm. Zenk. jalvar- 'bitten, flehen', alt. Vena- jäihän- . . .

'beten, opfcr darbringen'). Vgl. Budenz NyK Iii s.**4tÖ/ :
-

Münk. NyK XVIII s. 68, 60—1 u. wbuch s. 473. Für

die entlehnung aus dem tschuwassiseheu spricht das anl.

x und der vokalismus der ersten silbe im wotjakiscjien

(vgl. oben s. 1, 28). Das wotjakische wort setzt ein tschu-

wassisches verb *êolvar-, *àulvar- voraus. Wotj. U. dal-

harfnj, Münk. K. jalbar- 'bitten, flehen' ist aus dem tatari-

schen entlehnt (vgl. Münk. NyK XVIII s. 60), und ist von

wotj. jibiHtini, jubirtinj 'sich bücken, sich verbeugen, an-

beten' = syrj. jubjrtni, jurbi tni, jurbitni id., womit Mun-

kacsi 1. c. und wbuch s. 266 es zusammenstellt, fernzu-

halten.

Tschuwassiseheu Ursprungs ist auch tscher. mrßalus,

florwaiem 'bitten, beten, betteln', vgl. Budenz 1. c.

wotj. U. êur : Sur-ajî, M. Sur : Sur-aji, MU. Sur : Stir-atat, Münk.

S. »wr : xur-ajî 'Stiefvater', U. êur-mumî, Isl. J. sur-mumj, MU
Sur-anai, Münk. S. Sur-mumj Stielmutter'

|

syrj. Roo. P. SoriSor-ai

Stiefvater', êor-mam 'Stiefmutter', êor-zon 'Stiefsohn', Sor-np 'Stief-

tochter'.

< tschuw. A§m. (s. 185) Sur?, Zol. éora, Ahlqv. éor, éora,

éorry, éurry' 'hälfte, halb-, stief-', Asm. (s. XIX) aza-z urri,

Zol. aza-éofy 'Stiefvater', Asm. (s. XIX) ama-z'urri, Zol.

ama-éof-y, Ahlqv. amyé-éorry' 'Stiefmutter', Zol. yvyl-éofy,

Ahlqv. uvyl-éorry 'Stiefsohn', Zol. xif-éofy 'Stieftochter'

(vgl. kas. BAl., bschk. Katar, jarty 'hälfte, halb', jarym

'halb', kir. Budag. £arty, àarym, osm. Budao. jary, ait.

Verb, jarym, jartyk, jarymdyk id.). Vgl. Asm. Gr. s. XIX,

Paas. NyK XXXII s. 268. Smirnov IlepMJiKH s. 138 ver-

wechselt syrj. éor- 'stief-' mit syrj. xor 'späte zeit', und

glaubt, dass syrj. Sor-ai „später vateru bedeutet. Infolge

dieser irrigen Zusammenstellung macht er die folgerung, dass
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der ausdruck «or-aî „zu dér zeit entstand, wo der mann

nicht seine frau zu sich nahm, sondern selbst in das haus

\ihr{^ :eRern eintrat, und also ein später söhn für sie

- - - .-- .•.-•wurdo'H!)."
: ...

" ...... .

wotj. G. M. J. MU. V. surlo, Münk. S. K. surlo 'sichel'
|j

syrj. I.

U. V. Pec. S. L. tèarla, P. têarva-, Gknetz OP. îcerlâ, îèarUi

sichel'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 45, 127, 128) êurla, êorla,

Zol. soria, Ahlqv. éorlâ 'sichel*. Mit Anderson Wand-

lungen s. 150 halte ich das tschuwassische wort für eine

ableitung (mit dem suffix -la) vom verbum sor- 'zerhauen,

spalten, sägen' = kas. jar- 'spalten, sprengen, zerreissen',

alt. jar- 'zerhauen, spalten, zerreissen' etc., und sowohl das

permischc als das entsprechende tscheremissische wort:

mrlh, sorla 'sichel* fur entlehnungen aus dem tschuwassi-

schen (vgl. wotj. mlo 'peitsche' < tschuw. sola > tscher.

sa la, sola id.), vgl. Anderson 1. c. Auch MunxAcsi wbuch

s. 475 bezeichnet das wotjakische wort als tschuwassisches

lehnwort. In dem syrjänischen worte ist das anlautende t*

(statt k) auffallend. Im allgemeinen entspricht dem anlau-

tenden wotjakischen s im syrjänischen regelmässig wie

auch dem anl. wotj. ts, fi im syrjänischen tè; ebenso ist

urspr. * und (k in den syrjänischen dialekten im allgemei-

nen erhalten. Ausnahmen von dieser regel giebt es wohl,

obschou wenig; solche sind wotj. Sin- 'abnehmen, sich ver-

mindern' — syrj. f.sin-, Wied. I. auch ain- (o: .im-) id. (nach

meinen aufzeichnungen auch in I. tsin-), wotj. éçp 'verwit-

wet, witwer, witwe' = syrj. Wied, Sep und téep id. Es

muss also die möglichkoit vorausgesetzt werden, dass das

anlautende té in syrj. fMa sich auf syrjänischem boden

gebildet hat. Anderseits wäre es auch vielleicht möglich,

dass die syrjänische form auf eine dialektische tschuwassi-

sche form mit anl. tk zurückgeht (über den Wechsel von

ani. S und (S im tschuwassischen vgl. Asm. Gr. s. 369). —
Über den vokalismus vgl. oben s. 29.
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In irgendeinem Verhältnisse zu dem genannten tschu-

wassischen worte steht wohl anch magy. sarlo 'sicher,

vgl. Anderson 1. c.

wotj. G. M., Tsl. J., U. Sabala (Tsl. J. auch: ger$ Sabala) 'ein an

der pflngkrümme (oberhalb der pflugscharen) befestigtes brettchen

(schaufei) zum abwälzen der erde' (coniHaa no.iHua, JonaTKa y coiu-

hhrobi, otbbjii), Verescaqin (Botjikh Cap. yt3Aa s. 53) S. sa-

bala id., Münk. S. K. Sabala 'deichsei, handhabe am pflüg' (sie!),

Wied, sabala 'handhabe am pflüg' (sic!)
|;

syrj. V. S. L. sabala

'ein an der rechten seite der pflugkrümme (oberhalb der pflugscha-

ren) angenageltes dreieckiges brettchen zum abwälzen der erde',

Wied. Sabala 'handhabe am pflüg' (sie!).

< tschuw. Zol. sabala, auch: éybala, éubala 'löffei, grosser

löffei, Schaumlöffel', soga-sybaly 'brettchen am pflüg zum

abwälzen der erde' (mutina, siehe Dal) (vgl. tob. Budag.

èabala 'kochlöffeP, alt Verb, sabala, sabyla, èabala 'löffei').

Hinsichtlich der bedentung vgl. auch kas. Ostb. kaiak

'schaufei, spaten, rührlöffel, theelöffel', suka kaiagy 'brettchen

(am pflüg) zum abwälzen der erde' [na.iHua (lacrh coxh) o :

iiojwua, siehe Dal]. Dasselbe wort kommt, als lehnwort,

auch im russischen dialektisch vor: ma6a.ia, uieoajKa (Ko-

stroma, Perm) 'kochlöffel', (Wjatka) 'brettchen am pflüg

zum abwälzen der erde' (Dal), liiaoajKa (Wjatka) 'eiserne

schaufei ain pflüg' (Maonickij, Hsb. V,* s. 70). Mit fi.

säpäle, sipale 'span, Stückchen, läppchen', welches wort

Weske H3B. Vin,i s. 95 als original des angeführten rus-

sischen Wortes aufstellt, hat dieses nichts zu thun.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

sabala, safla'lä, sobala, sowla 'löffei', sogâ-sovalâ (Troickij)

'brettchen am pflüg zum abwälzen der erde (wuima)'. vgl.

BtTDENz NyK ni s. 417.

wotj. G. Hat 'vielleicht', noHk Hat odig pol mlnom 'vielleicht gehe

ich noch einmal', M. U. Hat 'sogar, ist es möglich? wirklich!', M.

ton Sat veralod! 'sogar du sprichst! sollst du auch sprechen!' (d. h.

schweige!), U. sat veralod! id., G. (Kv.) sat 'ist est möglich? wirk-
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Heh t etwa, vielleicht, denn', Münk. S. Sai 'vielleicht, etwa', Wied.

Sat 'etwa*.

? < tschuw. ASm. (s. 237) Sai Vollkommen, ganz, vöUig,

. durchaus', Zol. èat 'auf einmal, plötzlich, vollständig, völ-

lig, ganz, alles' (Zolotnickij s. 106 stellt das tschuw. wort

— wahrscheinlich unrichtig — mit kir. ,,*alt=jaltM 'plötz-

lich' zusammen). Die Zusammenstellung ist wegen der et-

was abweichenden bedeutung unsicher.

Tscher. Satok (=§a't-ok: -ok; bekräftigende partikel)

'ganz und gar' ist dagegen sicher aus dem tschuwassischen

entlehnt.

wotj. G. baf&a 'dünne (lange) stange', Münk. S. Sofia 'rute, gerte',

Wasiltev (MSFOu. XVin s. 24) S. Safis • SafSi-ter 'eine aus ru-

ton und geweichtem lindenbast verfertigte peitsche', (Am. JSFOu.

I s. 35: K. *méo Hör, wahrscheinlich = saf&f-iïôr), Wied, satéa

'stange'
j

wotj. Münk. S. Sufio 'rute, gerte', Wied, öutso 'zweig,

rute'.

? < tschuw. Asm. (s. 57) kilo ki, Salza 'lange stange', Zol.

èal'èa, àaUa 'stange, lauge stange, pfähl', Ahlqv. àaTèa

'stange'
j

Asm. (s. 114) inJz'n. 'stock', Zol. èoèa 'lange

stange'. Vgl. Münk, wbuch s. 478. — Statt Sofia hätten

wir eigentlich im wotjakischen HaTMa zu erwarten. Mög-

licherweise geht jedoch das wotjakische wort auf ein dia-

lektisches *saôa im tschuwassischen zurück (über Schwund

von 1, 1' im tschuwassischen vgl. Asm. Gr. s. 52 u. 367).

wotj. ü. Sau 'ganz, gänzlich, völlig', Smtbn. U. sau id.

< tschuw. Asm. (s. 237) mv 'vollkommen, ganz, gänzlich,

völlig' (vgl. tat. Budao. èai 'voll, vollständig, vollkommen').

wotj. G. iilan, Münk. S. s/Iatu tilan, 'binse, schilf.

< tschuw. Zol. aylan Monigebüsch, dornenstrauch, schach-
*

telhalm (equisetum) (TepnoBimin,, xboiiul)' (in den anderen

turkotatariseben sprachen nicht belegt). Vgl. Münk. NyK
Will s. 123 ii. wbuch s. 488, Verf., Zur gesch. § 92.

Aus dem tschuwassischen stimmt ebenfalls tseher.

èulan : àulan-wondo 'dornstrauch'.
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wotj. MU. htmnt 'samstag, Sonnabend', Wied, sumat id.

< tschuw. Zol. èumat : sumat-kon, Mi nk. (XyK XXI s. 4)

*st-mitt-(jun. Ahlqv. aûmat-kon, smat^kon (kon = 'tag') 'sams-

tag, Sonnabend' (vgl. kir. sembe, osm. sinbix; pers. àenmbe,

àembe 'samstag, Sonnabend', Büdao.; über pers. àamba,

gr. adpßctrov etc. vgl. Kluoe Ktym. wbuch s. v. Samstag).

Vgl. Münk, wbuch s. 502.

Ans dem tschuwassischen ist auch techer. sumat:

èumat-keèô 'samstag' (keèô = 'tag') entlehnt. Über magy.

azombat vgl. Simonyi NyK XXV s. 55—6.

wotj. G. M. J. MU. U. taka, G. auch: taga 'bammel, schöps, Schaf-

bock', G. tofê-taga, MU. kaza-taka 'Ziegenbock', Münk. S. K. taka,

G. taga 'widder', K. Wz-taka id.. M. J. ketê-taka 'Ziegenbock'.

< tschuw. Asm. (s. 63, 356) tasa, tara, Zol. taga, Ahlqv.

taga, taga 'hammel, schöps, Schafbock', Ahlqv. kaèagà-tagâ

Ziegenbock' [vgl. kas. BAl. täkä 'widder', Ostr. täkä

'(schaf- od. ziegen-)bock', bschk. Katar, täkä 'Schafbock'

kir. BudAg. teke 'Ziegenbock', alt. Verb, teko 'wilder Zie-

genbock (capra sibirica)', ad. Radl. täkä 'bock', osm. Zenk.

toke, tikke 'Ziegenbock'). Munkàcsi NyK XVIII s. 123 u.

149 hält das wort richtig für ein tschuwassisches lehnwort,

bezeichnet es aber in seinem wörtorbuche mit „tat. csuv.".

Wotj. taga ist wenigstens ganz sicher aus dem tschuwas-

sischen entlehnt (tschuw. r = wotj. g, vgl. oben s. 13) und

wahrscheinlich auch wotj. taka (tschuw. n = wotj. k, vgl.

oben s. 9); zu beachten ist nämlich, dass wir auch im U.

taka haben: wäre da« wort aus dem tatarischen entlehnt,

so hätten wir die form *tàkà zu erwarten (vgl. Verf., Zur

gesch. § 8).

Dem tschuwassischen ist auch tscher. ta-yff, taga, taga

'hammel, schatbock, widder, kacaka-taga 'Ziegenbock' ent-

lehnt, vgl. Büdenz NyK III s. 408.

wotj. Wied, tasma 'gurt'
|j

syrj. I. U. V. Per. S. L. Uutma 'riemen,

ledergurt', Castrén I. taxma cingulus e corio confectus'.
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??<tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); [vgl. kas.

Bal. Ostr. tasma band, wollenband', bschk. Katar, tatma

id., dsch. Vamb. taama 'riemen, gurt', osm. Zenk. tasma

lederstreif, riemen, gurt, band (gewebtes)'; — ans dem pers.:

täsma 'rohes leder, riemen']. — Seiner bedeutung und Ver-

breitung halber kann das permische wort meines erachteus

nicht aus dem tatarischen entlehnt sein. Es wäre möglich,

dass es durch Vermittlung des tschuwassischen aufgenom-

men ist; eine direkte entlehnung aus einer iranischen spräche

ist aber auch nicht ausgeschlossen.

Dagegen ist wotj. U. tasma 'band', Münk. K. S. tasma

'band' (vgl. Münk. NyK XVIII s. 141 u. wbuch s. 342),

wie auch tacher, taama id. aus dem tatarischen entlehnt.

Über mord, tasma : tamman koctama 'ähnlich einer tasma

(wird rühmend gesagt von einem gewebe, einer haube und

allerlei handarbeit)', welches wahrscheinlich ein tatarisches

lehnwort ist, vgl. Paas. JSFOu. XV,a s. 54. — Dem tata-

rischen ist auch russ. Teci>nâ 'zwirn- od. wollenband' ent-

lehnt, wogegen russ. dial. (Archangel) Tâma 'eine art gurt

am rentiergeschirr' (Dal) offenbar ans dem syrjänischeu

aufgenommen ist.

wotj. G. M. J. MU. U. tay 'dank; dank! danke!', Münk. S. K.

Hâu id., G. S. (Azb.) tâvu id.; tay kurini 'dauken' (karini = 'machen,

thun').

? < tschuw. Asm. (s. XIII, 79, 366) tav, tau 'dank, dank-

barkeit; ich danke', Zol. (s. 78, 215-7) tav', tâva id.,

Ahlqv. tâvu, tâva 'begrüssung, glückwunsch, (becher auf

jemandes) gesundhcit'; Asm. tav tu 'danken' (tu = 'machen,

thun') [vgl. kas. Bâl. tau 'dank', tau itmäk 'danken' (it-

'machen, thun')]. Munkacsi wbuch s. 339 bezeichnet das

wort als tatarisches lehnwort (vgl. auch Budenz NyK III

s. 408). Ebeuso gut könnte es aus dem tschuwassischen

entlehnt sein; zu beachten ist besonders die wotjakische

form tâvu, welche vielleicht auf den tschuwassischeu Ur-

sprung des wortes hindeutet.
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Das wort ist auch, vielleicht aus dem tatarischen, ins

tscheremissische aufgenommen: tscher. iau-, tau 'dank, dank-

barkeit', vgl. Budenz NyK III s. 408.

wotj. M. terki, U. terkf 'schüssel', MU. J. terkf 'teller', Münk. S.

Härk\ 'teller, schale , K. (Matth. Ev. 14,8) terky 'schüssel'.

< tschuw. Asm. (s. X, XVIII, 34, 129) tim, tirzk, Münk.

(NyK XXI s. 22) HiUk, Hirgè, Ahlqv. tirge, tirg, tirik,

Zol. tirik 'schüssel' [vgl. alt. Verb, tergi 'korb (aus rinde)

zum auflesen einer pflanze (erythronium dens-canis), Schach-

tel aus birkenrinde', dsch. Zol. türük]. Vgl. A§m. Gr. s.

XVIII, Paas. NyK XXXII s. 269. Nach MunkAcsi wbuch

s. 349 wäre das wort aus dem russischen (TapeJRa?) ent-

lehnt, zu welcher annähme jedoch kein grund vorliegt.

Dagegen entspricht es gut dem angeführten tschuwassi-

schen worte sowohl hinsichts seiner form als seiner be-

deutung.

Aus dem tschuwassischen stammt desgleichen tscher.

terke, tereke 'schüssel', vgl. Asm. Gr. s. X, Paas. 1. c.

wotj. MU. tiggiti, Isl. J. tiggiti, Münk. S. tiygiti 'achse (eines

rades)'.

< tschuw. Asm. (s. 368) tegool, tiyejl, t^nzt, Münk. Hèyg'èt,

Zol. toner, Ahlqv. tenél, tené 'achse (eines rades)' (vgl.

osm. Asm. dingil). MunkAcsi wbuch s. 360 bezeichnet das

wort als tatarisches lehnwort. Ein entsprechendes kasan-

tatarisches wort habe ich jedoch nicht finden können ('achse

eines rades' ist kas.-tatarisch = kööär, welches auch ins wot-

jakische aufgenommen ist: wotj. J. kôfèer, Münk. K. Hü-

cär 'achse). Ohne zwei fei ist das fragliche wotjakische

wort aus dem tschnwassischen entlehnt. (Über den aus-

lautsvokal vgl. oben s. 34).

Aus dem tschuwassischen stammt auch magy. tengely

'achse', vgl. Münk. Ethnograph!» XII s. 468.

wotj. Münk. S. tjpir : tipp- iarnj 'stampfen (v. pferde)', tipruk

« *tipir-ak) bezeichnet den 'laut, welcher beim schnellen galoppie-
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ren des pferdes hervorgebracht wird' (vgl. Münk. Votj. uepkölt.

hagyom. s. 66), tspirt- = tipp" karni (karni - 'thun, machen').

<; tschuw. Asm. (s. 251) tîBÎr-ttBÎr 'durch das getrampel

eiues schreitendes pferdes hervorgebrachter laut (ctyki ott>

non HAymeß JoinaAH)' [vgl. kas. BAi,. Ostr. döbördä 'pol-

tern, klappern', Voskb. döb&rdäü 'das klopfen, das pol-

tern, gerassei (z. b. der wagen)'].

wotj. G. tU samen, Saatkorn', M. tß, U. Iis 'kern', J. tß 'samen,

körn, kern', Münk. S. tik, K. tU 'korn, Saatkorn'
j

syrj. I. U. V.

Pce. îS. P. tué 'korn, samen', U. S. P. auch: 'beere', Pec. auch:

'cedernuss; erbse', V. auch: 'kern'.

< tschuw. Münk. (NyK XXI s. 24) +tê§, *cK, W§, Zol.

tüs 'kern (in früchten), herz, mark', Ahlqv. tüs 'nusskeru,

korn' [vgl. kas. Bal. tôè 'samenkorn, kern (fruchtkern)',

koib.-karg. Castrén tüs-, tus- : tüstux, tustux 'kernig']. Nach

Münkäcsi NyK XVIII s. 124 u. wbuch s. 350 wäre das

wort aus dem tatarischen entlehnt. In diesem falle wäre

aber im wotjakischen *t$$ (*tö&) *tus zu erwarten, vgl.

z. b. wotj. bu$ 'leer' < tat. bus id., wotj. ek 'kamerad'

< tat. is id. und, über den vokalismus, Verf.. Zur gesch.

§ 66. Über auslautendes wotj.-syrj. A (= tschuw. à) vgl.

oben s. 15.

Dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch tscher.

tua 'kern, nusskern' entlehnt.

wotj. .1. MU. tui, G. tui:îrgon-tui, Münk. S. M. K. tui 'messing'.

< tschuw. Asm. (s. X, XIX) fuj, Zol. toj 'messing' (in

den übrigen turkotatarischen sprachen nicht belegt). Vgl.

Asm. Gr. s. XIX, Paas. NyK XXXII s. 269. Die auffal-

lend grosse Ähnlichkeit zwischen wotj. lui und tscher. toj

'messing' (vgl. Asm. Gr. s. X, Paas. 1. c.) deutet darauf

hin. dass die beiden Wörter aus ein und derselben quelle

aufgenommene lehnwörter sind.

wotj. G. tui 'fest, schmaus': lutes-tui 'fest beim beendigen des dre-

schens', $ort-tui ,.gespinst-fest
i4

?
'fest nach dem auswaschen der

eingelaugten garusträhnen im Ulisse'.
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? < tschuw. Asm. (s. 93) tuj, toj, Ahlqv. toi hochzeit',

Zol. toj 'gastmahl. hochzeit, fest' (vgl. kas. BAl. Ostr.

tuj, bschk. Katar, tuj 'hochzeitschmaus', kir. Radl. toi,

kom. Radl. toi 'gastmahl', alt. Verb, toj 'gastmahl, hochzeit',

dsch. Vâmb. toj 'mahlzeit, fest, hochzeit'. pers.-osm. Zenk.

doj 'gastmahl, sclynaus, hochzeitschmaus'). Nach Munkâcsi

wbuch s. 373 wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt,

was auch sehr möglich ist. Hinsichtlich seiner form könnte

es aber ebenso gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein.

Beachtung verdient vielleicht auch der umstand, dass das

wort nur in dem nördlichsten, dem glasovschen dialekte

vorkommt, der am wenigsten vom tatarischen beeinflusst ist.

Turkotatarischen (tatarischen) Ursprungs ist vielleicht

auch : mord, toj 'brautpreis', vgl. Paas. JSFOu. XV,a s. 55.

wotj. G. tukfàfêi, J. tukfäfli, MU. tü/äßi, II. tiktàln, Münk. 8.

tukfa/Si, K. ttlXaki, K. (Treb.) tik/a/êi 'brautwerberin'.

< tschuw. Asm. (s. XIX, 151. 352) hxlâté, tfxla.nzf, tß-

laUf, Münk. (NyK XXI s. 4) U-oxln^è, Zol. tuxlaè', Ahlqv.

tuxlâè 'brautwerberin'. Vgl. Münk. NyK XVIII s. 124 u.

wbuch s. 371.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. tbkla-t*»,

tiïlwtâ, tuklace, 'brautwerberin' entlehnt, vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. tutyup « *tulup), tuu(iip (< *tuitjp) : tumup nimpi,

tuuttip niiMpi, U£. (s. 9) tuîup nilpi 'waisenkind'.

< tschuw. Asm. (s. VIII, XIX) t»l<>x 'waisenkind', Zol.

tulux 'witwe', Ahlqv. tulux 'waisenkind, witwe, witwen-'

(vgl. kas. BAl. Ostr. toi, bschk. Katar, toi, kir. Zol. toi

'witwen-', kom. Radl. tul, alt. Verb, tul 'witwe', jak. Zol.

tuli^jax). Vgl. Asm. Gr. s. XIX. Wotj. -p im auslaut be-

ruht möglicherweise auf einer tschuwassisehen dialektform

mit auslantendem -p, vgl. tschuw. #"#'x ^ ^p 'blutegel'

(vgl. Asm. Gr. s. 51).

Das tschuw assische wort ist. auch ins tscheremissische

entlehnt: tscher. tiïâk 'der, die einquartierte', tuluk, tulôk

waise, witwen-', vgl. Budenz NyK III s. 410.
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wotj. G. tumoSo 'wunder, spass; wunderlich, spasshafV.

< tschuw.; [vgl. tschuw. Asm. (s. 62) tainaia 'wunder, kas.

Bal. tama&a 'spass', Ostr. tamaàa 'promenade, auflauf, ge-

d ränge', bschk. Katar, tamasa 'staunenswert; promenade,

auflauf, kom. Radl. tamaàa 'schauspiel'; — aus dem arab.].

Seines vokalismus halber kann das wotjakische wort nicht

aus dem tatarischen entlehnt sein, denn alsdann hätten wir

wotj. tamaSa zu erwarten. In den übrigen (südlicheren)

dialekten kommt das wort auch in dieser form vor: M.

MU. U. tanuiSa, Münk. S. K. tamaka 'spass, scherz', welche

natürlich aus dem tatarischen entlehnt ist (Munkacsi wbuch

s. 344 bezeichnet nicht nur wotj. tama&a, sondern auch tu-

moso als tatarisches lehnwort). Tschuw. tamaki ist offen-

bar eine jüngere entlehnung aus dem tatarischen, und kann

auch nicht das original des fraglichen Wortes sein. Vor-

auszusetzen ist, dass wotj. tumoèo aus einem tschuw. *tu-

maia, *toma$a entlehnt ist, vgl. wotj. buÂono 'schwager'

< tschuw. puzana, pox'ana, wotj. kutomo 'ulme' < tschuw.

xurama, wotj. urobo 'wagen' < tschuw. urana, orana (vgl.

Verf., Zur gesch. § 44).

Das wort ist auch ins tseberemissisehe (wahrschein-

lich aus dein tsehuwassischen) entlehnt: tscher. tomam

sorge, kummer', tomasa 'Verwirrung, etwas ausserordent-

liches, sorge, mühe'.

wotj. J. Isl. tursko, G. tufêko, M. tursko u. turtko : kort-tursko,

kort-turtko, M II tmrijiföo : kort-tturgifh, Münk. 8. turkkjffo 'feuer-

haken, Schüreisen', U. turttuSko, kort-tuUo 'scharre od. harke zum

zusammenscharren des mehls', Utrohin G. (Münk, wbuch s. 374)

^tucko id.

< tschuw. Asm. (s. 354) tortSka, turn'ziea, Zoh. toroka,

Ahlqv. torèka 'feuerhaken, Schüreisen* (vgl. kas. Ostr,

tärtoskä 'mit handhabe versehenes brett zum zusammen-

scharreu des gctreides', alt, tartka, tartky 'schabeisen').

Vgl. Paas. NyK XXXH s. 270. Den wotjakischeu fonnen

tursku, turtko. tut'sko « *turfsko) liegt offenbar tschuw.
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torfêka, den formen tmrgifio, turkkffio aber wahrscheinlich

tnr.D'xfea zu gründe; Tl. turttuMo hat sich möglicherweise

unter einfluss des tat. tartôàkâ gebildet

wotj. MU. turto 'femerstange, deichsei, gabeldeichsel', U. turto :

yerî-turto 'deichsei am pflng', Münk. K. turto 'gabeldeichsel, dop-

peldeichsel', *gM-turto 'pflugbaum'
:

syrj. P. torta- 'krücke od.

rechen zum zusammenscharren des gedroscheneu getrcides'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 45, 70) türm, toroa, Zol.

torda, Ahlqv." tarda, torda 'deichsei' (vgl. kas. BAl. Ostr.

tärta, bschk. Katar, tärtä 'deichsel, doppeldeichsel'). Nach

MunkAcsi wbuch s. 386 wäre das wotj. wort aus dem ta-

tarischen entlehnt, was jedoch, wegen des vokalismus, nicht

möglich ist; dagegen stimmt es in dieser hinsieht gut zu

dem angeführten tschuwassischen worte.
*

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. torta 'deich-

sei, femerstange' entlehnt.

wotj. G. tuämon, tuSman 'böser mensch, feind, böser geist'. M.

tuÂmon 'boshaft, tückisch, hämisch; tückischer mensch', Münk. S.

tuèmon 'feind, gegner, Widersacher, bösgesinnter mensch; feind-

licher geist', S. tu&monal- 'hassen, anfeinden; beneiden, nicht gön-

nen', G. iuSmonjaék- id.

< tschuw. A§m. (s.46) toëman 'feind', Zol. tusman 'feind,

Verbrecher, bösewicht', Ahlqv. tuàman 'übelthäter' (vgl.

kas. BAl. Ostr. doàman 'feind', kir. Zol. duspan id.,

alt. Verb, tuàman 'feind; fremd, fremder, ausländer,

fremdling', kom. Rapl. tuàman 'feind', osm. Zenk. dûàmen

'feind, gegner, Widersacher'; — aus dem pers.). Wegen

des anlautenden t muss das wort als tschuwassisches lelm-

wort augesehen werden; dagegen ist wotj. J. diuhnon, dß-

mon, U. dtSmon, 'feind, böser geist', Münk. K. du&nwn,

idHmon, U. ^dûémon id. aus dem tatarischen entlehnt (in

bezug auf den anlaut vgl. z. b. wotj. dauü 'stürm' < tat.

dauyl, wotj. daga 'hufeisen' < tat, daga, wotj. dir 'vielleicht,

wahrscheinlich' < tat dyr, wotj. dun 'freund' < tat. dus;

MunkAcsi NyK XVIII s. 138 u. wbuch s. 377 hält nicht nur
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wotj. (lustrum etc.. sondern auch tuZtuon für ein tatarisches

lehnwort. Vgl. auch Budenz NyK III s. 399). Zu beach-

ten ist auch, da*s die mit / anlautenden wotjakischen for-

men in den nördlichen dialekten vorkommen, welche weni-

ger vom tatarischen beeinttusst sind als die südlicheren,

denen die mit d anlautenden formen angehören.

Aus dem Lsehuwa*:sischen stammt wahrscheinlich auch

tscher. tàSman 'böser geist, böse, feiud', tu&man auch:

'hexen raeister' (vgl. auch Budenz NyK III s. 399, Münk.

NyK 1. c). Ein tatarisches lehnwort ist mordM. Ahlqv.

duXtnan brache, zauberer', mordE. Wied. duAmon 'böser

geist, zauberer', vielleicht auch mordM. Ahlqv. tuhnan

'drache, zauberer, mordE. Wied. tuAttuw 'zauberer' (vgl.

Mun,k. 1. c, Paas. JSFOu. XV,a s. 57), welch letzte-

res auch aus dem tschuwassischen entlehnt sein könnte.

Das wort ist auch (aus dem tatarischen) ins wogulische

aufgenommen: wog. +tuAmèn Teind'. vgl. Gomb. NyK XXVIII

s. 182.

wotj. G. (Aana. S. M. J. MU. V. (Aaga, Münk. K. *cana. Gavr. K.

Aapa 'dohle'.

< tschuw. Asm. (s. VII, XII, XIX, 361, 368) flâna, tAarjaa.

Münk. (NyK XXI s. 25) tcanga, *éair<ja, Zol. èana, Ahlqv.

ôanâ 'dohle' (vgl. tob. èôngâ, kas. Bal. cäükä, alt. Verb.

tan, tân, koib. Castren tân 'dohle'). Vgl. Münk. NyK
XVIII s. 113 u. wbuch s. 288.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

txihjgä, oatja 'dohle', vgl. Münk. 1. c. wogegen mord.

Ovaria 'dohle' aus dem tatarischen entlehnt ist, vgl. Münk.

1. c, Baas. JSFOu. XV.« s. 51. Turkotatarischen Ursprungs

ist ohne zweifei auch magy. osöka 'dohle
1

, vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. (Vr.) fiarata '(holz)kugel'.

< tschuw. Asm. (s. 153) Aarrana. Zol. éavraga, lie. (s. 101) «at-

me« 'rund, kreisförmig', T£. (s. 56) Aavraaa fAimfr 'kugel*

(fsfmfr = 'rund'); Asm. (s. 153) Aavm 'rund', (s. 369) Aarra

/it. auch dial. (s. 309) fSara z'if. Zol. savrâ sir 'wirbel-
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wind', Ahlqv. éavrâ 'kreis; rund'; Asm. êavîr 'drehen',

Zol. éavr, éavyr 'umkehren' (vgl. kom. Radl. cäürä 'rund

herum', cäür 'umwickeln, umhüllen', osm. Budag. èâver 'um-

ringen, kehren, wenden', öävrä 'kreis, umkreis'). Das wot-

jakische wort setzt ein tschuwassisches *Haraoa voraus

(vgl. oben tschuw. êavra ~ Hara).

Aus dem tschuw. stammt auch tscher. säräs, eaworem

'drehen, wenden' (vgl. Büdenz NyK III s. 413).

wotj. (y. Harlan, M. Harlan 'nschmöwe'.

< tschuw. Asm. (s. XII, 369) tsarlan, Harlan, sarlan 'fisch-

möwe (Mafiita)', Zol. Ôarlan, Ahlqv. éarlân Veiher' (vgl.

kas. Bal. Ostr. Voskr. èarlak : ak èarlak, alt. Carläk : ak

èarlâk 'möwe').

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tsärUin,

imrlä ygd, èarlân 'reiher', èarlan 'möwe' entlehnt.

wotj. 6. U. Heber, S. M. J. Heber 'schön, anmutig, hübsch, gut',

G. auch: 'schnell (adv.)', MU. auch: Schönheit', J. auch : 'gut (adv.)'.

? < tschuw. Asm. (s. VII, 55, 63, 66, 227) Hher, Zol. èi-

bef, Ahlqv. èibér schön, hübsch, gut', Zol. Ahlqv. auch:

'gut (adv.)' [vgl. kas. Ostr. Voskr. öibär 'schön, hübsch,

wohlgestaltet, prächtig, brav', Bàl. èilbâr 'nett, hübsch,

schön', kom. Radl. cäbär 'reinlich, vorsichtig', dsch. VAmh.

c'ebor 'flinck, geschickt (von trauen), gute wirtin', alt.

Verb, èeber, àeber 'sauber, reiulich, behutsam, vorsichtig',

jak. Böhtl. säbär 'rein, sauber']. Vgl. Münk. NyK XVIII

s. 112 u. wbuch s. 312. Munkâcsi hält das wort für ein

tschuwassisches lehnwort (die kasantatarischen Wörter wer-,

den von ihm nicht angeführt), was auch sehr möglich ist.

Ebenso gut könnte es aber aus dem tatarischen entlehnt

sein, vgl. in bezug auf den vokalismus z. b. wotj. ewb 'Über-

legung, nachdenken' < kas. isäb, wotj. keye*, kene* 'rat,

beratung' < kas. krnäa, wotj. nergt 'orduung, reihe' < kas.

nirgä. Möglicherweise steht das fragliche wort jedoch hin-

sichtlich seiner bedeutung dem entsprechenden tschuwussi-

schen worte näher.

8
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Tscher. tseßer 'gut, schön', èewér, c'éwer 'schön,

hübsch, gesund, glücklich' ist wahrscheinlich aus dem tschu-

wassischen entlehnt (vgl. Budenz NyK III s. 418, Münk.

NyK 1. c), wogegen mord, c'eb'âr 'hübsch, nett, schön',

wog. Aäper 'gut', ostj. fßpär 'gut' tatarische lehnwörter

sind (vgl. Münk. 1. c, Gomb. NyK XXVIII s. 433, Paas.

JSFOu. XV,2 s. 46 u. FUF II s. 135).

wotj. S. fkk! 'da hast du (näml. das opfer)! sieh da!' M. tiek:

ffeh! 'da haben sie! sieh da!' J. ffok: fSekt, pereê . . .! 'da hast

du, alter . . .', MU. tiök: fSök, aiad med msoz! 'da hast du, möge

(dieses opfer) vor dich nieder fallen!', Wasiltev (MSFOu. XVIII s.

33) S. Mek- : fèekan 'opfer für die verstorbenen', Buch c'yke (vgl.

unten).

< tschuw. Asm. (Han. XVITI s. 122) fsiik, fsiik 'opfer', (s.

226) uj D z'i'iG.t 'feldopfer', Zol. èuk, Ahlqv. öuk, öük 'opfer',

Asm. (s. XVr II) fs idle, Zol. èukle 'ein opfer darbringen'

[vgl. alt Verb, èok! 'ausruf während der Opferung bei der

besprengung der götzen; besprengung; bewirtung des teu-

fels mit den drei ersten löffeln speise, welche in die luft

geworfen wird mit den Worten: èok! slerge beg saitan!

'empfangen Sie, mächtiger teufel!' oder 'esseu Sie, herr

teufel!'; èokto 'die götzen besprengen; die ersten bissen

der speise ins feuer werfen mit dem ausruf: ôok!', öogur

'einer gottheit das opfer überbringen (vom schamane)', èo-

gyn 'beten (von heiden)', vgl. auch kas. Ostr. cük ein Volks-

fest am letzten fleischtag vor den Petrifasten (nach Pfing-

sten)'!. Das fragliche wotjakische wort kommt nur im ge-

bete bei dem opfer für die verstorbenen vor. Daraus lässt

es sich leicht erklären, dass Buch (Die wotjäken s. 607

ff.) c'yke (d: f&çfa) mit „die schatten oder mauen der ver-

storbenen, die geister der lüngstverschiedenen" fibersetzt,

z. b. c'yke poroajoa, diec' u£ vôrdy ..ihr geister der längst-

verschiodenen, wohl hütet und erhaltet", c'yke poresjos

adiäd med usoz kiéton kaxkom „ihr geister der längst-

verschiedenen, möge die libation, die wir spenden, vor
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euch niederfallen", c'yk© orod èn kar, viro éotko „ihr gei-

ster, verunstaltet uns nicht, (dafür) gebe ich euch das blut"

(vgl. auch Münk, wbuch s. 314 s. v. *clke).

Aus dem tschnwassischen stammt gleichfalls tscher.

t#ök, öok 'ein heidnisches opfer', txökläS, tsö 'MS, o'oklém

'gotten dienen, opfern', vgl. Budenz NyK III s. 415.

wotj. S. M., Isl. J., MU. têihor « *t'êibor), U. t'sibor (< *ft?bor),

Gavr. K. ftjhor 'bunt'; Münk. S. fSiboro 'bunt befleckt' (o: '— ge-

fleckt').

< tschuw. Asm. (s. 93, 157) fMaar, Zol. ôybar 'bunt, ge-

fleckt' (vgl. kas. Bal. èyuar, ôubar 'gefleckt, getüpfelt', Ostr.

èuar, cyuar 'bunt, gefleckt', bschk. Katar, sybar 'gefleckt').

Vgl. Verf., Zur gcsch. s. 21 u. § 71
;
vgl. auch Paas. NyK

XXXII s. 260, wo unter den turkotatarischen Wörtern das

kasantatarische wort zuerst und das tschuwassische zuletzt

erwähnt wird. Munkàcsi wbuch s. 321 hält das wort für

ein russisches lehnwort (vgl. russ. nyöapuli 'gefleckt'), was

jedoch, des vokalismus halber, sehr unwahrscheinlich ist.

Im wotjakischen kommt noch die form Gavr. K. t'htbor vor,

in welcher das wort wahrscheinlich aus dem tatarischen (vgl.

oben die form kas. ôubar) entlehnt ist (vgl. auch Verf., 1. c).

Das wort ist auch ins tscheremissisehe entlehnt: tscher.

cuwar 'bunt'.

wotj. G. (»ipij ttfpf, S. M., Isl. J., MU. fiipf, U. fàipu, Münk. K.

*èîpê 'küchlein'
|j

syrj. I. f&ipan, Lytkin auch: fHp 'küchlein', V.

Pec. S. L. ftipan 'henne', (sipan-pi 'küchlein' (jri = 'kind, junges').

< tschuw. Asm. (s. XI, 117, 154) Mjbd, fhßj, Münk. (NyK

XXI s. 6) Uèbê, Ahlqv. èibe, eibä, Zol. ôip' 'küchlein'

(vgl. kas. Bâl. Ostr. Voskr. èebeè, bschk. Katar, sebes id.).

Vgl. Münk. NyK XVIII s. 113 u. wbuch s. 320. Die

8yrjänische endung -an ist ohne zwei fei ein diminutivsuffix

(vgl. z. b. syrj. UV. dereman 'hemdehen' (drrçm 'heind'),

L. nilan 'mägdelein' (m/7 'madehen')]. Über den sehwund

von ausl. */ im syrjäuisehen vgl. oben s. 35, mom. 40.
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Ans dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. t*<>0ß,h>,

c'öwe, eowö 'huhn' (ööwe-ige 'küchlein') entlehnt, vielleicht

auch mordE. taipu, téupu:tsipu levks, tiupu levks 'kiichel',

vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. tSokmor, U. fsokmor, M. fhdmrr, Münk. S. K. f&okmor

'prügel, keule'
|

syrj. S. L. tsokmar 'schlaget, keule, handramme'.

< tschuw. Zol. öokmar, Ahlqv. èokmâr, èukmàr 'prügel,

keule' (vgl. kas. Bal. èumar, öokmar 'prügel, keule', Ostr.

Voskr. èukmar 'knüttelcheu', bsehk. Katar, sukmar id.,

kir. Budao. èokbar, Radl. tokpar id., kom. Radl. cokmar

'knüttel, schlägel, keule). Nach Munkàcsi NyK XVIII s.

113 u. wbuch s. 323 w«äre das wort dem tatarischen ent-

lehnt. Hinsichts seines vokalisinus und seiner Verbreitung

ist das wort jedoch eher als tschuwassisches lehuwort an-

zusehen.

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. öok-

mar 'eine keule zum betäuben der fische unter dem eis

(beim fischfang gebraucht)'; dagegen ist mord, teokmar

'knüttel, ballholz', *éotmar 'knüttel, prügel' wahrscheinlich

ein tatarisches lehnwort, vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 52.

wotj. Münk. K. fiuk- Teuer schlagen', Hèl-cukon 'feuerstein'.

<C tschuw.; vgl. tschuw. Zol. èox- 'anreizen, anfeuern, auf-

hetzen', kas. Bal. èak- 'beissen, stechen', ut èak- 'feuer

schlagen', èakma 'feuerstein', bschk. Katar, sak- 'stechen,

beissen (von insekten und schlangen)', sakma 'feuerstein',

sakma sak 'feuer schlagen', koib. Oastrén sagarben, karg.

Oasthén £aharmen 'feuer anschlagen', alt. Verb, èak-

'stechen (von insekten)', ot èak- 'teuer schlagen', èagyn .

'blitzen', osm. èak- 'anschlagen, feuer schlagen, leuchten,

blitzen', jak. èakyr Teuerstem'. — Nach Munkàcsi NyK
XVIII s. 60 n. wbuch s. 326 wäre das wort aus dem ta-

tarischen entlehnt, was jedoch wegen des vokalismus nicht

möglich ist (-</-, nicht -«-). Der vokal -u- im wotjakischen

weist deutlich auf das tschuwassisehe hin (über tschuw.

o ~* y ^ turkotat. a vgl. oben s. 1; vgl. auch s. 28).
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Möglicherweise stammt auch tscher. f.iüJctM (äüM-)

'anzünden, anbrennen', èuktém, oüktem, èiktem, cuktém

(èukt-, èûkt-, ôikt-, cukt-) 'anzünden' (welches Budenz

MUSz. s. 169 u. 190 mit fi. suuttua 'überdrüssig, unwillig

werden' und syrj. sotnj, wotj. sutini 'verbrennen' vergleicht)

aus dem tschuwassischen; in diesem falle müsste natürlich

tscher. als (momentanes) bildungssuffix aufgefasst wer-

den. — Ein tatarisches lehnwort ist wog. su-xi 'feuer schla-

gen', vgl. Gom«. NyK XXXI s. 364.

wotj. U. (bulges, 8. f&ugles 'strumpf, M. fêugles 'frauenstrunipf

von tuen', Isl. J. fêugles 'aus leinwand od. grobem bauerntuch ge-

nähter strumpf [S. M. J. fêugles < *fhdges, vgl. U. fsulges].

? < tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. 357) Wlka, (Mra, Zol.

èulga, Ahlqv. ôolga 'strumpf, Zol. ôulgan 'sich im jiigernetz

verwickeln', kas. Bâl. èolgau 'läppen zum umwickeln des

Schienbeins', èolga- 'umgeben, umwinden, umwickeln', bschk.

Katar, solga id., ajagyTja solgan 'die fusslappen um die füsse

wickeln'; koni. tob. öulgau, kir. àulgau 'strumpf, fusslappen',

kom. culga, kir. èulga 'einwickeln', kom. tob. culgan einge-

wickelt sein', dsch. gulgau 'fusslappen', alt. Vekb. èulgu

'windel'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 113- 4 u. wbuch s.

327 („esuv. tat,"). In der endung -es sieht MunkAcsi NyK
1. c. die wotjakische pluralendung -jos (also „tulgajos>

culgjos > eugtos > cugles-); diese annähme ist aus laut-

lichen gründen unhaltbar, ausserdem auch unnötig, denn

wotj. bulges, fêugles bedeutet, wenigstens nach meinen auf-

zeichnungen, 'strumpf, nicht „Strümpfe". Die fragliche en-

dung ist meiner ansieht nach das wotjakische bildungssuf-

fix -es (=syrj. -es), mit welchem sowohl denominale als

deverbale nomina abgeleitet werden (vgl. Wied. Syrj. gr.

s. 60—1, Am. JSFOu. XIV,2 s. 22), z. b. fadv.s 'dresch-

flegel' (kutjni 'ergreifen, in die hand nehmen'), tijulfvs

'brechung, bruch; stück, bissen' (Jijultfni 'brechen); vu t'es

'bett, Unterbett' (vafpii 'ausbreiten, unterbreiten'); juths

'Stückchen' (pal 'halb, hälfte'), pefcs 'die halbkreisförmigen
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öhre an den seiten des bastschuhes, durch welche man die

bastschuhschnüre zieht', (pel 'ohr'). Demnach wäre die ur-

sprüngliche bedeutung des Wortes ttulges: ,.das (um die

lusse) (um)ge wickelte, fnsslappen" (von *fttdg- 'umwickeln,

umwinden'). Seiner form nach könnte wotj. tkulg- so-

wohl aus dem tschuwassischen, «als dem tatarischen stam-

men; auch Munkàcsi wbuch s. 327 bezeichnet das wort

mit ..esuv. tat.". — Vgl. unten wotj. fiulko.

wotj. MU. fiulko 'strumpf, 8. M. .T. fhlka, U. fsulka 'socke, strumpf,

MU. ftulko-dir 'socke' (dir — 'haupt, köpf, spitze'), Münk. K. fSulka

'strumpf, socke'.

< tschuw. Asm. (s. 357) mika, fs?lva, Zol. öulga, Ahlqv.

èulgâ 'strumpf, Uè. (s. 17) fs'Ira buz'û 'socke' (jmê =
'haupt, köpf ) (vgl. oben unter f&uhjes). Vgl. Münk. NyK

XVIII s. 113 u. wbuch s. 329, wo das wort mit „esuv. tat,"

bezeichnet ist.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tsïlla,

ôulkâ 'Strümpfe' (*cMa lapa 'socken') entlehnt. — Syrj.

fsulki, fsuiki 'strumpf, Strümpfe', fsulok 'strumpf ist da-

gegen ein russisches lehuwort: russ. hv.iokt», pl. hyjku

'strumpf.

wotj. M. fiumon, Münk. S. t&umon 'getass (korb) von birkeurinde',

Winn. Zus. tiumon 'trog' syrj. U. V. Pee. S. L. fsuman, P. fsu-

man, Lytkin fsuman gefass (korb) von birkeurinde'.

< tschuw. Paas. ffjtjnan 'aus linde verfertigtes längliches,

niedriges gefäss (zum malzen)', Zol. èikmen 'korb aus

birken- od. liiulcnrinde' [vgl. tat. Tkoickij (s. v. tscher.

èomân) èuman|. Vgl. Paas. NyK XXXII s. 260, wo das

syrjälliselle wort nicht angeführt wird.

Aus derselben quelle stammt deutlich auch tscher.

èoman 'kahnförmiger kästen von lindenbast (.iyoo«iHHii

hiuhkl) mit Schlittenkufen, zum hinausfahren von mist,

schnee u. ä. aus dem hole' (Troicki.i), vgl. Paas. 1. c.
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wotj. U. t&umorij M. S. himori, Gave. G. sumori 'oberteil an der

senkrecht stehenden Stange des Spinnrockens', MU. Sumori 'kunkel

am Spinnrocken, docke, wickel von flachs zum spinnen', Münk. 8.

éumori 'spiudelscheibe' [„pereszlen (az orsôfa aijan alkalmazott lapos

csont-, ércz- v. fakarika, melynek czélja az orsôfa könuyü forgâsât

clösegiteni)"].

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. 369) ffamnr, t&fmfr, fthnfr

'rund; faust', Münk. (NyK XXI s. 22) Wmlr, Wmor, Zol.

öumur, Ahlqv. ôumur 'rund' [vgl. kas. Bäl. jomor, jomoro

'rund', bschk. Katar, jumyry 'rund, kugelförmig', kir. Bu-

DAQ. Jurnur 'länglich rund, wie ein ei', osm. Budag. jumru

'rund (von allen Seiten), aufgeschwollen'; vgl. tschuw. Zol.

oumort 'zu einem klumpen zusammendrücken, ballen*, kas.

Bal. jom-, bschk. Katar, jum- 'zusammendrücken, zudrücken,

schliessen, zusammenkneifen (äugen)']. Der Wechsel von

anlautendem ts und h im wotjakisehen beruht wohl auf

dem ähnlichen dialektischen Wechsel im tschuwassischen

(vgl. auch Asm. Gr. s. 369). Die verschiedenen bedeutun-

gen des wotjakisehen Wortes lassen sich leicht aus der be-

deutung der angeführten tschuwassischen werter erklären

(vgl. auch in dieser hinsieht die übrigen turkotatarischen

beispiele). Die ursprüngliche bedeutung des wotjakisehen

Wortes ist demnach wahrscheinlich „etwas rundes, zusam-

mengedrücktes, zusammengeballtes" gewresen. Über das

auslautende wotj. i vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. /«3wör

'etwas rundes überhaupt', tmm ras 'zusammenhäufen, anhäu-

fen', tshnjryaS 'sich anhäufen, sammeln, ballen', ftâmà rht

'klumpen'), èumur, c'umôr 'zusammen, alle mitsammen' (c'u-

möras 'rund', ôumraà 'kugel', c'umôrem 'häufen', èumur-

tém 'umdrehen').

wotj. Wasiljev (MSFOu. XVIII s. 133) S. rtu.fzi 'bösartige skrofu-

löse beulen auf dem köpfe', Münk. S. (XuJXj 'art ausschlüge, welche

am köpfe von vielen lausen entstehen', Isl. J. tiu t'h 'kratze, grind'.
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Am. (JSFOu. I s. 52) K. *SuH 'blutgeschwtir', Münk. K. *cucê

'aussatz, faule ecke am munde".

< tschuw. Asm. (s. 353) t.hïfèû, fS^oin „benennung einer

Krankheit, welche die fusse des pferdos rverzehrt
44 (mok-

peui?); diese krankheit veranlasst beim menschen zer-

fallen der zahne", 'mundbrand (?)', Zol. èeèu 'hämorrhoi-

den, krebs (krankheit)' [vgl. misch. Paas. (JSFOu. XV,*

s. 51) +cöcö 'irgend eine hautkrankbeit', ? kas. Asm. (H3b.

XVIII s. Ill) töfcöttödö Bäxmäti 'mundbrand (?)'; Zol.

stellt das tschuw. wort mit tat. taèe zusammen, ohne je-

doch die bedeutung des letzteren namhaft zu machen].

Das tschuwassische wort ist auch ins tscheremissische

entlehnt: tscher. èuèi, èuèû 'hämorrhoiden, krebs (krank-

heit)'. MordM. Hucä, mordE. Uuée 'eine gefährliche haut-

krankbeit, krebs' („von den mokscha's im gouv. Tambov

wurde das wort mit russ. mJura 'mundbrand' übersetzt"),

mordE. (Wied.) tsutau 'krebs (krankheit)' ist wahrschein-

lich aus dem mischärtatarischen entlehnt, vgl. Paas. JSFOu.

XV,i s. 51. Paasonen XyK XXXII s. 261 stellt nicht nur

das tscheremissische und mordwinische, sondern auch das

wotjakische wort zunächst mit dem genannten mischärtata-

rischen worte zusammen.

wotj. G. IJ. udfft, 'S. M. udis 'der teil des ackerbeetes, den eine per-

son zu schneiden hat', Münk. S. udis 'strich, streifen bei Schnit-

tern' ;|

syrj. V. adas 'strich ackerlandes zwischen zwei furchen,

ackerbeet', S. adas 'der teil des ackerbeetes, den eine person (vom

einen ende zum andern) zu schneiden hat', Saw. adas 'ackerbeet,

gepflügter strich ackerlandes', Roo. P. adas 'terminarbeit, erdan-

teil, grundanteil (ypoEb, nafi scmju)'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Zol. ot 'gehen', Ahlqv. odas, Ué.

(s. 124) uoas gehen, schreiteu', Asm. (s. 69) 0D?m 'schritt,

(im kreise Kurmys:) ein feldmass', Zol. oda 'schritt'..odym

strich ackerlandes' [vgl. kas. tob. kom. atla 'schreiten',

jak. atyllä id., tel. alt. schor. leb. sag. koib.. ktsch. küär.

alta 'schritte macheu, schreiten, mit schritten ausmessen,
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überschreiten, über etw. hinwegsehreiten', osni. ad 'sehrei-

ten', kir. kas. osm. adym 'schritt', jak. atax id., ad. adym

'längemass, ungefähr eine arschin'. schor. adya 'ein feldmass

(Vu desjatine)', Radl.; kas. Ostr. adymna 'die entfernung

mit schritten ermessen']. Dem tschuwassischen o (~ u) der

ersten silbe entspricht hier wotj. u, syrj. « ebenso wie in

wotj. kun, syrj. kau 'fürst, könig' < tschuw. %on, %un und

wotj. surhf syrj. t&arla 'sichel' < tschuw. .vor/er, hirla (vgl.

oben s. 29). Die endung des permischen Wortes spiegelt

wahrscheinlich eine mit s auslautende endung der original-

sprache wider (vgl. oben schor. adys); es wäre aber

auch nicht unmöglich, dass dieselbe eine permische bildung

ist (über die suftixe -as, -çs, -/* siehe Wied. Syrj. gr. .§§

22, 36; vgl. auch oben unter t&ulyes).

Ans dem tatarischen stammt wog. **jthjm 'schritt',

vgl. Gomb. NyK XXVIIT s. 171.

wotj. G. ugi, M. J. ugi : pet-ugi, MU. jgj, V. gl : pet-gf « *pet-

-ugi) 'ohrring, Ohrgehänge' \peC= 'ohr'|, Münk. 8. ugi, K. +^
'ohrring', 8. pet-ugi id., Buch S. ugy 'ohrgehänge' ( rsie bestehen

aus einer oder mehreren kettenartig verbundenen silhermünzen, die

an einem messinghaken befestigt sind, und sind so schwer, dass

man häufig die Ohrläppchen durchrissen findet").

? < tschuw. Asm. (s. 14, 45) uijal, orjat, Zol. onga 'ring',

Ahlqv. onga 'grosser ring.' Da ein entsprechendes wort

in den übrigen turkotatarisehen sprachen meines wissens

nicht belegt ist, könnte natürlich der einw urf gemacht wer-

den, dass das tschuwassisehe wort umgekehrt aus einer

permischen sprachform entlehnt sei. Das gegenseitige Ver-

hältnis der bedeutungen der fraglichen Wörter deutet mei-

nes erachtens jedoch eher darauf hin. dass das wotjakisehe

wort aus dem tschuwassischen entlehnt ist, Wie dem auch

sei, so ist die entlehnung (in dieser oder jener richtuug) zu

einer zeit geschehen, wo der urpermische lantübergang
+,
ng > g noch nicht durchgeführt war (vgl. oben s. 24 5).
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wotj. G. S. M. J. MU. U. uï&o Münk. K. uHo 'geld'.

< tschuw. Asm. (s. XVIII, 45, 100) ukêa 'geld\ Zol. oksa,

Ahlqv. ukaâ, okéâ 'geld; kupiermünze' [vgl. kas. kkir. sag.

leb. tel. alt. aköa (ntfrdl. dial.) 'münze, geld (überhaupt)
1

,

(osm. krm.) 'weiss, weisslieh', osm. aköä 'münze: »/
3 para

asper, geld (überhaupt)', kom. misch, bar. tob. akca 'geld',

kir. akàa 'weisslich; geld', krm. axèy kar. T. axca, kar. L.

axcy 'geld', Raul.; bschk. Katab. aksa 'geld', koib. Castrén

akta, aktîe 'kopeke, geld']. Munkâcsi hebt in NyK XVIII

s. 149 ausdrücklieh hervor, dass das fragliche wort ein

tschuwassiscb.es lehnwort ist (vgl. auch 1. c. s. 86), bezeichnet

es aber später wbuch s. 82 mit „tat, csuv." (vgl. auch Bu-

penz NyK III s. 403). Wegen seines vokalismus kann wotj.

ukSo nur aus dem tschuwassischen entlehnt sein, während

dagegen wotj. Münk. S. akàa (wbuch s. 2) ein tatarisches

lehnwort ist, vgl. Verf., Zur gesch. § 44.

Ein tschnwassisches lehnwort ist ebenso tscher. o'htti,

okaa 'geld', oksa 'halbe kopeke' (vgl. Bitdenz 1. c, Münk.

NyK XVIII s. 86), wogegen wog. otfä, *okhèè, VÄV
'geld' wahrscheinlich aus dem tatarischen entlehnt ist (vgl.

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9, Gomb. NyK XXVIII s. 168).

Turkotatarischen Ursprungs sind auch mord, akSa 'weiss'.

akMui (demin.) 'silber' (vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 27-8)

und magy. akcaa=,.kis pénz" (vgl. Münk. 1. c).

wotj. J. (Potanin H3B. III s. 248) ulyb : ulyb-turum 'sedum tele-

phium' (turum .): turjm = 'gras, kraut').

? < tschuw. — Munkâcsi wbuch s. 105 bezeichnet das wort

als tschuwassiscbes lehnwort. In den mir zugänglichen

tschuwassischen quellen habe ich kein entsprechendes wort

gefunden. Dr. Gustav Schmidt lenkt meine aufmerksam-

keit auf arab. alabîd, abîd "jouharbr, ou jombarbe (plante)'

(Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, s. 2), abîd

'Sempiternus, Planta qiuedam' (Freytao, Lexicon arabico-

latinum I, s. 3). Es ist auch sehr möglich, das dieses wort

(alabîd) durch Vermittlung des tschuwassischen ins wotja-

Digitized by Google



- 123 —

kisehe aufgenommen ist (in bezug auf den vokalismus der

ersten silbe vgl. tschuw. xot 'papier, schrift' = tat. kat,

arab. xatt; tschuw. toxja 'mädchenkappe' = tat. takja, arab.

täkiat, takja).

wotj. MU. utumo « *ulmo), Münk. K. ulmo 'apfel' syrj. Wied.

Zus. ulmö (j: ulme, < *ulmo), auch: ulmös 'apfel'.

< tschuw. Asm. (s. IX, XVIII, 29, 45) uima, olma, Zol.

olma, Ahlqv. olrna 'apfel' (vgl. kas. kir. kkir. tob. ad.

kom. krm. uig. tar. dsch. alma, osm. almä 'apfel', Radl.;

bschk. Katab. alma id.). Vgl. Bitdenz NyK III s. 403,

Münk. NyK XVIII s. 86 u. wbuch s. 108, wo jedoch das

syrjänische wort nicht erwähnt ist. Im syrjänischen haben

V
!

ir e « *o) in der zweiten silbe ebenso wie in syrj. kuze

'waldonkel' (wotj. kuzo 'wirf) < tschuw. xuz'a, xoia (vgl.

oben s. 26—7, 86). — Wotj. U. alma ist natürlich aus dem

tatarischen entlehnt (vgl. Münk, wbuch s. 25 u. Verf., Zur

gesch. § 44).

Tscher. olma- 'apfel' ist gleichfalls aus dem tsehuwas-

sischeu entlehnt, vgl. Budenz 1. c, Münk. 1. c. Turkotatari-

schen Ursprungs ist auch magy. alma 'apfel', vgl. Münk. 1. c.

wotj. G. uloëo : uloëo val, S. M. J. U. uloëo, J. MU. uuioëo «
*ulo3o), Münk. K. uloëo, oloSo 'wallach' (val = 'pferd'), J. uloëo

karini 'Wallachen (einen hengst)'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. 62, 77) laïa, Ahlqv. laèà

'pferd', Zol. laia 'wallach, pferd' [vgl. kas. krm. osm. alasa

'wallach', (osm.) 'ein pferd od. ein anderes last-tier, das an

den sattel od. packsattel gewöhnt ist', Radl.]. Munkäcsi

NyK XVIII s. 125 u. wbuch s. 106 erklärt das wort für

ein tatarisches lehnwort, was jedoch wegen des vokalis-

mus nicht möglich ist. Wotj. ulokt setzt die tschuwassi-

sche originalform *ulaza, *ol«ia voraus (vgl. wotj. huëono

'schwager' < tschuw. piizana, poiana, wotj. kuromo 'ulme' <
tschuw. xurama, xorama, wotj. urobo 'wagen' < tschuw. ura im,

oraüa; dagegen: wotj. alat'èa 'bunt gestreift' < tat. alaèa,
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wotj. argatnat 'passgänger, zeiter' < tat. argamak, wotj.

manara 'minaret' < tat. manara, wotj. sadalca 'almoseii' <
tat. sadaka). Vgl. Verf., Zur gesch. § 52.

Tatarische lehnwörter sind tseher. ala Sa, alaaa 'wal-

lach' (vgl. Münk. NyK 1. c), mord, aiota 'pferd, kastrier-

tes pferd' (vgl. Paas. JSFOu. XV,a s. 28). wog. ölya 'wal-

laeh' (vgl. Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9, Gomb. NyK XXVIII

s. 168) und ostj. adasa, odosa 'hengst', qtàtâ 'wallach' (vgl.

Paas. FUF II s. 112).

wotj. S. M. J. MU. IJ. urobo 'hauerwagen', G. robo : roho-fèer*

'wagenachse', robo-Uog 'achsennagel', Münk. K. iêrobo, robo «
*urobo) 'wagen, karren'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 70, 130) uraiHi, ora ?a, Zol.

oraba, Ahlqv. orabâ 'bauerwagen' (vgl. kas. kir. krm. arba

'wagen', alt. schor. leb. kys. küär. abra 'wagen, rad', krm.

kom. osm. ad. dsch. kar. T. araba 'wagen', Radl.; bschk.

Katar, arba id.; ar.-osm. Zenk. 'araba, arba 'wagen, kar-

ren'). Vgl. Budenz NyK III s. 403, Münk. NyK XVIII

s. 135 u. wbuch s. 111. Über Münk. K. ièrobo, robo vgl.

Verf., Zur gesch. § 25.

Aus dem tschuwassischen ist wahrscheinlich îiuch tscher.

ara ßii, orawâ 'wagen, rad' entlehnt (vgl. Budenz u. Münk.

1. c), wogegen wog. tyrgrp 'lastwagen', örop 'bauerwagen',

ostj. arba 'rota, currus' tatarische lehnwörter sind (vgl.

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 10, Gomb. NyK XXVIII s. 169-

70, Paas. FUF II s. 111).

wotj. Wied, uvfom 'vorteil, gewinn'.

< tschuw. Asm. (Il3B. XVIII s. 114) iislam, oslam, Zol.

oslam, Ahlqv. oslâm 'vorteil, gewinn', Asm. auch : 'pro-

zent', Zol. auch 'zinsen' (vgl. kas. tob. bar. kar. krm.

aslam 'vorteil, nutzen, gewinnst, zinsen, prozente', kom.

astlam 'vorteil, zinsen', alt. leb. tel. astam 'vorteil, profit',

dsch. asik 'vorteil, nutzen', nig. azyk 'vorteil', Radl.). Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 100 u. wbuch s. 94.
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Aus dem tschuwassischcn stammt auch tscher. osläm

'gewinu, prozent'. Ein tatarisches lehuwort ist wog oslym

'frucht, ertrag, gewinn' (oslym-varp Zöllner, publican').

wotj. G. usto 'gut', 8. M. unto, U. Mo « *usto) 'meister', J. usto

'meister, kenner: erfahren, geschickt', Mü. uisto 'geschickt', Münk.

K. usto, sto 'künstler, meister, handwerker; geschickt, tüchtig'.

? < tschuw. Zol. usta 'meister, kenner', Münk. (NyK XXI

s. 5) tost«, Ahlqv. üsty 'meister; geschickt' [vgl. kas. osta

{îosto) 'künstler, meister; geschickt, gewandt', kom. osta

'lehrer, meister', tel. leb. küär. bar. kir. tar. dsch. osm.

usu (tel.) Handwerker1

,
(kir.) 'sehmied', (osm.) 'meister,

lehrer; künstlerisch, geschickt, gewandt', Radl.; — aus

dem per».]. Vgl. Münk. NyK XV11I s. 142 u. wbuch s

94, wo das wort als tschuwassisches lehnwort bezeichnet

ist. Es könnte aber sowohl hinsichts seiner form als sei-

ner bedeutuug ebenso gut aus dem tatarischen entlehnt

sein.

Ein tschuwassisches lehuwort ist tscher. usta 'meister,

handwerker'.

wotj. MU. Bess, wàés, Münk. K. tiiàâe, Wied, usse 'übermorgen*.

< tschuw. A5m. (s. 179) viâéo, viz 9, w, Zol. visée, visé

'drei', auch: 'der dritte' (vgl. Asm. Gr. s. 182) (vgl. kas.

öc, alt. tel. leb. kkir. tar. krm. ad. uig. osm. dsch. tar.

kar. T. üö, bar. tob. küär. üc, sag. koib. üs, kar. L. ic

'drei', Radl.; bschk. Katar, ös, ösäu, jak. Zol. üs id.).

Vgl. Münk, wbuch s. 76. Das wotjakische wort bedeutet

also ursprünglich 'der dritte' sc. 'tag' (vgl. tscher. kum

'drei', kûméuèta, kumuàto 'übermorgen'); möglicherweise

ist das auslautende f, c in msst, *HS&e = i\er wotjakisehen

illativendung (vgl. wotj. tu 'jener', tu* 'heuer, in diesem

jähre'; wotj. wti 'Vorderteil, vorderraum, zukunft', tsuk-

-a,dit 'morgen, an dem folgenden tage'), sodass wotj.

mêêt „an dem dritten (sc. tage)'
1

bedeutete.
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wotj. G. uêtfnî, S. M. J. MU. u&tjnj, U. wHtnî, Münk. K. u$t-

'öffnen, aufmachen', MU. \äto, U. mêto, Münk. S. K. usto 'loch,

Öffnung', MU. auch: 'offen'; (i. uyànf, Isl. J. uijani, Münk. S.

u&jal- 'öfter öffnen'
,

syrj. I. V. S. L. vostjnj, U. vtftj-nfa P. oSnj

(1 p. praes. sing, me oêta) 'öffnen', V. S. L. votea, P. oêta 'offen',

P. auch: 'loch, Öffnung', I. V. S. L. voêêpu, U. veMJnis, P. oê-

êini 'sich öffnen, aufgehen', L. auch: voêtïêni id.

? < tschuw. Asm. (s. 278) as-, Zol. oé-, Ahlqv. oaas, uéas

'öffnen, aufmachen' (vgl. kas. äc, alt. tel. tar. sart. soj.

kkir. krm. dsch. osm. uig. aÖ, koni. misch, toh. bar. ac, kir.

schor. aà, sag. koib. jak. as 'öffnen, aufmachen', Radl.).

Nach Budenz MUSz. s. 725 wäre wotj. uêt-, syrj. voêt-,

ost~ = u-, ro-, o- : -f- -êt-, wo -M, ein suffix zur bildung von

momentanen, resp. intensiven verben wäre („=Sf, welches

im syrjänischen das regelmässig gebrauchte momentan-suffLx

ist"); den so erhaltenen verbalstamm stellt er, nebst wotj.

jm, syrj. vom 'mund, mündung' u. a. mit fi. aukea 'aper-

tus' und ovi 'janua' zusammen. Als momentansuffix kommt in

den permischen sprachen häutig -/- vor (vgl. Budenz Alaktan

s. «0, wo auch das fragliche wort angeführt, wird), uicht aber

-êt-. Ohne jedoch die möglichkeit auszuschliessen, dass

auch ê hier ein besonderes suffixales element wäre, halte

ich es nicht für unmöglich, dass ê zum wortstamm gehört

(alSO : UM-, Voêt; Ott- — US- + t; COS- + -t; oê- -{- -t). In

diesem falle entspräche das permische wort sowohl hinsichts

seiner form als seiner bedeutung dem angeführten tschu-

wassischen.

wotj. G. M. U. nann-, S. J. MU. vorm-: G. uarmajf, M. narmaji,

U. narmai, S. MU. vannai, J. varmaji 'Schwiegervater, vater der

frau' (ai — 'vater'); J. MU. varmumt «*varm-mumj 'Schwieger-

mutter, mutter der frau' (mumi = 'mutter'); G. U. uarmaka, 'die

frau des traue n binders', U. auch: 'die trauen schwester, die äl-

tere Schwester des flauen vaters', M. uarmaka. MU. S. varmaka

'die ältere Schwester der frau' (aka — 'ältere Schwester'); G. M.

Hunmska, U. narmfêka, 8. vannitta 'älterer binder der frau' (vgl.
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s. v. iêJca): Isl. J. vannes (=varm-es: -es --= nomiiialbildungssulfix,

vgl. Wied. Syrj. gr. s. 60—1) „benennuug der familie des Schwie-

gervaters (franenvaters) in ihrem Verhältnis zum Schwiegersöhne",

MU. vaimea od. vannes agai od. varmes vin 'bruder der fr au',

vannes kenàk 'die frau des älteren binders der fr au', vannes Ien

'die frau des jüngeren binders der fr au', varmes habai 'vator

der trau'.

< tschuw. ASm. (s. 141) arhn, Ahlqv. arym, ärym 'frau,

gattin', Zol. arym 'frau, gattin, frauenzimmer' (vgl. krm.

o.sm. haräm 'harem; die frauen u. tüchter, die im harem

wohnen; frau, gattin', — aus dem arab.; vgl. Asm Gr. s.

141 note, und Zol. s. 137). Das anlautende »/, v im wot-

jakischen beruht vielleicht auf dialektischem Wechsel von

formen mit und ohne anl. v im tschuwassischen, vgl. tschuw.

ara, vara 'gewiss, was denn!, was nicht noch!', uda, vuda

'heu', id, v^l 'er', fixer, t fixer 'herauslassen, befreien' (vgl.

Asm. Gr. s. 47). Der vokal der zweiten silbe ist wegen

tonlosigkeit geschwunden (also: uarmaji < *
uarfm-ajf-

,
yar-

maka < * uarlm-ala'
,

etc.).

Munkàcsi Ärja és kauk. elem. s. 133—4 stellt das

fragliche wotjakische wort nicht nur mit mordE. urva

'Schwiegertochter, weib, gattin', mordM. drv'ä, drv'iv

'weib, gattin', fi. orpana 'geschwisterkiud', 1p. oarbben

'schwester', sondern auch mit ostj. örti 'onkel (bruder der

mutter)', wog. *og.r 'verwandter', magy. ar:anyam ara 'on-

kel (mütterlicherseits)' zusammen, und hält diese Wörter

für iranisches lehngut (vgl. osset. arwäde 'bruder', arwäd

'verwandter, freund', aw. brätar- bruder' etc.). 1 Das m
in wotj. uarm-, varm- erklärt er für eine spur des posses-

sivsuffixes der 1. pers. sing, (-m), „welches heutzutage im

singular nicht so lautet (wotj. val 'pferd': val-t 'mein pferd')",

von dessen ehemaliger existenz aber auch im singular das

1 Über mord, uiva, fi. orpana, lp. oarbben siehe Srtälä JSFOu.

XV11,4 s. 31 note 2.
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suffix der 1. pers. plur. -mi zeuge. 1 Zur stütze einer der-

artigen Zusammensetzung wie wotj. *yar-m-ajt, die auf

alle falle dem jetzigen wotjakischen fremd ist, führt er magy.

nevem-napja (név-nap 'namenstag') und wog. îupèm-gjfoi

,Jpam-öregu
(
Yup-ffjkä r ip-öreg

u
) an, welche jedoch für das

wotjakische keine direkte beweiskraft haben. Befremdend

wäre auch das vorkommen des possessivsuffixes vor dem

nominalbidungssuffix -es in wotj. varmes (vgl. oben).

wotj. S. U. vèim, M. veme, Isl. J. venu 'hülfe, beistand', U. venu

karini 'helfen, beistand leisten', Münk. S. K. vemt 'freiwillige hilfs-

arbeit (z. b. beim hausbauen od. waldlichten, wenn man nämlich

die freunde u. nachbarleute zusammenruft u. sie nach der arbeit

bewirtet)'.

< tschuw. Asm. (s. 368) vimti, mime hülfe, beistand', Zol.

nümä 'htUfsarbeit' [vgl. kas. Ostr. Radl. ömä (Radl.:)

eine hülfsarbeit, zu der die bekannten eingeladen werden',

(Ostr.:) 'beistand, unentgeltliche artelarbeit gegen bewir-

tung', bschk. Katar, ömä id.]. Vgl. Münk, wbnch s. 655.

— Über den Wechsel von ani. v mit m im tschuwassischen

vgl. Asm. Gr. 48. 368.

Aus dem tschuwassischen sind ebenso tacher, ßrmä

hülfe (bei der arbeit)', wüma 'hülfe', mümä 'beistand, ar-

telarbeit gegen bewirtung* entlehnt,

1 -m- kommt ja als possessivsuffîx in gewissen kasus auch im

singular vor, wenngleich nicht im nominativ, z. b. val 'pfenl*, acc.

rahm: ausserdem im inessiv, illativ, elativ, instrumental, prosocutiv,

terminativ (vgl. Wird. Syrj. gr. s. 135—6).
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Rückblick. Folgerungen.

In bezug auf die bedeutung der erörterten lehnworter für die

lautgeschichte der permischen sprachen und des tschuwassisehcn

haben wir, was zunächst die ersteren betrifft, gesehen,

1) dass einige tschuwassische lehnWörter in den permischen

sprachen (wotj. guhi, syrj. gob: wotj. kudi, syrj. lud; wotj. kudit -;

?\votj. ugi x
) an den urpermischen lautübergängen *mb > />. *nd>></,

> <J teilgenommen haben, wonach diese lautübergänge also zu

der zeit, wo diese lehnwörter aufgenommen wurden, uoch nicht

durchgeführt waren; (nach dem ausgang der urpermischen période

und nachdem die lautübergänge *t\g > g und *nd > d schon durch-

geführt waren, sind wotj. cijgci, thjgifi und kandelem, welche nur

im wotjakischen vorkommen, entlehnt), (vgl. oben s. 24—5);

2) dass gewisse tschuwassische lehnwörter im syrjänischen

\gob (wotj. gubi), lud (wotj. kudi), t'.sip (wotj. t.iijti)} im der elision

eines urspr. auslautenden *-j (welches im wotjakischen bewahrt ist)

teilgenommen haben, wonach also die fragliche elision zur zeit der

entlehuung dieser Wörter noch nicht stattgefunden hatte, und dass

diese syrjänische elision wahrscheinlich bald nach dem ausgang der

urpermischen période durchgeführt worden ist (vgl. oben s. 34—5);

3) dass — betreffs des vokalismus der ersten silbe — ähn-

liche gegenseitige Vokalentsprechungen im syrjänischen und wotja-

kischen, wie in einheimischen, aus dem urpermischen ererbten

Wörtern auch da vorkommen, wo die vokale der ersten silbe in

1 Vgl. wörterverz.
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den beiden sprachen nicht dieselben sind; so z. b. entspricht wotj.

a dem syrj. o in dem tschuwassischen lehnworte: wotj. êartfSi

'rtibe', syrj. êorkni ebenso wie in: wotj. baêt- 'nehmen', syrj. boêt-;

wotj. kalt- 'mit dem zugnetz fischen', syrj. koit-
j

- wotj. a dem

syrj. e im lehnworte: wotj. palcà Vogelbeere', syrj. pelj& ebenso

wie in: wotj. kar- 'machen', syrj. her-; wotj. ka Tschwägerin', syrj.

kel
I

— wotj. e dem syrj. e im lehnworte: wotj. keté 'ziege, hase',

syrj. ketk 'hase' ebenso wie in: wotj. (ein 'traubenkirsche', syrj.

fem; wotj. sep 'galle', syrj. sep; etc. (wotj. u — syrj. o, wotj. u =
syrj. a, wotj. / -= syrj. m) vgl. oben ss. 26, 28, 29, 30, 32, 33.

In betreff des tschuwassischen folgerten wir, dass

1) die tschuwassische spräche in einer früheren période auch

stimmhafte verschlusslaute [g, d(Y), b] im aulaut kannte (vgl. s.

8-9),

2) die doppelte Vertretung der tschuwassischen laute: a, d, p,

r, z, z in den permischen sprachen — einei-seits durch k, t, p, s,

ê, anderseits durch g. d, b, s, z — auf einen ursprünglichen tschu-

wassischen Wechsel *k ~ *g
}

*t ~~ *d, *p ~^ *b, *x ~- *y. *s >-~~ *s,

*s —>*z' zurückgeht (vgl. s. 11—2),

3) das auslautende tschuw. -S in einigen Wörtern {pifrs. pûrûà,

tûè) aus ursprünglicherem *6 entstanden ist (vgl. s. 15),

4) gewisse tschuwassische. jetzt mit v anlautende Wörter (v/r-,

vissj) zur zeit ihrer entlehniing ins wotjakisehe vokalischen autant

hatten (vgl. s. 16 -7),

5) inlautendes n in einer gruppe tschuwassischer Wörter (ana.

anzîr, jnär, ^eäärSäk. ka-nzin; fhna) aus urspr. *i\ entstanden ist

(vgl. s. 20-3),

6) tschuw. a in ka.Dz'a, kaCS-, nach dem Zeugnis des ent-

sprechenden tschuwassischen lehnwortes in den permischen sprachen

(wotj. kefs, syrj. kefs), auf einen urspr. vorderen vokal (auf einen

e-laut) zurückgeht (vgl. ». 26),

7) der urspr. a-laut in den tschuwassischen Wörtern: yon,

%an; sotia, sutia: on-, hd- noch bewahrt war, als die entsprechen-

den: syrj. kan, wotj. kan: syrj. t'sarla, wotj. satin; syrj. adas, wotj.

ad is entlehnt wurden (vgl. s. 2 f
»; vgl. jedoch auch ebenda anm.),
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8) tschuw. / in einer gruppc voü Wörtern (tschuw. im, itjac,

irik8er, kif : poskü, kin, nimar, pi.Dxej, èio'a, tirsa) aus einem urspr.

*e entstanden ist (vgl. s. 32).

Unter den lehnwörtern gab es auch einige, deren originale

im jeteigen tschuwassischen nicht mehr vorkommen oder wenig-

stens — so viel ich weiss — nicht belegt sind, welche aber, auf

grand gewisser kriterien, als entlehnungen aus dem tschuwassischen

bezeichnet werden müssen; diese waren: wotj. aman : tuhnon-aman

'ein böser geist, der das vieh mit krankheiten plagt'
|

wotj. bustur-

gan 'alp'
|
wotj. kubo 'spindel'

|
wotj. êulvor- 'dringend bitten, fle-

hen'
f
wotj. tumoso 'wunder, spass', — möglicherweise auch: ?wotj.

bafii 'käfer'
|

??wotj. (fiep 'tasche', syrj. (fiep, iep 'tasche, beu-

telchen'
I
??wotj. tmma 'gurt', syrj. tasma 'riemen, ledergurt'

|
?wotj-

ulyb : ulyb-turam 'sedum telephium'; vgl. auch s. v. jivor.

Die kulturgeschichtliche bedeutung der tschuwassischen lehn-

wörter tritt deutlicher hervor, wenn wir dieselben nach sachlichen

kategorien ordnen. Die wichtigsten begriffsgebiete. denen sie an-

gehöreu, sind folgende:

Bauten, häusliche einrichtung, gerate, Werkzeuge,

hausiudustrie, u. ä.: ?wotj. b/tikj 'säge
1

,
wotj. buko 'kummetbo-

gen'; wotj. euer, syrj. mir 'sattel'; wotj. enerfbak 'rückenpolster

am pferdegeschirr'; wotj. jubo 'pfähl, säule'; syrj. karta 'viehstall,

Viehhof; wotj. katant'H 'decke von leinwand zur bedeckung der

kleider in der Vorratskammer, bettvorhang'
;

wotj. kafti 'schere';

wotj. kis, syrj. kU 'weberkamm'; wotj. kubo 'spindel'; wotj. kudi,

syrj. kud 'korb von rinde'; ?wotj. majeg, syrj. majeg 'pfähl, stange';

?wotj. muntso 'badestube'; wotj. murjo 'Schornstein'; ?syrj. parga

'in der flachshechel zurückgebliebene flachsflocke, schabsei'; wotj.

pirifê, syrj. pirtfs 'brecheisen, brechstange'
;

wotj. sanfk 'grosse

gabel, heugabel, mistgabel'; ?wotj. sarba 'länglichrundes gefàss von

birkenrinde mit hölzernem deckel'; wotj. sakan 'bastdecke, bast-

matte, pferdedecke'
;

wotj. sen, syrj. Suri 'weberspule, spulrolle';

wotj. sulo 'peitsche'; wotj. hirlo, syrj. tkarla 'sichel'; Pwotj. sa fsa

'dünne (lange) stange'; su (So 'rute, gerte'; wotj. terkj 'schüssel';

wotj. tiygiti 'achse eines rades'; wotj. tursko, tufHo 'fenerhaken,

Schüreisen'; wotj. turto 'femerstange, deichsel', syrj. torta- 'knicke
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od. rechen zum zusammenscharren dos gedroschenen getreidos';

wotj. fSnkmor prügcl, keule', syrj. fsokmar 'schlägel, keule. hand-

ramme'; wotj. ftumon, syrj. fsuman 'gefäss (korb) von birkenrinde':

wotj. fsumori. sumori 'oberteil an der senkrecht stehenden stange

des Spinnrockens, kunkel am sprinnrocken
;

spindelschoibe': wotj.

urobo 'bauerwagen'.

Landwirtschaft: wotj. aya 'strich (landes)'; wotj. aranf 'ern-

ten'; wotj. bust 'feld, brachfeld'; wotj. ifim 'dreschtenne; darrhaus';

wotj. jirat) 'grenze, rain, furche auf dem felde'; wotj. kaban 'getreide-

hauten, heuschober'; wotj. kmtto. syrj. ko ria 'garbe'; wotj. kuro

'stroh'; wotj. kulman, syrj. httman 'rettich'; ?wotj. sugon, syrj.

sugon 'zwiebel'; wotj. sarfüi, sartfSi, syrj. sorkni, öorf/ri 'rübe';

wotj. surio, syrj. Maria 'sichel'; wotj. Sabata 'ein an der pflug-

krümmc (oberhalb der ptingseharen) befestigtes brettchen (schaufei)

zum abwälzen der erde', syrj. Sabala 'ein an der rechten seite der

pflugkrümme (oberhalb der pflugscharen) angenageltes dreieckiges

brettchen zum abwälzen der erde'; wotj. syrj. tus 'samen, korn.

kern'; wotj. udis 'der teil des ackerbeetes, den eine person zn

schneiden hat', syrj. adas id., auch: 'strich ackerlandes zwischen

zwei furchen, ackerbeet, gepflügter strich ackerlandes'.

Gesellschaftliche und staatliche einrichtnngen und ver

hältnisse: wotj. kalaltinf 'testieren, schenken'; wotj. kemdel'o, kan-

delem 'zeuge': wotj. kör* 'abgäbe, Steuer; wotj. kudo 'brautwerber';

wotj. ku/im 'kaufgeld tür die braut'; wotj. kun, syrj. ka)i Ttirst,

regent, könig'; wotj. kuno 'gast'; wotj. kurok 'rüuber, dieb'; wotj.

kuzo 'wirt, hausherr', auch (in Zusammensetzungen): 'geist, gott-

heit', syrj. ku:e 'waldonkel'; ?wotj. tui 'test, schmaus'; wotj. tuk-

KiMi 'brautwerberin'; wotj. tutyup (< *tulup) : /. niuipi 'Waisen-

kind'; wotj. tusmon 'teind, Widersacher'; wotj. vèmt 'hülfe, frei-

willige hülfsarbeit'.

Verwandtschaftsverhältnisse: wotj. abi 'grossmutter,

Schwiegermutter': wotj. aki 'ältere Schwester'; wotj. apai 'ältere

schwestcr. mühnichen'; wotj. brfh nachbar, verwandter', be/êëi 'älterer

bruder'; wotj. hultir 'brader od. Schwester der frau'; wotj. buxkef

'nachbar. verwandter'; wotj. husono 'mann der frauenschwester'

:

wotj. vgyci Schwägerin (trau des älteren binders)'; wotj. iska : i*ku-
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r/n 'verwandter, nachbar, freund', narm-ixka 'frauenbruder'; wotj.

ken 'Schwiegertochter
1

;
wotj. kirSi 'schwager, mann der älteren

Schwester'; wotj. nur-, syrj. *or- 'stief-' (z. b. wotj. tur-aji, syrj.

sor-ai 'Stiefvater', wotj. êur-mumt, syrj. ter-mam 'Stiefmutter');

wotj. uarm-, rann- 'frauen-' (z b. uarm-aji 'frauenvater', varmumi

'frauenmntter').

Tiere. — Haustiere: wotj. kett 'ziege', auch: 'hase', syrj.

kçfs 'hase'; wotj. taka 'hammer; wotj. ftip?, syrj. (kip 'küchlein';

wotj. ulo'o 'wallach'. — Andere tiere: wotj. arlan 'raaulwurf,

hamster; wotj. bjzara 'ziesel. iltis'; ?wotj. betii 'käfer'; ?wotj.

botfono 'wachtel': wotj. jgi 'uhu'; wotj. kojik 'elentier'; wotj. tsajja

'dohle'; wotj. Harlan 'fischmtfwe'.

Tracht und k lei dung: wotj. hurfè'm 'seide'; ??wotj. (fzep,

syrj. flzep 'tasche'; wotj. kudiri 'gebräme, besatz'; wotj. kiu'tfsi

'stiefelschaft'; wotj. sukman, syrj. sukman 'grober wollener kaftan';

wotj. Itcti 'zopfband'; wotj. hdik 'eine art tuch'; ??wotj. tamna

'gurt', syrj. tasma 'riemen, ledergnrt'; ?wotj. t&ulges strumpf (von

leiuwand od. tuch)'; wotj. (iulko 'strumpf, socke'; ?wotj. ugf 'ohrring'.

Pflanzen, bäume, beeren, fruchte: ?wotj. bit,)ik 'minze';

wotj. bukro 'kornrade'; wotj. gubi, syrj. gob 'pilz, schwamm'; wotj.

kuromo 'ulme'; wotj. pa/e6, syrj. pelß 'Vogelbeere'; wotj. kà&ka

'blume, blüte'; wotj. silun 'binse, schilt"; ?wotj. ulyb : u. -turum 'se-

dum telephium'; wotj. \dmo, syrj. ulmö 'apfel'.

Religion, mythologie: wotj. akajaUa 'ein grosses, im

frühling vor dem ackern geteiertes opfertest'; wotj. aman : tuhnon-a.

'ein böser geist'; wotj. busturgan 'alp'; wotj. keremrt 'eine böse

gottbeit, der Widersacher der guten gottheiten; der opferplatz, wo

dieser gottheit geopfert wird'; ?wotj. kurhon 'opfer'; wotj. ob/da

'waldgeist, Waldteufel'; wotj. èçlik 'sünde'; wotj. (Sek 'da hast du!

(nftml. das opfer)'.

Zeit, Zeitrechnung: wotj. an'ia 'woche'; wotj. imir 'lcbons-

zeit, menschenalter, ewigkeit'; wotj. ëumot 'samstag' 1

; wotj. w*h

'übermorgen'.

1 Auch sind die wotjakischen benennuagen der übrigen wochen

tage dem techuwaasischen nachgebildet, siebe oben s. 1.
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Handel: ?wotj. don, dun, syrj. don 'wert, preis, Zahlung';

wofj. »um : mm-ak, mmen (boMinj) 'im grosseil masse, en gros

(kaufen)'; wotj. uk&o 'geld'; wotj. ustom 'vorteil, gewinn'.

Speise, getränke: wotj. arak 'branntwein'
;

wotj. nemri :

harayyi-n. 'kartoffelsuppe'
;
?wotj. sukiri 'brodlaib'.

Lehnwörter aus anderen begriffsgebieten giebt es verhältnis-

mässig wenig:

Körperteile: wotj. bizyj 'biirzel der vögel': wotj. pakar

'magen, bauch'.

Naturerscheinungen: wotj. bus nebel, dampf; wotj. Ht:

éif-tel 'stürm'.

Krankheiten, heilkunst: wotj. cm-jum 'arznei, heilmittel';

wotj. t'ki/Sj 'eiue art hautkrankheit'.

Metalle: wotj. tui 'messing'.

Bienenzucht: wotj. karas 'wabe, honigscheibe'.

Spielzeug: wotj. Haraka '(holz)kugel'.

Die übrigen tschuwassischen lehnwörter sind bezeichnuugen

für abstrakt« uomina, verbeu und partikelu: wotj. aysir 'eng'; wotj.

svl'j- W 'ganz, vollständig'; ?wotj. dol:dol-ak 'alle, ganz,

völlig'; wotj. cm 'gesund; nutzen, vorteil'; ? wotj. jivor, syrj. juor

'nachricht, botsehaft'; wotj. ji/oul sitte, gewohnheit'; wotj. jwH
'trauer, kummer, herzensbitterkeit' ; wotj. kuiki 'kummer, betrübuis,

sorge'; wotj. muylo 'ungehörnt (vom hornvieh)'; wotj. s*iu 'gesund':

wotj. s^tnlik 'gesundheit' ; wotj. sc.s r 'verstümmelt, krüppel, hinföl-

lig'; ?wotj. êekit, syrj. sekid 'schwer, schwierig, schwanger; schwere,

bürde, last'; wotj. tumoSo 'wunder, spass; wunderlich, spasshatV;

?wotj. fscber 'schön, hübsch, gut'; wotj. fêihor 'bunt'; ?wotj.

u*to 'mcister. kenner; erfahren, geschickt, gut'
|

wotj. kansir- :

ka 't.siriuit 'erschlaffen, ermatten, erschöpft werden'; wrotj. Sulvor-:

hiIron ni 'dringend bitten, flehen'; wotj. fhik- 'feuer schlagen';

?wotj. u*t- : uâtini, syrj. vost-, oH- : rostini, osni 'öffnen'
|
wotj. -ak,

-ik 'ganz. eben, gerade' [verstärkungsencliticum]; wotj. èrîksfr 'wi-

der willen'; wotj. iUt 'in diesem falle; es scheint, wohl; nun also',

?syrj. csh; 'doch, mal'; wotj. kal 'bald, sogleich, jetzt'; wotj. knVcn

'leise, langsam': wotj. oidn 'nun wohl! wohlan! auf! komm!' ?wotj.

èat 'vielleicht, etwa; sogar, wirklich!'; wotj. sau 'ganz, gänzlich,
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völlig'; ?\votj. ta*/ 'dank, danke!'; wotj. tjpjr : t. kanii 'stampfen

(v. pferde)'.

Unter deu angeführten lehnwörtern giebt es eigentlich keine

aus dem gebiete der jagd oder fischerei [vgl. jedoch oben s. 133:

'elentier' (wotj.)]. Von den bezeichnungen für metalle kommtauch

nur eine vor ('messing', wotj.). Obgleich die permischen Völker

keine einzige benennuog für getreidearten von den tschuwassen

entlehnt haben (die wichtigsten derselben waren den wotjaken und

syrjäneu schon vor den permisch-tsehuwassischcn berührungen be-

kannt, w ie wotj. <tecg, Wiizeg, syrj. rnjfieg 'roggen'; wotj. jhlt,

syrj. id 'gerste'; wotj. dabei 'weizen', syrj. >obdi, Sohi id.; wotj.

xêzt 'hafer', ebenso wie auch die wichtigsten metalle: wotj. kort,

syrj. fort 'eisen'; wotj. jrgon, syrj. iryen 'kupier'; wotj. ttzvcb, syrj.

ezik 'silber'; wotj.-syrj. zarid 'gold'; wotj. tuveè, syrj. ozß 'zinn';

wotj. andan, syrj. jemdon 'stahl'), so ist doch zu bemerken, dass

die ersteren von den letzteren vieles auf dem gebiete der land-

wirtschaft gelernt haben — wie man auf grand dor lehuwörter

annehmen kann (vgl. oben s. 132, z. b. wotj.-syrj.: 'samen, körn',

'garbe', 'sicher, 'brettchen am pflüg', 'der teil des aekerbeetes, den

eine person zu schneiden hat', ?'rettich', 'rübe', wotj.: 'brachfeld',

'getreidehaufen', 'dreschtenne'). Sehr beachtenswert au zahl und

art sind diejenigen entlehnten kulturwörter, welche in das gebiet

der häuslichen einrichtung. der gerate, Werkzeuge und der haus-

iudustrie [wie z. b. die für 'korb von rinde', 'gefass von birken-

rinde', 'keule', 'brecheiseu', 'sattel', 'wcberkainm', weberspule' (wotj.-

syrj.); 'viehstall' (syrj.); 'Schornstein', 'bettvorhang', 'feuerhaken',

'bastmatte', 'schüssel', 'spindel', 'spindelscheibe', 'schere', 'kununet-

bogen', 'achse', 'wagen' (wotj.)j, wie auch in das der gesellschaft-

lichen und staatlichen Verhältnisse [wie: 'fürst, könig', 'wirt, haus-

herr' (wotj.-syrj.); 'steuer', 'zeuge', 'testieren', 'waise', 'freiwillige

hülfsarbeit' (wotj.)] fallen. Alles deutet darauf hin, dass das turko-

tatarische volk, aus dessen spräche diese und viele andere kultur-

wörter aufgenommen wurden, in mancher hiusicht auf einer höheren

kulturstufe stand als die permischen Völker. Die verhältnismässig

grosse anzahl der ins wotjakische aufgenommenen lehuwörter zeigt

uns deutlich, dass von den permischen Völkern die südlichste gruppe
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wassen ausgesetzt gewesen; dass diese beiden Völker in naher be-

rührung mit einander standen und dass die gegenseitigen bezieh-

ungen teilweise ziemlich intim waren, davon legen ihrerseits auch

die lehnwörter aus den gebieten der verwandtschaftsverhältnisse

[vgl. z. b. 'grossmutter', 'älterer bruder', 'ältere Schwester', 'frau

des älteren bruders', 'mann der älteren Schwester', 'bruder der

frau', 'bruder od. Schwester der frau', 'manu der frauenschwester',

'Schwiegertochter', 'nachbar, verwandter', 'stief-' (auch in syrj. P.)]

und der religion und mythologie (wie: 'alp', ' Waldteufel', 'eine böse

gottheit, der Widersacher der guten gottheiten', 'grosses opferfest

vor dem ackern im frühling', 'sünde') zeugnis ab.

Da sich manche von den tschuwassischeu lehnwörtern im

wotjakischen ihrer form nach zunächst an tsehuwassische formen

aus dem nördlicheren, dem sog. „oberen"' od. wirjal-dialekt ansehlies-

sen, können wir annehmen, dass die wotjaken, wenigstens im letz-

ten abschnitt der entlehnungsperiode, vorzugsweise mit den wirjal-

tsehuuassen in berührung standeu 1
: vgl. z. b. wotj. abi 'gross-

mutter, mütterehen' — wirj. ani, ani, an. (Münk.) *aha
|
wotj. al-f

(in Zusammensetzungen auch: -alu) 'ältere Schwester' — wirj. aal

ani, an. akka, (Münk.) *aya
j
wotj. hefst 'nachbar, verwandter',

bv f,Ui 1 'älterer bruder' — wirj. pin'éi, piisi, pin'Zej 2
, an. piff»?

\

wotj. n'ierfsak 'rückenpolster am Pferdegeschirr' — wirj. (Münk.)

têHt'irôtU-, an. (Münk.) ^jfh'iäv^'äk
|
wotj. eygei 2 'Schwägerin' — wirj.

*it)Gej'1 . (Münk.) +ingi, an. (Münk.) *wgü
|
wotj. Ira/ii (auch: kaifâi)

'schere' — wirj. x«-'*/, an. x«/i>V?
I
wotj- °k"to 'Waldteufel' — wirj.

onîn'a, opina, an. ubÎdv
\ wotj. mitfk 'grosse gabel' — wirj. sätuk,

1 Nach Asma uin Gr. s. IV wird der obere dialekt von den tschu-

wassen in den kreisen Civifck, Jadrin, Kozuiodemjansk und (teilweise)

( eboksary gouv. Kasan und im kreise Kurmys gouv. Simbirsk, — der

untere od. anatri-dialekt aber in den gouv. Simbirsk (den kr. Kurmys

ausgenommen), Samara. Saratov, Ufa, Orenburg wie auch in den kreisen

fistopor, Spassk, Svija/sk, Tetjusi und (teilweise) Ceboksary gouv.

Kasan gesprochen.

2 Die tschuwassisehen vokativformen auf -ej. -aj kommen nach

Asm. (Ir. s. 131 im wirjal-dialekt im kreise Kurmys vor.
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an. sethk
|
wotj. êelîk 'sünde' — wirj. 6flt%t

- an. Sjvli%
|
wotj. terk$

'schussel' — wirj. tirad, an. (Münk.) HUèk
\

wotj. tiggiti 'achse' —
wirj. teysal, tigeal, an. tdndl

|
wotj. tiaraka 'kngel' — wirj. *têaram l

,

an. èavraea.

Dass aber der techuwassische einfluss sich einst auf das ganze

permische gebiet erstreckt hat, das thnn die im syrjanischen vor-

kommenden tschnwassischen lehnwörter unwiderleglich dar. Ks

dürfte angebracht sein diese Wörter — der Übersichtlichkeit halber

— hier im zusammenhange zu erwähnen:

1) syrj. ü. V. S. L. P. bid 'jeder, ganz, all* (wotj. bid);

2) ?syrj. I. U. V. S. L. P. don 'wert, preis, Zahlung' (wotj.

dun, don);

3) ??syrj. L. 'fiep, I. IJ. V. S. P. iep 'tasche, beutelchen'

(wotj. ctéep);

4) syrj. L. en/r, Messbbschmidt (handschr.) oni'rr 'sattel'

(wotj. ener);

6) syrj. U. V. Peë. S. L. gob 'pilz, schwamm' (wotj. gubi);

6) ?syrj. V. ekle, S. eèke, ve&ke, U. L. rette (V. TT.) 'doch,

mal', bezeichnet auch (U. V. S. L.) die bedingte form; P. rette

'6tT (wotj. i&ks; vgl. wörterverz.).

7) ??syrj. I. juor, U. juer, V. S. jurer, L. juror, P. juer

'nachricht, botschaft, gerücht, sage, rede' (wotj. jiror);

8) syrj. U. V. S. L. karta 'viehstall, Viehhof, viehburg', P.

karta- 'hof
;

9) syrj. I. ü. V. S. L. P. kett 'hase' (wotj. kef* 'ziege; hase');

10) syrj. V. S. L. P. kU 'weberkamm, weberblatt' (wotj. kis);

11) syrj. I. kud, P. kud 'korb von rinde', U. kud 'korb,

Schachtel, kästen', V. S. L. kud 'aus dünnen, rundgebogenen espen-

scheiben verfertigte (runde) Schachtel' (wotj. kud/);

12) syrj. I. U. V. S. kotta, P. kotta- 'garbe. bündel' (wotj.

kulto);

13) syrj. U. kan 'zar', S. V. kan- : kanalny, kanavny 'regieren,

herrschen', Messbbschmidt (handschr.) kann : Ién-Kann 'König. Rex'

(wotj. hin);

1 Vgl. wörtervera.
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14) syrj. V. S. L. kuëman, P. hihna n Yettich' (wotj. kubnan);

15) syrj. Peè\ huée, Lytkdî huée 'waldonkel' (wotj. huio 'wirt\

in Zusammensetzungen: 'geist, gottheit');

16) Psyrj. I. majeg, U. V. S. L. majeg, P. majeg 'stange,

pfahl' (wotj. majeg);

17) syrj. V. Pee. S. L. peljt, I. pelvfi, P. pelàfi Vogelbeere'

(wotj. paleé);

18) Psyrj. P. parga 'in der flachshechel zurückgebliebene flachs-

flocke, schabsel';

19) syrj. V. Pec. pir/Ji, IT. S. pjriilz, P. pir.fA 'brecheisen,

brechstange' (wotj. pjrifi);

20) ?syrj. P. sugoù 'zwiebel' (wotj. sugon)\

21) syrj. V. PeC. suhnan 'grober wollener (hellgrauer) Überrock

(im herbst)' (wotj. sulman);

22) syrj. I. V. Pec\ S. L. P. èorfM, U. V. torbH 'rübe' (wotj.

äarttit)
;

23) ?syrj. I. U. V. Pec. S. L. Mjd, P. éçkjt 'schwer, lästig,

schwierig, schwanger; schwere, bürde, last' (wotj. tekff);

24) syrj. V. kuH, P. &urr 'weberspule, spnlrolle' (wotj. &erf);

25) syrj. P. *or- 'stief-', z. b. tor-ai 'Stiefvater' (wotj. rfur-);

26) syrj. I. U. V. Pec. S. L. fmrla, P. rôatw 'sichel' (wotj.

xurlo)\

27) syrj. V. S. L. Sabala 'ein an der rechten seite der pflug-

krümme (oberhalb der pflugscharen) angenageltes dreieckiges breti-

chen zum abwälzen der erde' (wotj. Sabala);

28) ??syrj. I. U. V. Pec. S. L. tasma 'deinen, ledergurt' (wotj.

tasma)
;

29) syrj. I. ü. V. Pe£. S. P. tut 'korn, samen' (wotj. ftf);

30) syrj. P. torta- 'knicke od. rechen zum zusammenscharren

îles gedroschenen getreides' (wotj. turta 'iemerstange, deichsel');

31) syrj. V. fsip, I. fsipan 'kücblein', V. Pee\ S. L. f&ipan

'henue' (wotj. (Hpf)\

32) syrj. S. L. fsakmar 'schlägel, keule, handramme' (wotj.

fSol mor) ;
;

33) syrj. U. V. Pec. S. L. Kuwait, P. Kaman 'gefàss (korb)

von birkenrinde' (wotj. fêuman);
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34) syrj. V. S. P. ados (V.) 'strich ackerlandes zwischen zwei

furchen, ackerbeet', (S.) 'der teil des ackerbeetes, den eine person

zu schneiden hat', (P.) 'terminarbeit, erdanteil, grundanteil' (NVOtj.

udis);

36) syrj. Wibd. ulmö 'apfel' (wotj. ulmo)\

36) ?syrj. I. V. S. L. voit-, U. vekU, P. oH- 'öffnen' (wotj. uM-).

Vgl. Wörterverzeichnis.

Von dieseu kommen #n/r, parga, sugon, kor- (möglicherweise

auch Wied, ulmö) nur bei den südlichsten syrjänen (in P. oder L.),

die übrigen aber auch bei den anderen vor.

Dass jedenfalls ein teil der auch im syrjänischen vorkommen-

den tschuwassischen lehnwörter schon in der urpermischen zeit

aufgenommen sind, ergiebt sich daraus, dass einige derselben die

in urpermischer zeit durchgeführten lautübergänge *mb > b, *nd

>d, (?)*tig>^ mitgemacht haben (vgl. oben s. 129). In zwei

hergehörigen Wörtern — syrj. gob, wotj. gubi 'pilz' und syrj. hud,

wotj. Jeudi 'korb von rinde' — ist ausserdem die elision von nrspr.

auslautendem *-j im syrjänischen wahrzunehmen, womit man für

ziemlich sicher halten kann, dass auch syrj. (Hp, wotj. ttipi 'küch-

lein', wo eine ähnliche elision in dem syrjänischen worte stattge-

funden hat, in urpermischer zeit entlehnt ist ; dies wird wahrschein-

lich auch in anbetracht dessen, dass diese elision, wie oben (s. 129)

erwähnt, im syrjänischen wohl bald nach dem ausgang der urper-

mischen période durchgeführt worden ist. In bezug auf den voka-

lismus ist zu bemerken, dass auch in denjenigen lehnwörtem, in

welchen die vokale der ersten silbe im syrjänischen und wotja-

kischen nicht dieselben sind, doch — in bezug auf den vokalismus

der ersten Silbe — ähnliche gegenseitige vokalentsprechungen vor-

kommen wie in einheimischen, aus dem urpermischen ererbten Wör-

tern (vgl. oben 8. 129—30). Es ist jedoch möglich, dass das eine oder

das andere wort nach der urpermischen zeit und unabhängig vom

wotjakischen ins syrjänische aufgenommen ist; dies 1st auch bei

syrj. kuri, twï 'weberspule' für wahrscheinlich anzusehen (vgl.

oben s. 35). Der umstand, dass ein tschuwassisches lehnwort nur

in éinem von den beiden permischen sprachen vorkommt, braucht na-

türlich nicht zu bedeuten, dass das wort erst nach der urpermischen
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zeit entlehnt sei; so kommt z. b. das wort hudir- (urspr. 'biber

od. 'biberfell'), so viel ich weiss, nnr im wotjakischen vor, ist aber

doch unzweifelhaft schon in der urpermischen zeit aufgenommen

(vgl. oben z. b. s. 25 u. 129). Das entsprechende wort kann na-

türlich in der anderen spräche verschwunden oder auch ganz ein-

fach nicht belegt sein. Dass syrj. karia 'viehstall, Viehhof nur im

syrjänischen, nicht aber im wotjakischen, vorkommt, kann somit

nicht als beweis gegen die tschuwassische herkunft des Wortes

dienen, besonders da das wort sowohl seiner form als seiner be-

deutung nach gut mit tschuw. kartta übereinstimmt.

Es erübrigt uns noch die frage, ob man nicht, wenigstens

annähernd, die zeit des fraglichen abschnittes der urpermischen

période, wo die älteren tschuwassischen lehnwörter aufgenommen

wurden, bestimmen kann. Da gute gründe zu der annähme vor-

handen sind, dass das tschuwassische eine fortsetzung der Wolga-

bulgarischen spräche ist (vgl. unten), werden wir nachsehen, inwie-

weit die geschiente der bulgaren, besonders die der Wolga-bulga-

ren, die erwähnte frage möglicherweise beleuchten könnte.

Nach Marquart, Die chronologie der altturkischen inschriften,

umfassten die alten bulgaren ursprünglich eine anzahl von horden,

„die in weiterem sinne zu den hunnen gerechnet wurden, so die

kutriguren und utiguren, die Tarniach, Zab-ender und vor allen die

Unug-undur" (Chrouologie s. 94). „Die bulgaren folgten Attila

If 453] auf seinen heerztigen nach Westeuropa, doch sind wohl

beträchtliche teile der horden in den sitzen am Kuban und Jaik

[Uralfluss] zurückgeblieben. Nach der auflösung des grossen hun-

nenreiches lässt sich Attilas jüngster söhn Ernak mit der Unugun-

dur-horde in Bessarabien nieder; später gerät die horde unter die

botmässigkeit des avareu-chagans, der auch die utiguren- und

kutrigurenhorden unterwirft, Eine horde der kutriguren wird um

560 in Pannonicn angesiedelt, aber ums jähr 630 von da vertrieben

und in Bajuvarien vernichtet. Im jähre 597 war abermals eine

aus mehreren Stämmen zusammengesetzte bulgarenhorde an die

Donau gewandert. Jm jähre 635 sagt der fürst der Unugundur-

horde den durch die missglückten züge gegen Konstantinopel ge-

schwächten avaren den gehorsam auf, ums jähr 679 erfolgt aber-
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mais eine starke auswanderung ans Gross-Bulgarien am Kuban,

die den fürsten der Unugundur-bulgareu Asparuch in den stand

setzt, sich jenseits der Donau endgiltig festzusetzen. Die in der

pontischen heimat zurückgebliebenen bulgaren aber geraten, ebenso,

wie die uignren an der Wolga unter die botmässigkeit der chazaren

oder türken, deren aufkommen genau mit dem niedergang und der

Vernichtung des osttürkischen reiches zusammenfallt. Der Ursprung

ihres Staates ist bis jetzt noch unbekannt" (Chronologie s. 95—6,

vgl. auch s. 86—7).

„Als alte heimat der chazaren ist hier [bei Nikbphoros und

Theophanks] BêQtvkla in der nachbarschaft der särmäten (alanen)

genannt, wie auch bei Gregor Bärhebraeus. Die landschaft

BêçÇvUa war ohne zweifei ursprünglich die heimat der BoQoqXr

(d. i. BctQarjjX= syr. Barçël), die neben unuguren und sabiren unter

den hunnischen Völkerschaften aufgeführt werden, welche a. 557

dem ansturm der avaren durch geschenke zu begegnen suchten.

Später finden wir die Bäröölä als einen stamm der Wolga-

bulgaren" (Chronologie s. 87). „Die allmähliche zurückdränguug

der BctQojX* (BärüÖl) durch die chazaren nach norden lässt sich

bei Ps. Moses [Chorenaçi] noch verfolgen. Es heisst nämlich —
— : „Und darauf kommen zwei andere ströme aus der gegend des

Ostens, aus dem gebirge des nordens, das Rimika (Pvpfitxà oQtj)

heisst, und bilden jenen 70armigen, den die türken den ström

Atc

l nennen. In dessen mitte ist eine insel, auf welche das volk

der Bars ilk
4

kommt und sich befestigt vor dem mächtigen volke

der Chazirk* und Buschk', die, nachdem sie geweidet haben, von

ost und west im winter dorthin kommen." (Chronologie s. 89).

„Die sitze der Buschk' müssen sich nach den angaben des Ps.

Moses Chorenaçi — — über das ganze Steppengebiet von der

Wolga bis zum Aralsee und zum Sir-darjä erstreckt haben, stimmen

also völlig mit denen der später auftretenden pecenegen überein.

Ist die lesart Bulchk* oder Bulchk' richtig, so haben wir iu

ihnen wohl die sog. Wolga-bulgaren zu sehen, die später ein reich
*

an der obern Wolga und Kama gründeten, das sog. Schwarz-

Bulgarien, dessen hauptstadt Bulyär in der nähe des heutigen Ka-

zan sich im mittelalter zu einer bedeutenden haudelsstadt entwickelte.
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Diese nation zerfiel in drei stamme: der vornehmste waren die ei-

gentlichen Bulgar, im S. gegen die ehemaligen sitze der magyaren

nnd peèenegeu zu wohnten die Äsgil oder Isgil , den dritten

stamm bildeten die Böröölä d. i. die Barsilk', die also

schliesslich von den Bu|ch bezwungen und zum anschluss genötigt

worden sein müssen" (Chronologie s. 90—1).

Zu welcher zeit das Wolga-bulgarische reich gegründet wurde,

ist noch unbekannt. Unter den „Völkern des nordens", welche der

gotenkönig Ermanarich unis jähr 350 „überwandt und seinen ge-

seteen unterwarf44 (perdomuit suisque parère legibus fecit), zählt

Jordanis in seiner geschichte der goten (die gegen mitte des VI.

jahrhunderte geschrieben ist) u. a. die jetzt ausgestorbenen mener

(Merens), die mordwinen (Mordens) und (?)die tscheremissen (Srem-

niscans, Remniscans, Imniscaris) 1 auf. Der bulgaren und der

tschuwasseu, bemerkt Kunik 1. c, thut Jordanis keine erwähnung

ganz einfach darum, dass sie noch nicht an ihre spätere wohnungs-

plätze gelangt waren, „wo sie wahrscheinlich erst dann eintrafen,

als entweder die bulgaren den avareu unterworfen wurden * oder

als die macht der chazaren den ersteron gefahrlich wurde. Dies

letztere ereignete sich, wie es scheint, ziemlich spät im VII. jahr-

hundert" 3

Auf gnind des oben referierten scheint es mir als ziemlich

sicher, dass die sog. Wolga-bulgaren wenigstens nicht vor dem VI.

jahrhundert an ihre wohnungsplätze an der mittleren Wolga ge-

laugt sind. Die ersten nachrichten über diese bulgaren giebt uns

1 Vgl. z. b. Schaparik, Slawische alterthümer 1 s. 304, Kunik,

ll3irl>cTi;i A.i-Bi!KpH s. 155, Snbllman, Itämeren suomalaiset, s. 6. —
Zu der benennung „Sremniscans" macht Kunik 1. c. die bemerkung,

dass die tscheremissen, welche sich selbst mari nennen, von den tacha-

wassen „Sarmiaa" (recte: Aarmfs, éarmfâ, vgl. Ahm. 1I3b. XVIII a. 8)

benannt werden. In der that hat Jordanis' „Sremniscana" (Sremniso-

-ans) einige ähnlichkeit mit der tachuwaasisehen benennung für die

tscheremis8en. Wenn diese beiden benennungen wirklich identisch sind

— woher kommt es daun, dass Jordanis die tscheremissen eben mit

ihrem tschu wassischeo namen nennt?
2 Also ira VI. jahrhundert; vgl. oben s. 140.

Vgl. auch HtJKPALVY, Die ungern, s. 14.

Digitized by Google



143 —

bekanntlich Ibn-Fadlaw, welcher als gesandter des kaJifen Muktemb

im jähre 922 eine reise nach Wolga-Bulgarien machte. . Zu, jener

zeit war es aber bereits ein beträchtliches reich mit entwickelten

gesellschaftlichen Verhältnissen und weitem handelsverkehr », woraus

man schliessen kann, dass die bulgaren schon eine erhebliche zeit

(vielleicht ein paar jahrhunderte) an der mittleren Wolga ansässig

gewesen waren.

Dass die bulgaren, sowohl diejenigen an der mittleren Wolga

wie auch die sudlichen, wirklich turkotatariseher herkun ft waren,

ist wohl keinem zweifei unterworfen. Dafür legen auch die zwar

spärlichen, aber doch beweiskräftigen denkmäler der spräche der

alten bulgaren unzweideutig zeugnis ab (vgl. z. b. Kuntk 1. c, s.

126 ff., Radlofp ibid. s. 138 -43, Masquart Chronologie s. 40—2

sum., Asmarin Ha**. XVIII s. 51 ff.). Was besonders die Wolga-

bulgaren betrifft, so deuten die in den bekannten bulgarischen grab-

inschriften vorkommenden turkotatarischen Wörter unzweifelhaft

darauf hin, dass dieses volk eine spräche gesprochen hat, welche

wenigstens in bestimmten, wichtigen fallen denselben lautbestand

zeigte wie das tschuw assische, vgl. z. b. bulg. inschr. £r<i)m

'zwanzig* = tschuw. êirdtn id. (kas. jigerme, kir. jyjyrma, alt jiirme,

osm. igirmi, sag. èibirgi, jak. sürba) *, inschr. t(o)h(o)r 'neun' —

tschuw. faxt** id. (kas. tugyz, kir. toguz, alt. togus, osm. dokuz,

sag. togy», jak. togus) 3
, inschr, hir 'tochter^ tschuw. for id.

(kas. kir. kkir, krm. ad. osm. kyz, alt. tel. leb. schor. koib. kuär

tob. uig. kya) s [vgl. hierzu Fkjz-Chakov: Tpu naArpoöHwxv (hm-

.»npcKHxi HaAttHCH. (=Drei bulgarische grabinschriften), HsirhcTiii

1 Über die bulgaren und ihre Stadt „Burpar" schreibt der ara-

bische achriftateller Mas'ftdi (f 956) u. a. folgendes: „— — 8ie sind

ein türkisches volk. Es giebt ununterbrochen karawanen von ihnen

nach Chwärizm in Choräsäu und von Chwarizm zu ihnen". (Marqüart,

Chronologie 8. 97) — Eine interessante Zusammenstellung der berichte

der arabischen historiographen und geographen über die Wolga-bulgareu

giebt ASmarin in seiner abhandlung Diu rapu u q yeaum (= Die bul-

garen und die tachuwassenj, H3B. XVI11 s. 9 ff.

2 Vgl. oben a. 3, mom. 6.

3 Vgl. oben s. 4, mora. 11.
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Hü«; PyccK. ' Apxeoji. OömeCTBa IV, 1868, g. 895 ff., Îl'iuns&ij; Ö

(jjOHCTHieCKHXTj OTHOUieHiflXl» MeSUV MVBaUlCKBMÎ» H TDpKCKHMl» ÄSU-

KaMH (=*Über die phonetischen Verhältnisse des tschnwassischen

zum türkischen), ibid. V, 1865, s. 80 ff., und jetzt besonders A§-

MARiN Hsb. XVIII s. 67-105]. Es ist sogar sehr wahrscheinlich,

dass die heutige tschuwassische spräche eine direkte fortsetzong

des Wolga-bulgarischen ist. Diese annähme gewinnt an glaubwür-

digkeit, wenn wir den bedeutenden einfluss in betracht ziehen,

welchen das tschuwassische nicht nur auf die spräche der permier

sondern auch auf die der tscheremissen, der mordwinen und der

magyaren ausgeübt hat. Die erstgenannten — wie natürlich auch

die magyaren — stehen heutzutage in keiner direkten bertihrung

mit den tschuwassen; auch stossen ihre Wohngebiete an keinem punkt

an die der letzteren. Die tscheremissen und die mordwinen woh-

nen zwar an einigen orten in der nachbarschaft der tschuwassen,

aber es ist doch zu bemerken, dass es tschuwassische lehnwörter

in ihrer spräche auch da giebt, wo sie mit den tschuwassen gar

nicht zusammentreffen l
. Hieraus ergiebt sich, dass die tschuwas-

sischen lehnwörter in den permischen sprachen, im magyarischen,

wie auch ein guter teil derselben im tscheremissischen und im

mordwinischen zu einer zeit aufgenommen wurden, wo die genann-

ten Völkerschaften in naher bertihrung mit den tschuwassen oder

mit einem in tschuwassischer zunge redenden volke standen. Da

die lehnwörter z. b. in den permischen sprachen — wie schon oben

erwähnt — darauf hindeuten, dass das volk, aus dessen spräche

sie stammen, in mancher hinsieht auf einer höheren kulturstufe

stand als die permier, und da man anderseits nicht eben sagen

kann, dass die jetzigen tschuwassen in irgendeiner hinsieht kulti-

vierten wären als die wotjaken und besonders die syrjänen, so

müssen wir annehmen, dass die tschuwassen in einer früheren pé-

riode auf einer verhältnismässig höheren stufe der kultur gestanden

haben. Das einzige turkotatarische kulturvolk, welches — so viel

man weiss — vor der ankunft der tataren (anfang des XIII. jahr-

hunderts) an der mittleren Wolga wohnhaft gewesen ist, sind die

1 Iu bezug auf die mordwinen vgl. Paasonbn JSFOu. XV,a, s. 7.
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bulgaren. Es ist also auch von diesem gesichtspunkte aus betrachtet

sehr wahrscheinlich, dass die fraglichen turkotatarischen („tschu-

wassischen") lehmvörter gerade aus der spräche der sog. Wolga-

bulgaren (resp. aus einem dialekt dieser spräche) stammen. 1

Wir sind schon oben (vgl. oben s. 139) zu dem schluss ge-

kommen, dass wenigstens ein teil der tschuwassischen lehmvörter

im wotjakischen und syrjänisehen aus der zeit herstammen, wo die

permischen Völker noch eine einheitliche volks- und Sprachgemein-

schaft bildeten, d. h. aus der urpermischen zeit. Anderseits sahen

wir, dass die ,.vorfahren" der tsehuwassen, die Wolga-bulgaren, we-

nigstens nicht vor dem VI. Jahrhundert an der mittleren Wolga

erschienen sind; am wahrscheinlichsten geschah dies erst gegen

ende des VII. oder anfang des VIII. jahrhunderts (vgl. oben s. 142

—3). Hieraus ergiebt sich, dass die sog. urpermische zeit we-

nigstens noch zu dieser zeit fortdauerte.

Der umstand, dass die anzahl der tschuwassischen lehmvörter

im wotjakischen viel grösser ist als im syrjänisehen, zeigt nns

deutlich, dass die südlichen permier, die wotjaken. eine bedeutend

längere zeit unter dem bulgarisch-tschuwassischen einfluss standen

als die nördlicheren, die syrjänen, und deutet darauf hin, dass die

letzteren eben während der période der bnlgarenhorrschaft anfin-

gen sich allmählich gegen norden zu ziehen. Dass die syrjänen.

deren nördlichste Vorposten sich gegenwärtig bis an die Izma und

die Pecora im gouv. Archangel erstrecken, in alteren Zeiten süd-

licher gewohnt haben, darüber besteht unter den ethnographen wohl

kein zweifei. Über ihre älteren Wohnsitze sagt Sjögren Ges. sehr.

I s. 305—6 u. a. folgendes: r . . . die syrjänen haben sich in ihre

gegenwärtigen Wohnsitze zunächst aus den oberen gegenden der

Kama verbreitet, der nördliche teil des permsehen gouvernements

1 Über die älteren Wohnsitze der magyaren sagt Ibn Rostbh (Ibn

DrsTRH, Ibn Dastah) u. a.: „zwischen den petschenegen und Isgil-bul-

garen befindet sich das erste gebiet der madscharen . . vgl. oben

s. 112. Vgl. auch Hinkajay, Die ungern, s. 14 ff. — Über das Ver-

hältnis der tschuwassen zu den alten bulgaren vgl. z. b. Kunik a. a.

o., s. 118— 01: MumkAcki, Ethnographia V, s. 23 4 : Asmakin, Bo.irapu

ii "lysamu, 113B. XVIII.

n»
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aber und namentlich das uralische scheidegebirge ist in geogra-

phischer rticksicht das eigentliche Vaterland des ganzen Stammes

gewesen, von wo er sich teils nach 0., teils und hauptsächlich nach

W. und NW. verbreitet hat." 1 Für das land an der Yycegda

wusste man — nach Sjögren — von den Zeiten an, da diese ge-

genden den russen bekannt wurden, „im allgemeinen nur von einem

namen Perm und dessen bewohner nannte man permier". Nach

den russischen Chroniken wurde die stadt Ustjug „schon im anfange

des XIII. jahrhunderts auf ihren gegenwärtigen Standort verlegt,

aber auch die frühere stadt war vielleicht eine russische pflanzung.

da sie einen russischen namen — Gledenj — trug. Leider weiss

man nicht, wann sie eigentlich gegründet worden. Selbst die gegen-

den um die Petsehora waren bereits im XI. jahrhundert den russen

tributär, und die nowgoroder erlegten später für ihre herrschaft

über diese gegenden an die grossfürsten eine eigene abgäbe, die

petschorische genannt. Sogar die noch östlicher wohnenden jugrier

waren zu eben der zeit wenigstens schon bekannt. Um so viel

mehr muss man das von den aut dem wege dahin liegenden gegen-

den, welche jetzt von den syrjänen bewohnt werden, annehmen"

(siehe Sjögren a. a. o., s. 293—4). Zur zeit Stephan's des heili-

gen (gest. 1896) waren die anwohner der Yycegda bekanntlich

syrjänen, welche der biograph Stephan's, Epipanij, durchge-

hends „permier - nennt. Nestor (geb. 1056, gest. um 1116)

erwähnt in seiner chronik die permier zwischen den „tschuden

jenseits des wolok" einerseits und den peceren und ugren an-

derseits, wonach ihre Wohnsitze in die gegenden an der Yy-

cegda verlegt werden können 2
; es ist wahrscheinlich, dass nicht

nur diese permier, sondern auch die neben ihnen und den ugren

erwähnten peceren (d. h. die anwohner der Pecora) syrjänen wa-

ren 3
. Ks ist also sehr möglich, dass die gegenden an der Yycegda

1 Vgl. auch Smirnov, UepMflKii (— Die pennjaken) 8. 111; Botjikii

(—Die wotjaken) s. 9.

2 Vgl. Smirnov, llepMflKU s. 12.

3 Vgl. SoiiAFAKiK, Slawische alterthümer II s. 54 — 5, Ahi/Qvist

Kalevalan karjalaisuus, s. 19.
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und der mittleren Peöora schon im XL jahrhundert von syrjänen

bewohnt waren. Jedenfalls war es nur ein teil der syrjänen, welcher

sich im lande an der Vycegda niederliess, denn es giebt ja noch

heutigen tages syrjänen im nordwestlichen teile des gouv. Perm 1

und im nördlichen teile des gouv. Wjatka. Wenn die jetzigen syr-

jänen, wie wir angenommen haben, noch im VIJL jahrhundert in

der unmittelbaren nachbarschaft der jetzigen wotjaken wohnten

und mit diesen eine einheitliche Volksgemeinschaft — mutmasslich

im gouv. Wjatka und im nordwestlichen teile des gouv. Perm 2 —
bildeten, und wenn anderseits ein teil der syrjänen schon im XI.

jahrhundert an der Vycegda ansässig war, so scheint dies darauf

hinzudeuten, dass die allmähliche Wanderung der syrjänen gegen

norden in der zeit zwischen dem VIII. und dem XI. jahrh. begann.

Hiermit stimmt auch unsere oben s. 145 auf grund der tschuwas-

sischen lehnwörter im syrjänischen ausgesprochene annähme überein,

dass die syrjänen während der période der bulgarenherrschaft an-

fingen sich gegen norden zu ziehen.

Es ist natürlich, dass der verkehr zwischen den tschuwassen

und den permiern, bes. den wotjaken, auch in der spräche der

ersteren spnren hinterlassen hat, wiewohl sie in mancher hinsieht

auf einer höheren kulturstufe standen. Ohne ins einzelne zu gehen

erwähne ich hier einige tschuwassische Wörter, welche, so viel ich

sehen kann, von permischer seite her entlehnt sind:

1 Die Vy£egda-syrjänen nennen noch heute das obere Kama-ge-

biet, besonders die gegend von Cerdyn kotn-mu [syrj. £om- = wotj. MU.

J. kam 'floss, ström', M. S. kam 'Kama', U. kam : kam-vu 'grosser

fluss im allg.', vgl. fi. kymi 'fluss, ström ; der Kymi-fluss' (vgl. Donnrr,

Vergl. wbuch I s. 92—3), ?tscher. Genbtz (bei Szilasi Cseremisz szotar

s. 98) kumöltam 'auf dem wasser fliessen(?)'; syrj. mu = 'land'). —
syrj. komi 'syrjäne' ist die einheimische benennung nicht nur für die

syrjänen im gouv. Perm, sondern auch in den gouv. Wjatka, Wologda

und Archangel.

2 Vgl. auch Smirnov, Botäkh s. 9—10.
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techuw. Asm. -a, -c (an vcrben angehängte fragepartikel, siehe Asm.

Gr. s. 242);

vgl. wotj. Gr. M. J. MU. -a, MU. auch: -wa, -tua
\
syrj. V.

S. L. -e, U. -o, P. ja (augehängte fragepartikel ; vgl.

magy. -e id.). Vgl. Asm. 1. c.

tschuw. Asm. (s. -298, 317) an, Ahlqv. an 'nicht (Verneinungswort

im imperativ)';

vgl. wotj. (2. pers. siug. u. plur.) en
|

syrj. (2. pers." sing.)

V. Pec\ S. L. P. en, I. U. in 'nicht (verbum negativum im

imperativ)'. Vgl. Münk. NyK XXI s. 121, Asm. Gr. s.

XXIV, 297-8, 317 wie auch s. 63-4.

tschuw. Asm. (s. 362) au. parne, wirj. pariiii, Ahlqv. pürnä' 'korb

aus birken- od. lindenrinde (syaoBi»)';

vgl. wotj. U. M. J. bçrno: (U.:) 'braukufe, (M. J.:) niühl-

trichtcr'
|
syrj. I. V. S. burna : (I.:) 'brunnen, (V.:) tschet-

werik (ein getreidemass), (S.:) grosses, rundes aus einem

stück espenholz verfertigtes gefüss, bes. zum schütten des

getreides od. auch zum aulbewahreu von allerlei sachen\

Castbén I. burnja 'putous', "Wied, burna 'brunueneimer, —
Ständer (?)' [vgl. fi. purnu (Renvall:) 'cumera frumeuti in

granariis, kornkasten', (Lönnrot:) 'traitförmig inhägnad för

orrfängst; lâr, sädeslar i bodar, visthus 1. jordgropar'; Genetz

IpK. pürn od. rimn-pürn 'bauschen, wo die aus dem fuchsbau

genommenen jungen fuchse gefüttert werden']. Paasonen

NyK XXXII s. 259 hält das 'permische wort für ein tschu-

wassisches lehnwort, was jedoch, wegen des vokalismus des

wortes, nicht eben wahrscheinlich ist (vgl. oben s. 33, § 37

u. s. 31, § 34). Ausserdem steht das tschuwassische wort

ohne ontsprechungen in den übrigen turkotatarischeu

sprachen vereinzelt da, wogegen das permische wort aller

Wahrscheinlichkeit nach mit dem angeführten finnischen

und lappischen zusammenzustellen ist.

tschuw. Ahlqv. kigén, Zol. kigen 'nieswurz (leMepnna)
1

;

vgl. wotj. G. kekon, J. (Isl.) kekon-turim od. kekon-vßj

'nieswurz (veratrum)'; nach Isl. wbuch bedeutet kekon-
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-vßi eig. „Ayiuaiuift Köpern," (vgl. wotj. kckani 'ersticken,

erwürgt werden')
|
syrj. P. koka n 'nieswurz' (bei Wiede-

mann fehlerhaft kokan pro: koton, vgl. Roaov wbuch:

kokan qcMepima). Munkâcsi NyK XXI s. 120 stellt das

tschuw assische wort mit kir. kügen 'kirsche', osm. gögem

'eine art wilde pflaume, schiene', köken 'erdbeerstaude' u.

a. zusammen, und zieht auch das oben genannte syrjänische

wort (..kokan'') heran. Wegen der abweichenden bedeu-

tung ist jedoch wohl das letztgenannte w ie auch das tschu-

wassische wort von dem kirgisischen und den osmaniseheu

Wörtern fernzuhalten. Es ist auch — wegen des vokalis-

mus der permischen Wörter — nicht wahrscheinlich, dass

diese aus dem tschuwassischen entlehnt sind. — Dagegen

ist tscher. kikan, kikan 'nieswürz' offenbar ein tschu-

wassisches lehnwort.

tschuw . Ahlqv. kütmel, kitmél', Zol. kütmer 'preisselbeere'

;

vgl. wotj. J., Münk. S. kudi-muTi, G. kudî-miilî, 'heidelbeere,

blaubeere' [wotj. rnw/j = syrj. I. U. V. S. L. mot 'perle',

P. (uri-mof, L. nur-mot 'moosbeere'; mit diesen Wörtern

stelle ich tscher. mudè, modo, muda 'blaubeere, Schwarz-

beere' zusammen (auders Budenz MUSz. s. 459)]. Vgl.

Münk. NyK XXI s. 121.

tschuw. Asm. lap hr (hr = 'erde, platz, stelle'), Zol. lap 'niedc-

rung, niedrige fläche, hohlweg', Zol. laba 'niedrig, sauft geneigt',

Ahlqv. laptak 'platt, eben, flach';

vgl. wotj. Mü. lap : lap viti 'niederung, niedrige fläche'

(intj= 'platz, stelle'), Münk. K. lap 'niedrig'; U. MU. J.

M. G. lapey 'niedrig'; Münk. 8. lapki- sich neigen, sich

senken, sich herunterziehen, sich niedrig machen'
|
syrj. 1.

8. V. tapkß 'niedrig, platt' (vgl. tscher. lap 'niedrig, seicht,

thai, laptsdk, laptsaka 'dünn u. breit*; lapka 'abschüssig,

flach'; ostj. I. lapsax 'breit u. dünn, flach, platt', magy. lap

'fläche, platte', mord, laps 'flach', fi. lappea 'flach, platt u.

breit', vgl. Budenz MUSz.). Vgl. Münk. NyK XXI s.
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122. Asmakin (Gr. s. XIX) hält da« wotjakische wort

für eine entlehnung aus dem tschuwassischen.

tschuw. Asm. pf.Dz'Srm 'drücken, pressen';

vgl. wotj. U. p/ztrt-y MU. J. M. piiiH-, Münk. S. *ptà\rt-

ausdrückeu, auspressen'
| syrj. I. V. S. L. pi<dzirt-, P.

pictzlrt- id. (vgl. tscher. p0ozo0r- 'drücken, zwingen', pd^d0 rt-

'pressen, drücken, keltern'; Ü. pusertaa 'drücken, klemmen',

magy. facsar- 'auswinden, auspressen', etc. vgl. Budenz

MUSz.). Asmarin (Gr. s. XVI) hält das tseheremissische

wort für ein tschuwassisches lehnwort.

tschuw. Asm. (s. 349) pumn, pörön, j)ören
t
pöken, Ahlqv. pogan,

Zol. pogan 'stuhl';

vgl. wotj. G. M. J. MU. U., Münk. S. K. pukon 'stuhl'

(vgl. wotj. G. M. J. MU. U., Münk. S. K. puh-, syrypuk-:

I. puKni, U. pukavnis, V. pukavni, S. L. pukahti, P. pu-

hvvnj 'sitzen'; tscher. piikt- 'hecken, brüten, auf den eiern

liegen', magy. fokünni 'cubare, jacere', vgl. Budenz MUSz.).

Vgl. Budenz NyK UI s. 417, Münk. NyK XVIII s. 447,

Paas. NyK XXXII s. 270. Tscher. pö ken, püken 'stuhl'

ist wahrscheinlich aus dem tschuwassischen entlehnt. Das

pennische wort ist nicht nur ins tatarische: Bâl. Ostr.

bükän 'klotz, holzblock, sitz, stuhl', sondern auch ins

baschkirische: bsehk. Katar, bükän id. (durch Vermittlung

des tschuwassischen?) eingewandert,

tschuw. Asm. (s. 72) pozi 'elender (.soei.)', NyK XXI s. 42 ipiii

'hirsch, reuutier (ojienh)';

vgl. wotj. U. G. M. J. MU. putcl, Münk. S. pudZei 'remi-

tier'. M. klr-puzet 'elender'
|

syrj. I. pcï:pez-ku 'renntier-

kalbhaut' (ku = 'haut'), Wied. peS 'junges, ungehörntcs

minder' (vgl. tscher. pufêo, püöö 'renntier', wog. *pg§i,

tptj.sV 'hirschkalb, rennkalb', ostj. tyfä 'einjähriges reuutier-

kalb', pës, pesi 'kalb des renntieres', Genetz lpK. *poasaj, fi.

poro 'renntier', vgl. Setälä JSFOu. XVII,* s. 10 note 4).

Vgl. Paas. FUF II s. 107 note 1. Das wort kommt, als lehu-
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wort, auch im tatarischen and baschkirischen vor: tat.

Asm. pösöj 'elentier', Isl. (handschr.) pyôy, bschk. Katar.

myèy 'renntier'.

tschuw. ASm. (s. 218) Semd 'mittel, art u. weise, verfahren; mélodie,

singweise (ciiocoöt»; nothbi,, HairbBi)', Seman, Sem 'gemäss, nach

(coo6pa3Ho ct> . .
,

no)': xfvajfo Senmi 'eMoTptf no ero nut';

vgl. wotj. G. J. Sam 'sitte, gewohnheit, art, Charakter,

temperament', Münk. S. Sam 'sitte, gewohnheit, eigenschaft;

art, natur, beschaffenheit' ; instr. éamen (artsadv.) 'gemäss,

so wie . .
.': MU. ta éamen 'auf diese weise', Münk. K.

tJcêlM Samän 'deinem worte gemäss', (zeitadv.:), G. éamen,

éamjn, MU. éamen, Gavb. K. M. éamen 'während, unter-

dessen, als'; G. éamo (adj.) '-artig; gewohnt'
|

syrj. I. U.

V. Sam 'Verständnis, einsieht, geschicklichkeit', U. auch:

'Charakter, temperament', OP. (Genetz) Sam 'kraft,

stärke', Wied, as-Sam 'eigensinn' (as = 'selbst') ; instr. L.

éamen 'so wie . . .': sija éamen 'auf seine weise, so wie

er', meam Samen 'auf meine weise, so wie ich'; I. Sama

'geschickt, gewandt', U. Sama 'klug, verständig, guten

Charakters'; V. 8. L. '-artig': V. as-Sama 'eigensinnig*,

mii-Sama 'was für ein, welcherlei', V. 8. hid-Sama, L.

bit-Sama 'allerlei', Wied. Sama-tuja 'tüchtig, fähig'; I.

Samtem, U. Samtem 'unfähig, ungeschickt', U. auch: 'dumm,

einfältig'; I. V. S. L. êammpij 'können, verstehen, die fä-

higkeit zu etw. haben' (vgl. wog. tfym : tSgmtal 'kraftlos';

?ostj. N. ïam : îampa-xo '(gleich-mann) mitbruder' l
,

ostj. F.

tarn : tampa 'ähnlich, gleich', kê$e-vânem-tampa 'gleich (dem

scharfen rande) der messerklinge'
;

lpK. sam potentia',

Genetz lpK.: summa, sämm 'kraft', sämadiem, sämeem,

mm'xemes 'kraftlos, schwach'). Dagegen ist tscher. sem,

éem 'mélodie', semin 'in Übereinstimmung', semön, éemon,

semen, semin 'gemäss, wie; während' wahrscheinlich aus

dem tschuwassischen entlehnt (Munkäcsi NyK XVIII s.

1 Anderson Wandlungen 8. 40 stellt das ostjakiHche wort mit syrj.

u. wotj. Sam zusammen.
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447 hält das tscheremissische wort für eine entlehnung aus

dem wotjakischen). Nach Paasonen NyK XXXII s. 266

—7 wäre sowohl das wotjakische als das tscheremissische

wort tschuwassischen Ursprungs; er hält jedoch für mög-

lich, dass es in den permischen sprachen auch ein ähnlich

lautendes einheimisches wort gab, mit welchem „das neue

lehnwort" sich vermischt hat [alt Verb, süme, welches

Paasonen Vorschlagsweise mit dem fraglichen tschuwas-

sischen worte zusammenstellt, bedeutet nicht 'mittel (cuo-

i'Oöt», cpe;uTBo)\ sondern 'erfindung, entdeckung, rat, Weis-

heit, Übereinkunft; list, Schlauheit'; der ausdruck: aryg

süme, welcher wörtlich rgute erfindung" bedeutet (aryg =
'rein, tadellos, gut'), wird von Vekbicki.? allerdings mit

'mittel (ciiocofe, cpe^cTBo)' übersetzt].

tschuw. Zol. tuè 'rücken v. axt od. messer', port' tuèày 'rücken

einer axt';

vgl. wotj. J. tß (stamm: tßk-) 'rücken v. messer od. axt
T

.

M., Münk. S. purt-tß, V. G. purf-tië 'messerrücken', Münk.

S. tir-tß 'axtbelm'. U. G. p?d-tî$, M. MU. pid-tß 'ferse',

U. dh-m, G. jM.fS, M. jir-tß 'hinterkopf syrj. I. IT. V.

S. L. P. tß (stamm: tßk-) 'rücken v. axt, od. messer' (vgl.

tscher. to* 'rücken des inessers od. der axt', auch: 'ham-

merrücken'; fi. tahko 'kante, seite\ est. tahk 'glatte seite,

facette, behaltene seite eines balkens, kantiges holz'). Das

tsebuwassische wort könnte auch aus dem tseberemissischen

entlehnt sein.

tschuw. l'c. (s. 53) f.iilvü, Zol. èigeé, Ahlqv. ôigés, cekéé 'schwalbe' ;

vgl. syrj. P. fêihis, V. S. L. fsifrß 'schwalbe' (vgl. tscher.

hj'fuk 'schwalbe', wog. sagyak, éâkijâx, säkujax 'hirundo

rustica', ostj. N. säkjjak, sikijak, ostj. I. eiki-ima, 1 cëga-

jem 'schwalbe'). Dagegen scheint tscher. èôgas 'schwalbe'

aus dem tschuwassischen entlehnt zu sein.

1 Patkanov NyK XXXI s. 311 stellt das ostjakische wort mit

dem syrjäniftclien zusammen.
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tschow. A§m. (s. 232, 253, 267) têup tu-, tÊfp tu-, Ahlqv. cop tu-

vaa, Zol. èop tu- 'küssen' (tu- = 'thun'), Ahlqv. èop, Zol. ôôp

'kuss';

vgl, wotj. G. U. f&up lcarfnfy J. têup karjni, M. têup kami,

MU. fiuklcarjnj, Münk. K. +cmä kartnè {karini = 'thun'), auch:

G. U. têupànf, J. M. S. tâupànj 'küssen'
j

syrj. I. rth^>

'schmatz', U. Äup foirn/«, V. fiwp £era/ (karnfa kerni =
'thun'), S. flup okßn$, L. #t*p okïëtjnj, P. okihii

(okjinj, okyHinjj okj&ni = 'küssen'), I. Uupkedni, P. /Vî-mjj-

tefnj 'schmatzen, küssen', I. thipkettsini, 11. tSupkçttéjnj*, P.

KupketM$ns 'sich küssen' (vgl. tscher. S§p*Sa-la$, èopsalam,

ôubàalam 'küssen, umarmen', ostj. I. tapai 'liebkosung,

kuss', 1 lp. cuvkket, ouvkam 'labris sonum osculantis etfï-

cere'. fi. saukko 'kuss' 2
). Das wotjakische wort wird von

Paasonen NyK XXXII s. 260 fur ein tsehuwassisches

lehnwort erklärt.

tschuw. A§m. vtj
t
Ahlqv. vyi, Zol. vyj 'kraft';

vgl. wotj. K. vji:$oz-vii, Münk. M. 8. ri:joz-vi (stamm:

mj-) 'die körperglieder (in ihrer gesammtheit)', G.vi:joz-vi

'gliedstück' {$oz
7
joz = 'gelenk'), Münk. S. kat-vi 'kraft, ver-

mögen' (kat= 'kraft')
!

syrj. S. vji:jez-vji 'gliedgelenk', V.

vi:jez-vi 'sehne, flechse', L. m:jez-vi 'gliedstück (am rohr,

Strohhalm etc.)' (vgl. tscher. pi, wi, mord, vi, fi. väki, lp.

vœkka, wog. +va'î, ostj. vei, veg 'kraft' 3
). Vgl. Münk.

NyK XXI s. 122.

tschuw. Zol. vonèej 'schwalbe';

? vgl. wotj. Münk. S. +veëii 'schwalbe (hirundo rustica)'.

1 Patkanov NyK XXXI s. 431 stellt das ostjakische wort mit

den permischen Wörtern zusammen.

2 Setälä JSFOu. XIV,3 s. 13 verbindet das finnische und das

lappische wort mit syrj. têupkedni.

3 Vgl. Bl'DKNZ MUSz.
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Über die tschuwassischen endungen -IIa, -tte (vgl. wotj.-

syrj. -la, vgl. Wieb. Syrj. gr. § 27, Budbnz Alaktan s.

295-6) und sa, -se (vgl. wotj.-syrj. sa, vgl. Wied. Syrj.

gr. §§ 38, 125, Büdenz Alaktau s. 226) siehe Asmarin

Gr. ss. 129, 227 und 276, 313—4.
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Wortregister.

Permische sprachen.

Wotjakisoh (uiibezeichnet) und syijänisch (h )

-a, -ua, -«<« 148. arak 31. 40.

abi 10. 86. 136. araki 41.

ados s. 10. 29. 120. 130. aràn/ 16. 41.

aida 90. argamat 124.

-ak 37. nrton 17. 20. 27. 42.

aha- 9. arna 24. 31. 42—3.

akajaèka 2. 13. 15. 37. atai 36.

akî, -aka 9. 25. 38. 136. ff^fear 75.

ak&a 122. baitak 71.

ala.fta 123. baki-purt 46.

rt/mfl 123. batagan s. XXIII.

afak 92. fcam, 21.

fwwrZ 92. fom s. 21.

aman 2. 38. 13 1. 6a&nafc s. XXIII.

nnw?i, amedi 15. belta 46.

ames, amidi s. 15. 8. 12. 14. 31. 32.

rrwm 36. 44. 136.

an/ 81. betskt 46.

aya 2a 23. 26. 27. 39. berno 148.

arfsir 4. 15. 18. 20. 28. 25. 30. 6e/# 44. 131.

39. m xxv.
apai 10. 14. 25. 40. ftirf s. 8. 10. 33. 45.

apjkai 40. bid, bit 8. 10. 33. 45.
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bitHik 24. 33. 46.

btfàkj 12. 30. 46.

bizara 5. 8. 16. 28. 47.

bizgi 8. 16. 33. 47.

bodono 10. 20. 23. 47—8.

bujof, bujoif, bujoui 63.

huko 8. 9. 34. 48.

bukro 1. 8. 13. 28. 48- 9.

bultir 4. 8. 9. 17. 28. 30. 49.

burita s. 148.

hurtein 8. 16. 31. 49—60.

hus 8. 14. 28. 50.

bm s. 50.

husj 1. 8. 15. 30. 50—1.

bushel 8. 14. 18. 32. 51.

busturgan 8. 51— 2. 131.

buêono 3—4. 8. 16. 20. 23. 26.

52.

buS 108.

daga 111.

dan 81.

darj S. XXIII,

/far/u 51.

daujl 111.

dereman s. 115.

#fi/t, rf/» s. 21.

di/t, dit) 21.

rf/r 111.

do lak 8. 52.

rfon, dun 53.

don 8. 53.

111.

duismon, dismon 111.

Wmwfl 23. 63-4.

rfivp 53-4. 131.

d'zcj), zcp s. 53—4. 131.

(fzutfÉ-arna 43.

rfos s. 24.

ein, cm-jum 32. 54—5.

îeinci 55.

<?n 148.

en, in 8. 148.

?«er, ener 3. 18. 20. 23. 31. 33.

55-6.

enerftak, eperfsak 20. 23. 56. 136.

etjgei 9. 24. 25. 31. 32. 57. 129.

136.

èrîksfr 4. 14. 32. 33. 57.

eseb 113.

eêke s. 4. 59 60.

es 108.

-e s. 148.

ed 8. 24.

ed$ 24.

^n/r s. 3. 18. 20. 23. 31. 33.

55—6.

geri-ëjd 37.

gib- ». 24.

gob s. 7. 10. 19. 25. 28. 29. 35.

57 8. 129. 139.

guba s. 58.

gubi 7. 10. 19. 25. 28. 29. 35.

57—8. 129. 139.

gubka s. 58.

ïgumèr 61.

-ik 31. 37.

tw#r 22.

tffai 5. 14. 28. 33. 59.

i&kë 4. 33. 59-60.

Him, ifjm 4. 9. 19. 33. 60.

fi- 24.

fi s. 24.
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jgj 13. 32. 60.

jm 126.

jmjr 34. 61.

•ja 148.

jalbar- 101.

-jaska ; aka-jaska 61.

jivor 27. 61—2.

jjloul 17. 63.

2. 4. 13. 18. 23. 28. 30. 63.

jubjrtjni 101.

jubjrtnj s. 101.

jufco 2. 10. 13. 64.

jum : em-jum 64—6.

juH 2. 4. 13. 16. 32. 33. 66.

juvor s. 27. 61—2.

kab 81.

kaban 2. 10. 20. 25. 27. 66.

kaigu, *kajgè 79.

kalla 71.

£mïa 71.

kalaltînt 17. 27. 67.

Jfca#*n 79.

kaijm s. 79.

kalpak 75.

ifcar 13. 18. 25. 67.

kätten 18. 30. 31. 67 -8.

kam 147.

kan s. 13. 20. 29. 80—1. 130.

kandelem, kangelem 5. 10. 25.

31. 71. 129.

kansir-, kansiral-, kantriini 2. 4.

16. 21. 23. 33. 68.

karas 18. 27. 68.

karani s. XXIII.

karia s. 2. 9. 26. 27. 69 -70. 140.

katantêi 2. 9. 70.

ka/i?, ka/Sj 12. 25. 30. 31. 70

—1. 136.

kazna s. XXIII.

kekon 148—9.

kemdel'e 5. 10. 31. 71.

ken 3. 7. 20. 32. 71-2.

kegelt, keïteè 113.

keremet 72.

kefs 26. 73. 130.

keri, kör* 2. 14. 18. 30. 73—4.

kçtt s. 26. 73. 130.

kö/Ser 107.

kijik 75.

/ti* 3. 13. 14. 33. 74.

kis s. 3. 13. 14. 33. 74.

k ifiai 75.

ktrii 3. 34. 74.

kodo 78.

kojik 14. 26. 30. 75.

koka n s. 149.

koita s. 7. 9. 18. 31. 34. 79—80.

komi s. 147.

kom-mu s. 147.

kubo 75—6. 131.

Jfcud 10. 23. 25. 28. 29. 30. 35.

76. 129.

kuda s. 77.

kudj 10. 23. 25. 28. 29. 30. 35.

76. 129.

kudi-muti 149.

kudjri, -ro 4. 13. 18. 23. 26. 30.

84. 77. 129. 140.

kudo 28. 77-8.

kuikt 13. 14. 30. 78-9.

hdim 13. 17. 19. 30. 79.

kufto 7. 9. 18. 31. 34. 79—80.
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hm 13. 20. 29. 80—1. 130. murjo 14. 19. 89.

kuno 4. 20. 26. 82. ?iji<an s. Ilo.

kunoka, hinokua 82. «o/* s. XXIII.

jfcttfffrf, ktuthê 83. wemn 19. 24. 32. 34. 89.

Jhwiflfi 12. 24. 28. 83. nerge 113.

kurhon 83. -o 148.

Arwregr s. XXJ11. ooia 89.

kuro 84. objda 5. 10. 89. 13b.

kurok 84. o/ao 10. 14. 26. 90.

ibiromo 1. 13. 18. 26. 84—5. * t . VV IITotsag s. XÄlll.

«uiman 5. 15. 19. 28. 29. 85. pagamoer 4o.

kuëman s. 5. 15. 19. 28. 29. 85 pataa 4b.

kuzon 13. 16. 20. 26. 86. pakar 7. 9. 2o. 27. »0.

kuze s. 13. 27. 28. 29. 8b. 'pake 4b.

kuéo 13. 16. 2*. 28. 29. 86. paws 7. lo. 18. «il. Vii— l. lw.

ktujuik iv. yyfln- s. il.

-la lo4. parga s. o. yi.

-la ». 1d4. /îCfl.1

» S. 7. ID. lö. Ol. SWI— 1. ItH».

ta/> 149-50. pe:: 150.

* 7 * _7 « 1 t\
tapkid s. 149. /jçn- S. 21.

ma/ai s. 8*. ^r/rt«i 46.

majeg 14. 26. 28. 86 7. /n« 22.

mfl/çj/ S. 14. 26. 28. 86 -7. s. 22.

manara 124. 7)2/5« XXIV.
• » * TTm

K
tJi XXV. pS^ztrt- 150.

«i/yçr s. 25. pints 7. lo. 19. 34. 91.

mpi- 21. pirifs s. /. Id. 1». o4. af 1

.

mot s. 149. piäkjftat- 4b.

muder s. 24. pfz$rt- loo.

mudor 24.
J vvr i!i

yjort s. XXIII.

mw/fo 17. 19. 27. 88. pokfsi 97.

mugor 25. pokfti-arna 43.

WM/ÂTf s. 58. 7>o»i, s. 22.

mi/ft 149. 7?o«- 21.

wwn- s. 21. pon 8. 21.

wtt««o 24. 88—9. ^os/îi 97.
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puk- 150.

puk- s. 150.

pukon 150.

pukêon-nincU 43.

pum> put) 22.

pun- 21.

puni 21.

/wr/ XXV.

puto 46.

_pwitj i 150—1.

rinn s. 22.

-*« 154.

-sa s. 154.

*a</«fca 124.

san 96.

sa*'/* 7. 24. 31. 92. 136.

sarba 92.

aer s. XXIÏÏ.

*fii 21.

sen s. 21.

*ç»/r 2. 4. 14. 16. 17. 30. 93.

smn, tsiil 2. 17. 30. 92—3.

tffUiljk, tsuHèk 13. 17. 30. 93.

sirfsik s. XXIII.

sofprol, sofprou 63.

«rfn/ s. 117.

#U0O?i 13. 14. 27. 93-4.

augon s. 13. 14. 27. 93-4.

sukar S. 95.

sukt'ri 5. 15. 34. 94—5.
v

sukman 13. 14. 19. 20. 28. 29. 95.

sukman s. 13. 14. 19. 20. 28. 29.

95.

sukmanin, sukmanina s. 9o.

sulek s. 100.

*trm-a&, sumen 96.

sundui s. XXIII.

sur s. XXIII.

«usa* s. XXIII.

sutini 117.

«aitan 9. 20. 25. 96.

sam s. 151.

kam, £«men 151.

rfarWtfi 5. 14. 19. 26. 97. 130.

kakka 7. 31. 97.

kekit 97—8.

kepis 54.

kepis s. 54.

*/rj 14. 19. 34. 35. 98—9.

kerol s. XXIII.

teti 5. 9. 32. 33. 99.

rfçfcjti s. 97—8.

keljk 13. 30. 99. 137.

kep 102.

%>, s. J02.

siï 3. 18. 33. 99—100.

Hn- 102.

tfr XXII.

kir s. XXII.

iii XXII.

kiz s. XXII.

*or s. 101.

sor- s. 1. 3. 14. 28. 29. toi.

xorfoii, forf/f* s. 5. 14. 19. 26.

97. ISO.

£u//Jt 3. 14. 100.

.Mo 1. 4. 14. 17. 100.

kuhorini 10 1. 131.

sumori. fsumori 34. 119.

«i/r- 1. 3. 14. 28. 29. 101.

si/rf s. 14. 19. 34. 35. 9S—9.

139.
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turlo 14. 17. 19. 27. 28. 102. 130.

Sabala 10. 15. 17. 26. 27. 103.

Salmia s. 10. 15. 17. 26. 27. 103.

Sat 5. 103—4.

èafâa 5. 104.

Say 15. 17. 25. 104.

àilan, Sjlan 5. 28. 31. 104.

Sipkan XXII.

i$d XXII.

*id s. XXII.

Hgirf- 25.

Sigiti- s. 25.

ëtnfr 22.

Àton/t/ s. 21.

Sumot 7. 15. 19. 105.

Sunit 21.

£u
(
/tfo 5. 104.

taba 75.

ta*a, *a#a 9. 13. 25. 27. 105.

tamak 92.

tamasa 110.

tona ('band') 106.

taenia ('gurt') 105-6. 131.

tasma s. 105 6. 131.

tatin, tatu 51.

tay, tâvu 16. 17. 106.

tazaU XXII.

/^jfcj 9. 32. 33. 107. 137.

tirpjtä 9. 18. 24. 25. 31. 34. 107.

129. 137.

tipir 10. 30. 107—8.

tß 7. 15. 30. 108.

tik 152.

//.v s. 152.

totia- s. 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111.

truba s. 58.

tui ('fest, schmaus') 108—9.

tui ('messing') 5. 14. 108.

tuktàfti 5. 7. 12. 17. 28. 31. 109.

tulup, tutuup 17. 109.

tumoSo 16. 110. 131.

tunal- 21.

tunal- s. 21.

tund- s. 21.

tun s. XXni.

tursko 1. 110-1.

farfo 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111.

tut 8. 7. 15. 30. 108.

tuèmon 15. 20. 27. 111— 2.

tufliko 1. 12. 110-1.

t&akmini s. XXIII.

(Sana, (Sapa 21. 23. 26. 27. 112.

(Sin S. 22.

tSiV 22.

ftfa&ajfc XXIII.

e&abak s. XXIII,

/tfarafcrt 9. 12. 19. 27. 112—3.

137.

fsarla s. 14. 17. 19. 27. 29. 102.

130.

etarkin 12. 17. 19. 26. 27. 113.

fhebet' 10. 113.

esek 12. 32. 114—5.

etibor 10. 12. 27. 31. 115.

eSija XXII.

fSikiS, eêikjk s. 152.

«in- s. 102.

etip, e&ipan s. 10. 12. 33. 35.

115. 129. 139.

fsipf 10. 12. 33. 35. 115. 129.

139.

"elle 115.
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fsolmar s. 7. 12. 17. 27. 28. 116.

fsohnor 7. 12. 19. 27. 28. 116.

fSubor 115.

tiuk- 116.

f&ulgcs, (àugles 117—8.

tiulka, fhdko 27. 28. 118.

fêulki ». 118.

ßwfo* s. 118.

réunion s. 12. 19. 20. 27. 118.

fêumon 12. 19. 20. 27. 118.

fhtp 153.

(sup s. 153.

au/H 12. 32. 119 -20.

m&o 24.

urf- 24.

s. 24.

tu*/» 10. 29. 120—1. 130.

ugi 6. 24. 25. 30. 121. 129.

uBo 1. 4. 7. 14. 27. 122.

ulyb-turum 122—3. 131.

m/wio 1. 17. 19. 27. 29. 123.

ulmö s. 1. 17. 19. 27. 29. 123.

uloèo 16. 123-4.

una s. 21.

una 21.

urobo 10. 29. 124.

uslom 14. 124.

w.sfo 125.

14. 126.

wsêe 14. 16. 125.

itarm-, varm- 126—8.

vehii s. 97.

vekfii s. 97.

verns 3. 16. 19. 31. 128.

*rccä 153.

-vi, -t$ 153.

-vi, -/;//, s. 153.

vir-njtial 44.

r/n 22.

rot» s. 126.

ron s. 22.

vordi&kon-ninal 43.

rosf- s. 14. 126.

rugf 25.

ru$r s. 25.

zur-muÀ XXV.

Andere finnisch-ugrische sprachen.

Pinnisch (fi.), estnisch (est.), mordwinisch (mord.), lappisch (1p.),

tscheremissisch (tech.), ostfakisch (ostj.), wogulisch (wog.),

magyarisch (magy.).

acsari magy. 66.

acta, adä mord. 90.

oga techer. 38.

a.ida tscher. 90.

-ak tscher. 37.

aha mord. 38.

akesa magy. 122.

aUa mord. 122.

alaSa mord. 124.

ala-Sa tscher. 124.

alma magy. 123.

al'o tscher. 67.

ampua fi. 24.

atulan mord. 25.

antaa fi. 25.

a-na techer. 23. 39.

arjsör tscher. 23. 40.

ar magy. 127.
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am tscher. 84.

araßa tscher. 124.

aratni magy. 41 — 2.

arba ostj. 124.

arlan moril. 42.

aukea fi. 126.

am mord. 36.

qtiijïà ostj. 124.

içlchSr/ wog. 122.

ïf-fntêsti wog. 25.

tçrgl-kirè wog. 41.

tfjmp wog. 124.

tatfam wog. 121.

Hßa tscher. 36.
.

HyyH tscher. 39.

ä t)g*s<>r tscher. 40.

HM tscher. 38.

HrH kH tscher. 41.

HrlHn tscher. 42.

Hr/'iH tâcher. 43.

badne Ip. 22.

bagje lp. 22.

haiduz mord. 49.

birsony magy. 50.

haza mord. 52.

bäna lp. 21.

begy magy. 47.

borju magy. 9.

borsö magy. 9.

boszorkany magy. 52.

buga magy. 88.

busz magy. 50.

huihît mord. 46.

buz magy. 50.

ßi tscher. 153.

ß.tj-pi fh tscher. 44.

ßi-mä tscher. 128.

ßitfffj tscher. 22.

cogajem ostj. 152.

ciki-ima ostj. 152.

caoka magy. 112.

cuvkket lp. 153.

c'eb'äf mord. 114.

térfm mord. 54.

téotinar mord. 116.

îéu-tc mord. 120.

trfuHr mord. 94.

èana tscher. 23. 112.

carlin tscher. 113.

tftidfcrt mord. 112.

èenk ostj. 22.

cewér tscher. 114.

èok tâcher. 115.

ïcohnar mord. 116.

èokmâr tscher. 116.

ôomân tscher. 1 18.

èôgâs tscher. 152.

bàwà tscher. 116.

ôuèû tscher. 120.

èulkâ tscher. 118.

cumur tscher. 119.

èuwar tscher. 115.

duxman. rfuZmon mord.

112.

-e magy. 148.

eke magy. 38.

em tscher. 55.

enä- fi. 21.

ëne ostj. 21.

éner, eraér tscher. 56.

enerèâk tscher. 57.

ctjlutj wog. 57.

erikser tscher. 57.

9fv'ä' mord. 127.

-ZsJca tscher. 59.

ôfv'H mord. 127.

facsar- magy. 150.

fej magy. 22.

fekünni magy. 150.

fene magy. 21.

fbg magy. 22.

fonni magy. 21.

£0 magy. 22.

gomba magy. 59.

gyékény magy. 96.

harioB magy. 74.

bir magy. 62.

huone fi. 21.

xaint ostj. 77.

xân ostj. 81.

xân wog. 81.

Xaràjnut ostj. 85.

*XQrèx$i wog. 84.

xänt ostj. 77.

+^fC3 ostj. 71.

XÔ na tscher. 83.

xoraxsi ostj. 84.

%ymp ostj. 24.

Xamp wog. 24.

üa mord. 63.

im-jom, jlm-jom wog.

65.

in magy. 21.

Hnär wog. 56.

Inar ostj. 56.

ine mord. 21.

înlci wog. 57.

into ti. 24.
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igk wog. 57.

if tscher. 74.

w, iê tscher. 74.

rsüfr tscher. 74.

iz-ä-rnä tscher. 48.

ie tfgä tscher. 57.

i{Un ostj. 96.

imin tscher. 64.

itào0m tscher. 60.

jakän wog. 96.

jäni, jänu wog. 21.

jikan ostj. 96.

jimläii wog. 55.

jomze tscher. 66.

joru est. 62.

jula tscher. 63.

juoru fi. 62.

kaèakâ tscher. 73.

kac'e tscher. 71.

kajôk tscher. 75.

kal[m mord. 79.

kilym ostj. 79.

kälym wog. 79.

kan mord. 82.

karaa tscher. 68.

kartano fi. 69.

kata mord. 73.

ka/èaga mord. 73.

îhjsm wog. 85.

käßän tscher. 66.

kü n'f&r tscher. 68.

Wûpàn wog. 66.

keban ostj. 66.

kocske magy. 73.

kdte. kelda tscher. i.

kere mèt tscher. 72.

ka'ldäS, keldém tschr.

80.

I&rmayks mord. 83.

kîrrska tscher. 75.

Hètâ'Smâ tscher. 43.

ïkhçsèm wog. 85.

kikàn tscher. 149.

koy-ärnä tscher. 43.

korndô tscher. 76.

kb m dzà tscher. 83.

konak mord. 83.

koro magy. 84.

kbuman mord. 85.

kuda- mord. 78.

kumôltâm tscher. 147.

kunda mord. 76.

huohn wog. 85.

kuéai ostj. 86.

kütiüj wog. 86.

kuMna ii mord. 85.

kymi fi. 147.

Ufas mord. 68.

fopyr ostj. 114.

kefas mord. 68.

kerjmof.movâ. 73.

fer ostj. 99.

lap magy. 149.

lap tscher. 149.

lappea fi. 149.

lapsax ostj. 149.

lapé mord. 149.

laptsdk tscher. 149.

mm tscher. 38.

lampa-xo ostj. 151.

. ma iäk tscher. 87.

man-, mon- ostj. 21.

manne- 1p. 21.

mantere- fi. 24.

man tscher. 142.

mäti fi. XXV.

ihene- mord. 21.

mennä fi. 21.

menni magy. 21.

www-, min- wog. 21.

mS.yïîC tscher. 88.

modo tscher. 149.

moklakâ tscher. 88.

mong'a tscher. 89.

moij(ßr tscher. 25.

mu ôà tscher. 149.

mugoro tscher. 88.

muklé tscher. 88.

murja tscher. 89.

müma tscher. 128.

nnmij- techer. 89.

oarbben lp. 127.

*0(jr wog. 127.

odosa ostj. 124.

ox&ii wog. 122.

oitf tscher. 79.

o-km tscher. 122.

olen tscher. 68.

olmœ tscher. 123.

olon tscher. 79.

ölyö wog. 124.

onki fi. 25.

ontasty- ostj. 25.

o-ntska tscber. 59.

ot/yu tscher. 25.

om tscher. 84.

orawa tscher. 124.
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örop wog. 124.

orpana fi. 127.

ihii ostj. 127.

oalâm tscher. 125.

oslym wog. 125.

owdà tscher. 89.

à tscher. 86.

tscher. 86.

bYAer tscher. 56.

pacïa ostj. 52.

pa%ra tscher. 49.

pakor mord. 49.

pan-, pon- ostj. 21.

panna fi. 21.

tpaiixwin wog. 21.

pa-raon tscher. 50.

iparvej mord. 50.

panona tscher. 52.

pasb tscher. 51.

paéar ostj. 91.

pasär Wog. 91.

paëkuâd tscher. 51.

pazä mord. 52.

îpqlts wog. 49.

îpnU wog. 150.

pää fi. 22.

payor tscher. 90.

pfyçà ostj. 52.

ïpi'uï, tpâùk wog. 22.

pöijk, puyk wog. 22.

pâryà wog. 91—2.

pe mord. 22.

peni fi. 21.

fen, fjc,f, pej, f,ev

moid. 22.

peyfc ostj. 22.

pes, pësi OStj. 150.

ip$cd OStj. 150.

pàotiti* tscher. 45.

pdoZJur- tscher. 150.

pâ§ tscher. 50.

pjsd ra tscher. 47.

pihlaja fi. 91.

pü fi. 22.

fiiAä mord. 21.

piaär mord. 91.

pizl'e tscher. 91.

^poo^aj lp. 150.

pokrô, pukrö tscher.

49.

pon-, pun- wog. 21.

pono- mord. 21.

panna- lp. 21.

portât, puTtat ostj. 21.

poro fi. 150.

pù& wog. 52.

poàana tscher. 52.

potana tscher. 48.

pöeaök magy. 45.

po-kèn tscher. 150.

pun- tscher. 21.

pun- wog. 21.

punoa ti. 21.

punyt- ostj. 21.

pum lp. 148.

purnu fi. 148.

pusertaa ti. 150.

putti tscher. 150.

pii tscher. 22.

pücke tscher. 47.

piiyj,, tscher. 48.

pii kt-t scher. 150.

pütnik tscher. 46.

qosman, qosmen wog.

85.

riihi fi. 22.

ruS-ärAä tscher. 43.

saßalä tscher. 103.

sa in tscher. 100.

sam lp. 161.

tiämm, »ämmä lp. 151.

san mord. 21.

sarpa laê tscher. 101.

sarlo magy. 103.

savu fi. 22.

tscher. 113.

säkyak ostj. 152.

säpäle fi. 103.

säräs tscher. 113.

sem, semin tscher.

151.

tstilkw wog. 22.

sep ostj. 54.

seskä tscher. 97.

ï&9wlcnUjn ostj. 95.

sàfàr tscher. 94.

sierä wog. 99.

sikijak ostj. 152.

sipale fi. 103.

sola tscher. 100.

sörtni ostj. 97.

sorwalem tscher. 101.

sous ostj. 54.

Uhxwênt wog. 96.

suxmen wog. 95.

sukor tscher. 95.

sukman ostj. 95.

su làk tscher. 99.
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auman mord. 96.

suona lp. 21.

suoni fi. 21.

sürtni ostj. 97.

suukko fi. 153.

suuttua fi. 117.

azâm inagy. 96.

szél magy. 100.

szombat magy. 105.

éagyak wog. 152.

saska tscher. 97.

iÂtrmtal wog. 151.

Bäkijäx wog. 152.

Hähtä/i wog. 96.

&äper wog. 114.

kepe, Sepä mord. 54.

tîêp wog. 54.

kaman mord. 96.

sôgot ostj. 98.

têuêâ mord. 120.

êukoro mord. 94.

êugtortaxti wog. 25.

èabalâ tscher. 103.

sarçk ostj. 22.

Satok- tscher. 104.

èatémù tscher. 43.

tsrm wog. 93.

sakujax wog. 152.

Se'tUk tscher. 92.

$êppia'las tscher. 153.

sogân tscher. 94.

sortne wog. 97.

•vu tscher. 93.

awßuS tscher. 54.

hixi wog. 117.

sulan tscher. 104.

Snlék tscher. 93.

àumat tscher. 105.

èupsalam tscher. 153.

StcSih' tscher. 93.

siin tscher. 21.

tahk est. 152.

tahko fi. 152.

taine, tainehtia, taino

fi. 21.

tampa ostj. 151.

tun wog. 21.

tan, tscher. 53.

taaiyia mord. 106.

tasma tscher. 106.

tau- tscher. 107.

täyä tscher. 105.

tengely magy. 107.

terke tscher. 107.

têkkrtsê tscher. 109.

têlàk tscher. 109.

td'èman tscher. 112.

tip tscher. 22.

toj mord. 109.

toj tscher. 108.

tomasa tscher. 110.

ton, tön ostj. 21.

tortâ tscher. 111.

toi tscher. 162.

tô magy. 22.

taäygä tscher. 112.

taärlän tscher. 113.

twßer tscher. 114.

ta90fk, tscher. 116.

tsj-yàk tscher. 152.

ted-lka tscher. 118.

U&m&r tscher. 119.

tsipu mord. 116.

tsbk tscher. 115.

tsupu mord. 1 16.

tiutsu mord. 120.

tuluk tscher. 109.

tuô tscher. 108.

hihnan mord. 112.

Hukmên wog. 112.

tyvi fi. 22.

£apàl ostj. 153.

tàû ktâë tscher. 117.

u per tscher. 62.

uma mord. 24.

umla tscher. 62.

üna ostj. 21.

unâ tscher. 83.

undur tscher. 77.

+urglé wog. 42.

uiva mord. 127.

usta tscher. 125.

usman, usmén tscher.

85.

usmén tscher. 62.

ümör tscher. 61.

iitj(jja tscher. 61.

+va'l wog. 153.

vœkka lp. 153.

väki fi. 153.

vävy fi. 22.

vog ostj. 153.

vei ostj. 153.

vet], von ostj. 22.

ri mord. 153.
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vö magy. 22.

werçe tscher. 22.

wi tscher. 153.

wûma techer. 128.

zseb magy. 54.

iepe mord. 64.

-a 148.

(iBi 10. 36. 136.

aga-duj 37.

iwa 2. 9. 37.

a*i 9. 25. 38. 136.

-ax 37.

ajua 10. 14. 26. 90.

amak 2. 38.

aman 2. 38.

an 148.

awi 20. 25. 27. 39.

130.

anzfr 4. 15. 18. 20.

25. 30. 39. 130.

appa, appaj 10. 14.

25. 40.

arak, äräk, erek 31. 40.

«rfm 127.

arlan 17. 20. 27. 42.

anàa, arna, mît' 24.

31. 43.

éox- 116.

èokmar 7. 19. 27. 28.

116.

èulga 27. 28. 117—8.

^ujnan 12. 19. 20.

27. 118.

-<> 148.

-ex 31. 37.

WtärZak 2<». 56. 130.

136.

Tschuwas8isch

.

ynör 3. 18. 20. 31.

33. 55. 130.^ 4. as. 59.

eMt? 5. 14. 28. 33. 59.

xalal 17. 27. 67.

Xat 13. 18. 25. 67.

XU(W, xuj'to'z'î 12. 25.

30. 31. 70. 136.

X/iwr 27. 61—2.

xojga 81.

xolà 81.

xolym 13. 17. 19. 30.

79.

xorax 84.

X°oa 28. 77.

X"na 4. 26. 81. 82.

X^no**)-, xïnD?r>
1^-

18. 23. 28. 30. 34.

77.

Xujli 13. 14. 30. 78.

Xuiïan, x-ulten, xoïlen

18. 30. 31. 67.

xamla 62.

Xiin 13. 20. 29. 81.

130.

xura 84.

Xurama 1. 13. 18. 26.

84.

xurban H3.

Xn/an 13. 16. 20. 26.

86.

Xuza 13. 16. 27. 28.

29. 86.

xyrs' 2. 14. 18. 30. 74.

far 143.

X<>é 3. 13. 14. 33. 74.

im 32. 55. 131.

im-ju,m 55. 64— 6.

im-z'am 55. 65.

irjaa 9. 24. 31. 32. 57.

131. 136.

irikser 4. 14. 32. 33.

57. 131.

jaèka 13. 15. 37. 61.

jjDem, idem 4. 9. 19.

33. 60.

jSran 2. 4. 13. 18. 28.

30. 63.

jomx'e 64. 66.

juBa 2. 10. 13. 64.

jum 64-6.

jilz'9 2. 4. 13. 16. 32.

33. 66.

jyla 17. 63.

kanan 2. 10. 20. 25.

27. 66.

kadan 2. 9. 70.

ka.n/a 26. 73. 130.

kajik 14. 26. 30. 75.

kanzjr 2. 4. 16. 20.

33. 68. 130.

karas 18. 27. 68.
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haroa 2. 9. 26. 27. 69. p&riiä 148. sjv 2. 17. 30. 92.

140. pijicj, Pi»'** R. 1*2. augan 18. 14. 27. 94.

harii 3. 34. 74. 14. 31. 32. 44. 181. auxman 13. 14. 19. 20.

kigén 148. 136. 28. 29. 95.

Idi 51. 131. pifcS 7. 15. 18. 31. 32. sum 96.

Iin 3. 7. 20. 32. 71. 91. 130. ayvlyx 18. 17. 30.93.

131. pfùzîroa 150. ayvayr 2. 4. 14. 16. 17.

kiremel 72. piru 9. 80. 93.

konci 12. 24. 28. 88. pffskf 12. 30. 46. sarfh 5. 14. 19. 26.97.

komm 7. 10. 19. 28. pfzara 5. 8. 16. 28. 47. äarmfs 142.

29. 35. 57. pooana, punana 10. éavrasa 9. 19.27. 112

knSman, kuaman 5. 19. 47. —3.137.

28. 29. 62. 85. porza 9. iem, êcm,t, èetmn 151.

kun»? 10. 23. 28. 29. poa- 8. 51. ieéke 7. 31. 97.

30. 35. 76. poaktf 8. 14. 18. 32. Ho'd 5. 9. 32. 33. 99.

kûndelân 5. 10. 31. 51. 131. 131.

71. pozu, puzt 1. 8. 15. Sit 3. 18. 33. 100.

kütmer 149. 30. 50. tirorn 143.

kntne 7. 9. 18. 31. 34. poS 8. 14. 28. 50. sjf/x 18. 30. 99. 137.

79. pozi 150. ètmtr, «f«w»r 34. 119.

top 149. jmom 150. âola 1. 4. 14. 17. 1(K).

to 16. 123. pukra 1. 8. 28. aor 1. 3. 14. 28. 101.

-IIa, -Ik 154. pulüfr 4. 8. 9. 17. 28. &nkk<*r 5. 15. 34. 94.

majah 14. 26. 28. 87. 30. 49. sulfk 3. 14. 100.

molGatè 73. purzfn 8. 16. 31. 49. *tir/ 1. 3. 28. 101.

mW! 88. puz'ana 4. 8. 16. 26. «urta 14. 17. 19. 27.

tnnkla 17. 19. 27. 88. 52. 29. 102. 130.

mutiDz'a 24. 88. pürüa 7. 15. 19. 34. éùk 97.

muija 14. 19. 89. 91. 130. aüpaä 54.

nhmr 19. 24. 32. 34. p^D-, pût- 8. 10. 33. 4«r«, hdra 14. 19. 34.

89. 131. 45. 35. 98.

OBÎD'a 5. 10. 89. 136. p^'h' 8. 9. 34. 48. sabala 10. 15. 17. 26.

ODlm 10. 29. 120. 130. pVttfk 24. 33. 46. 27. 103.

pagar 7. 9. 25. 27. 90. p*z'ere 8. 16. 33. 47. sah'Za 5. 104.

pargâ 5. 91. -sa, -se 154. Sat 5. 104.

ipèzi 150. $#«3*7.24.31.92. 136. Sav 15. 17. 25. 104.
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fyoz'n 5. 104. toSnmn 15. 20. 27. fàiïffiiï, W*\DZn 12. 32.

sumat 7. 15. 19. 105. 111. 120.

èylan5. 15. 28.31. 104. taj ('hochzeit') 109. uk&a 1. 4. 7. 14. 27.

taca, tava 9. 13. 25. tuj ('messing') 5. 14. 122.

27. 105. 108. uima 1. 17. 19. 27. 29.

tamala 110. /«rua 1. 9. 19. 27. 28. 123.

tan 53. 29. 111. urjef 6. 24. 30. 121.

tav, tavu 16. 17. 106. tuè 152. urapa 10. 29. 124.

tetjnd, tifjGdl 9. 18. 24. tsaean 9. 25. 96. uslam 14. 124.

31. 34. 107. 137. Marian 12. 17. 19. 26. usta 125.

Hêë, tûs 7. 15. 30. 108. 27. 113. us- 14. 126.

130. fhßd 10. 12. 33. 35. ÜV9 13. 32. 60.

tired 9. 32. 33. 107. 115. vimä 3. 16. 19. 31.

131. 137. fèakeé 152. 128.

tÎBÎr 10. 30: 108. muer 10. 113. vi&te 14. 16. 125.

toi- 8. 52. téup 153. r/r- 16. 41.

torfêka 1. 12. 110. fiiU 12. 32. 114. vîj 153.

tnUnr 1^3. flfaiwi 21. 26. 27. 112. vonôej 153.

tnxl(Uê,tjxla,Dz'f 5. 12. 130. ôwi^r, ywwr 34. 61.

17. 28. 31. 109. tëiBar 10. 12. 27. 31.

tnfrx 17- 109. 115.

Kasantatarisch.

adym 121.

akèa 1. 4. 76. 122.

alaéa 123.

alaàa 123.

alma 1. 76. 123.

ant 81.

apa 40.

araky 40.

arba 124.

argamak 124.

aalam 124.

as 37.

atla- 120.

atna 43.

azbar 75.

äbej, âbî 36.

äc- 126.

aèe 2. 4. 66.

äidä 90.

äläk 92.

ämäl 92.

änej, ani 36.

ärlän 42.

ät€|j, äti 36.

bagyr 90.

bajtak 71.

bakra 1. 49,

baldyz 4. 49.

bas- 51.

basyu 1. 50—1.

baja 4. 52.

bet- 45.

boröak 9.

bök- 48.

böröö 91.

bötnök 46.
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Vktiîan fl4oujau Oi». imo-äk •> 4«iragaK on, IHmSt 1 1 tlKlT|a8 Ho.
KnVÜTi 1 MlDUKan i •vk i<n *U)lTj oy. Kiramat i ù.

i -yi a r»7 J. O/l 4QlTjsez £A). otj. Kina z. o».

oyioyiayK *±o. iroKsez f. o/. Kitan ä. il).

Dyzau vj

.

lBUÖ 1 lO. Koaa 4 o.

caK- 110. inlHai» imjaioar- iiii. Konaoz 4. il.

cariaK no. jar- Korman oo.

cauaK .
* /

.

jm Ly i. kJ . lui, KorsaK r> 1 .

XSifIrS 119cauKa 114. jauiyK o. luu. Koza oo.

ceoes ilo. jigerme i-to. Kocar i<>/.

Xît\Sv* 1 1 Q(Jluar li. O. iikSn Ofi Irvitä 7QKOlia 4

ciKman où. iii 4 44 1(1(1
JU. O. JO. 1W. KunaK oi,

coigau ii/. jiTja ui, kunyc ^.>.

cuKmar 110. juuiQi lia. Kura o -4.

CUK 11*1. ink Q7JOK »/. Kyiyc o.

cyuar ilo. IroVk «1KaD Oi. Kyz 14. >.

H a era 111aaga iii. kaba 75A.cl L/C» 1 i». m ai air V17majaK o<.

J.n OIaan oi. ViiMut ft tKagaz o i

.

manara îz-t.

Hnn-crl 111aauyi iii. kainir 7(1 mj1KX oimiia8

ClUnlllilll 111. Ka*©y • e*» morga n\t.

uuuuruB lvi), IröltA 7 1 munca oo.

Ana 1 1 1aus iii. knlni Ml&uim oi. nit>cra 114mrga 1 10.

rltrv 1 1 1ayr 1 1 1

.

aaliU IVO. no*n 1 On,osia i z.y.

ujjir oo. kftlnak 7n xx in I o^OC 11). liO.

gomoa oo. kolirm 70 ritnö 4 19«oma o. i^o.

gumor 61. Van MlJlUXt OI. pagamonr 4'».

-e-nHok HOxnoar dz. KariiK. o t

.

paiaa -a>.

vh Ia m I lfflVflYYlfi ft*lKill ilLLlU 1. OI, puKG *tO.

xara^j £. /*t. RttgiHIl OU. picKa ti>.

xoza rV). IrävSa l\ftKaraz oo. pnta -to.

ie 4. oy.
Lal: o/l rlKaga äo. /o.

_ ai"; IKIposoj 151.

idän 4. 33. 60. kejäu 3. 74. puta 46.

igen 37. kejek 75. pyèky 46.

ijär 3. 55. kibän 2. 60. pyjala 46.

ik- 2. küen 3. 71. pyàkylda- 46.

im 55. kili 2. 68. pysy 151.
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aadaka 124 tamasa 110 tôè 108

sana- 90 taama 100 tugyz 143.

saTjrau 63. tau 106. tuj 109.

san 2 92Olit 14 4mi% %-* md • täkä 105 tul- 52VIU %J md •

8aulyk 93. tämäke 92. -uk, -Ok 37.

sausyz- 2. 4. 93. tarta 1. 111. ur- lo. 41.

sänäk 92. tärtöskä 1. 110-1. mjyrÖak 20. 56.

sugan 94. tin, 53. yzan 2. 4. 23. 63.

sûre 98. toi 109. iau 99.

taba 75. tööö 120. fcola 63.

Indoeuropäische sprachen.

(Russisch unbezeichnet.)

ämä£ np. 15. Ka.itA.vb 79. eyKManum 95.

arwäd osset. 127. ttydpu 77. cyAOv, cyAOKb 100.

arwäde osset. 127. mac arm. 15. cyxapb 95.

berîàem pcrs. 49. MdHKb 87. tuafaua, \ua6a.\Ka 103.

brätar- aw. 127. mai/üklia skr. 87. samba pers. 105.

dycb 50. më% np. 87. vicöaAKa 103.

dmeGh 54. më* osset. dig. 87. senmbe pers. 105.

if^ftrt asl. 58. ml% osset. tapr. 87. täsma pers. 106.

(ßrdm litt. «9. Atyna 58. mâc.m 106.

yôhii nsl. 5S. «m pers. 89. mccbMtt 106.

jyfti 58. nTmda 89. mpyöa 58.

tyOxa 58. vaput 91. Hyoafmii 115.

b. 58. oaßßarov gr. 105. WJAOKb 118.

KllÖUHb 07. cyttMÛWh 95. j^ib, jphä 54.

Arabisch.

abïd 122. xatt 123. takja 123.

alabid 122. kettän 70. §eb 53.

arak 4 1

.

täkiat 123. $ejb 53.
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Berichtigungen.

s. 3 z. 12 V. U.: cniiv lies 9när.

n 7 9 v. o.: t&ekmar >*

r 8 r 2 piozej pi^'zej.

" 15 >• 16 v. u.: breicheisen brecheiseii.

r 27 r 18 • Xjhar f» tisar.

r 31
r>

10 v. 0.: teggal, tiygol
>i

teyojl, thjaal.

r 35 3 •

r?
• knmBa >•

53 r 14 • vgl. Ahlqv. r vgl. tschuw. Ahl^v.

- 68 •* 6 •

r olon olen.

68 r 17 r : weite'] weite', Radl.].

- 94 r 2 •

r vgl. Ostb. vgl. kas. Ostr.

•• 104 12 r : m/m ia/Aa.

v 148 - 5 magy. -e magy. -e, wog. -u, -ä
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Vorwort

Die vorliegende schritt wurde schon im jähre 1893 als acade-

mische abhandlnng veröffentlicht. Es war ursprünglich meine absieht

gewesen derselben eine vergleichende mordvinisch-finnische lautlehre

und etytnologie folgen zu lassen, wonach das werk in einer so er-

weiterten gestalt in den Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

erscheinen sollte. Weil ich immer hoffte das mordvinische material,

besonders in lexicalischer hinsieht, auf einer neuen Forschungsreise

noch ergänzen zu können, wurde die ausführung dieses planes an-

fangs deswegen auf mehrere jähre verschoben. Nachdem ich dann

auf einer vierjährigen reise in den jähren 1898— 1902 u. a. auch viel

neues material unter den mordvinen gesammelt hatte, haben andere,

auf das ganze finnisch-ugrische Sprachgebiet gerichtete Untersuchun-

gen mein intéresse in ansprach genommen, welche auch am besten

geeignet zu sein scheinen die geschiente der betr. sprachen aufzubel-

len. Somit sehe ich mich veranlasst jenen ursprünglichen plan end-

gültig aufzugeben und die „Mordvinische lautlehre" allein in den Mé-

moires erscheinen zu lassen.

Wenn ich bei der abfassung dieser arbeit das mordvinische Sprach-

gebiet so gut wie jetzt gekannt hätte, so hätte dieselbe natürlich an

genauigkeit gewonnen. Indessen scheint mir auch jetzt die auf grand

meiner damaligen kenntnis des mordvinischen gegebene darstellung

die hauptzüge der diabetischen und mundartlichen lautentwickelung

zu enthalten, und die Schlüsse, zu welchen ich in bezug auf die mord-

vinische Ursprache, das „gemeinmordvinische", gekommen bin, wer-

den durch das von mir später gesammelte material an sich nicht we-

sentlich beeinflusst. Während der langen Zwischenzeit hat indessen
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VI

die finnisch-ugrische Sprachforschung gewaltige fortschritte gemacht,

und selbstverständlich wurden jetzt auch in dieser arbeit manchmal

neue gesichtspunkte sich geltend machen und eine andere form der

darstellung bedingen.

Ich beschranke mich hier darauf die wesentlichsten berichtigun-

gen nach der seitenfolge mitzuteilen. Es dürfte sich fur den leser

empfehlen die betreffenden stellen in dem ursprünglichen text sich

anzumerken und dann bei dem gebrauch des buches immer das un-

ten folgende Verzeichnis der berichtigungen zu berücksichtigen.

Helsingfors den 21. October 1903.

Dbb verfasse ß.
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Berichtigungen

S. 3, § 2 sind die angaben über den lautwert gewisser conso-

nanten folgendermaßen zu berichtigen und zu ergänzen:

Die mit it, p, t, %, f, s, S bezeichneten laute sind in intervoca-

lÎ8cher Stellung, desgleichen vor vocalen, wenn sie auf einen nasal,

eine stimmhafte liquida (l, r), v oder j folgen, geminaten, deren

beide componenten kurz sind.

Die von mir in dieser arbeit, sowie in den von mir bisher

veröffentlichten mordvinischen texten, befolgte tranascription ist so-

mit nicht streng consequent. In den erwähnten fällen wäre statt k,

Pf ti Xi f} s
i
& richtiger kk, pp, tt

f %Xt ff» ss
i

zu schreiben z. b.

hotta (statt kota) 'sechs', tokkams 'anrühren', tappams ' zertreteu',

kaxxunist, Jcaffdnsst 'beide', kossa 'wo', vaèSa 'fohlen', tetjkka 'marke',

tarkka 'ort', korttams 'reden', aUckine 'niedrig', kanxx'in, kanttin,

genit. v. kaàx, kant 'hanf , kavtto 'zwei', tejttef- 'madchen' u. s. w.

In einfachen stammen kennt das mordvinische nur kurze conso-

nanten. Ebenso kurz wie der consonantenlaut, auf welchen die erste

silbe in den angeführten Wörtern auslautet, ist also z. b. das auslau-

tende k, s, r, n in maksa 'leber', kosta 'woher', karda 'viehstall',

kanda 'umgefallener bäum' (vgl. fi. maksa, kuhta, kartano, kahta mit

halblangem k, s
}

r, n).

Lange consonanten kommen in beugungs- und ableitungsformen

vor. Diesen längegrad habe ich, wie in § 4 bemerkt ist, durch dop-

pelsetzuog des betr. consonanten bezeichnet z. b. vakss postp. 'zu,

an die seite' (illat. v. stamm vaks-), vakatt 'gefasse' (plur. v. vakan);

bei den geminaten mit langem ersten componenten, ist jedoch die
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lange unbezeichnet z. b. kannams 'oft fragen', leutta ablat. v. hud

'haus', lies kanndms, kutta (vgl. fi. kahneksia, kaho mit halblangem

n, t). Nach der von SetälX in FUF I s. 44 ausgesprochenen trans-

Scriptionsregel : „die doppelschreibung bedeutet nie einen quantitäts-

grad, sondern zeigt an, dass der betreffende laut zu zwei verschie-

denen silben gehört", möchte man natürlich auch vaks (statt vakss),

vakal (statt vakatt) schreiben. Es kommen jedoch, wie s. 4 gezeigt

ist, im mordvinischen falle vor, wo die mouillirung erst in der mitte

des langen consonanten, bei dem dentalen verschlusslaut erst mit der

lÖ8ung des verschlusses anfangt z. b. Jcasê 'er wachs', lcutt best, ge-

nit. v. hud 'haus' ; wenn man auch hier das längezeichen anwen-

den wollte, ware also die eigenartige mouillirung irgendwie besonders

zu bezeichnen.

Die zeichen c, c, 5, $ (sieh s. 2) sind in einer folgerichtigen trans-

scription nicht am platze (vgl. FUF 1 s. 34). c wäre mit fe, c mit

tS zu ersetzen, wobei zu beachten ist, dass in ts und t&, wenn ein

vocal nachfolgt, die beiden laute zu verschiedenen ailben gehören z. b.

acan 'ich ausbreite' = aisan (0 at^an), vaéa 'kot' = vafêa (o vaf
{
êa),

aréan 'ich denke' = aM&an (o arf
{
êan), pice 'kiefer' = pitiç (o

pitfiç), penien genit. v. penc 'löffel' = pentS(A (o pent(ê\n). In der

lautverbindnng dz, dz („3, J"), welche im mordvinischen niemals in

intervocalischer Stellung begegnet, ist der verschlusslaut nur schwach

hörbar und wäre als übergangslaut mit kleinem buchstabe über der

zeile zu bezeichnen (vgl. FUF I a. 43) z. b. kar*éi („katyu) 'violine',

pandzan („pan$an u
) 'ich öffne' ; hier liegt eine „affricata" vor (vgl.

Sieteils, Phonetik 8. 157), d. h. die beiden homorganen laute, ex-

plosivlaut und Spirans, (vgl. s. 6) werden mit demselben exspirations-

hube hervorgebracht, weshalb nach dem Vorschlag in FUF I s. 43

karf&i, panfzan zu transscribiren wäre.

S. 6, § 10 wird angegeben, dass die „vollkommenen vocale"

(contr. die reducirten, die gleitvocale) in betonten offenen BÜben, in

welchen sie den schwach geschnittenen accent haben, etwas gedehn-

ter als sonst abgesprochen werden. Es scheint mir jetzt, als ob die

vollkommenen vocale überhaupt immer den schwach geschnittenen
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accent hatten, wodurch sie sich von den BCbroff endenden kurzen

Tocallauten im finnischen und ungarischen merkbar unterscheiden.

S. 8. Betreffs des ersänisehen accents habe ich zu keinem ande-

ren schluss kommen können, als dass die Wörter überhaupt gar keine

feste betonung haben. Ein zweisilbiges wort wird bald auf der er-

sten bald auf der zweiten silbe betont, ein dreisilbiges desgleichen,

bisweilen auch auf der endsilbe, in viersilbigen Wörtern findet man

den (haupt)accent meistens auf der zweiten oder dritten silbe, nicht

ganz selten auf der ersten, ausnahmsweise auf der endsilbe, u. s. w.

Dabei ist noch zu merken, dass verschiedene Wörter im satze oft zu einem

sprechtact zusammengeführt werden, aber auch wenn ein wort einen

ganzen sprechtact ausfüllt, wird es bald so, bald anders betont. Ich

muss darauf verzichten irgend welche näheren regeln für die beto-

nung im ersa-dialect aufzustellen l
. — Es verdient beachtung, dass

eine ähnliche unbestimmbare accentuation auch im BÜdostjakischen

begegnet (vgl. darüber meine darstellung im JSFOu. XXI,», s.

14 f.), desgleichen, wie es scheint, in den meisten tscheremissischen

raundarten, welche Übereinstimmung vielleicht für die frage von

der accentuation in der finnisch-ugrischon Ursprache von intéresse

sein kann.

S. 10 steht in dem vorletzten absatz zu lesen: „Wenn ein mit

einem der betreffenden stimmlosen consonanten [k, p, t, s, ê] anlau-

tendes wort in Wortzusammensetzungen oder sonst in der lebendigen

rede sich ohne sprechpause an ein vorangehendes stimmhaft auslau-

tendes wort anschliesst, so geht der stimmlose anlautsconsonant in

den ihm entsprechenden stimmhaften über. u Diese angäbe bedarf

einer berichtigung. Überhaupt findet das stimmhaftwerden der botr.

consonanten nur in dem falle statt, dass das vorangehende wort,

1 Dio von Wiedemann in seiner grammatik ss. 15. 16 aufgestellten accen-

tuationsgesetzc, von wolchen cm ja auch nach ihm ausnahmen geben soll, sind

ganz willkürlich und unhaltbar. Auch soine behauptung, dass die aus dorn

russischen und tatarischen (resp. tschuvaschischen) entlehnten Wörter ihre ur-

sprüngliche accentstelie behalten, ist nicht richtig.
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resp. das erste Zusammensetzungsglied auf einen stimmhaften con-

sonanten auslautet. Wo diese erscheinung nach vocalischem auslaut

begegnet, ist der auslaut ursprünglich consonantisch gewesen z. b.

pidk-balaks 'brennessel', mazi zavaAä 'ein hübsches schalchen', lèelu-

baijga 'birkenschwamm' (pidî < *pidij, vgl. 3 pers. plur. pnes. pi-

<fix't< *pufij-t, stamm pidh- 'anbrennen'; maéi <*maiij, vgl. ge-

nit. rtia&ijdn; Mu < *Muv, vgl. genit. HehivH, zu vergleichen

§ 71,i,2, auch § 15,2), ëkabavas 'gott', zsmges. aus Skaj und pavas,

mordM. toéfrr 'weizen', vgl. mordE. toviuro id. (éuro 'getreide').

Sonst aber wird dieselbe nach vocalischem auslaut Oberhaupt nicht

beobachtet; sogar erscheint der anlautende consonant nach einem

stimmhaften consoDantischen auslaut stimmlos, falls das erstere zu-

sammensetzungsglied ursprünglich vocalisch auslautete z. b. éel-JH

'dorfgasse' (v. i>eTä, stamm teïd- 'dorf und H 'weg'), par-H 'vermö-

gen, eigentum' (v. para, stamm paré- und H eig. 'tag, sonne'). Ganz

vereinzelte ausnahmen sind die mokschanischen zehnerzahlen fcoiwS-

jemdn (30), nib-getfon (40), kafksè-geman (80), éexksà-jemdn (90),

wobei zu beachten ist, dass im ersa-dialect, sowie mundartlich auch

im mokscha-dialect das erste glied in denselben consonantich auslau-

tet: kolon-gerhe/î, kolmàn-tfemon u. s. w.

Bei consonantenVerbindungen im anlaut werden auch mehrere

cou8onanten stimmhaft z. b. kargoii-gznav 'wicke' (ksnav 'erbse'),

pejel-bzdfi 'messerscheide' (p§ti 'scheide').

S. 12, z. 14 u. lö v. u. ist die Zusammenstellung: mordM. peè

— mordE. pek$, zu tilgen; die Wörter sind nämlich nicht identisch.

S. 15, § 14,7 steht: „Auslautendes h war sicherlich schon in

gemcinmordvinischer zeit in einigen Suffixen vorhanden und tritt in

den jetzigen raundarten unverändert auf (ausser wo es sporadisch ab-

gefallen ist z. b. e Jeg. ramata-no 'wir kaufen' aus ramata-nok)

Die parenthèse wäre zu tilgen; wahrscheinlich liegt in dem genann-

ten fall kein Schwund von h vor.

S. 18, z. 13 v. u. steht: KasanE., zu lesen: KasanM.
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S. 25 ist der dritte absatz zu tilgen. In den daselbst zusammen-

gestellten mord, benennungen für 'gerstenkorn am augenlide', in wel-

chen auch die Volksetymologie wirksam gewesen ist, liegen als zwei-

tes Zusammensetzungsglied sicherlich verschiedene Wörter vor.

S. 28, z. 9 v. u. ist die bemerkung: „Schwerlich richtig", zu

tilgen.

S. 49, § 27,3 steht zu lesen: „Sicherlich sind anlautende c, c

nicht ursprunglich, sondern aus den entsprechenden einfachen Spi-

ranten dadurch entstanden, dass der t-vorschlag aus gewissen satz-

phonetischen Stellungen sich für alle falle festsetzte." Obwohl die

hier gegebene erklärung gewiss für manche falle zutreffend ist, so

kann derselben jedoch keine allgemeine gültigkeit zugesprochen werden.

Über die hierbei in betracht kommenden schwierigen lautgeschicht-

lichen fragen ist zu vergleichen même schrift: Die finnisch-ugrischen

5-laute I 88. 120-123.

S. 30, z. 14 v. o. ist „mPsen. Sâmèrdan" zu tilgen, ähnlich

z. 11 u. 10 v. u. „v. verbum kanfrddms (auch im mPsen. mit g)
u

.

S. 30, z. 9 v. u. steht „(wohl fremdwort)"; zu lesen: (wohl

onomat.).

S. 31 ist in dem ersten absatz das erste beispiel zu tilgen (im

e Kai. piKks liegt ein anderes suffix vor).

S. 31 ist der zweite absatz, sowie die note dazu zu tilgen.

S. 32 ist der zweite absatz zu tilgen.

S. 32, § 29,i wird in der lativform Übergang von einem ur-

sprünglichen v in j nach vorderen vocalen angenommen. Als ur-

sprüngliches lativsuffix ist indessen ein 7-laut zu befrachten : v <^ q,

j < 7, vgl. unten die berichtigung zu seite 45.

S. 35, § 31,2 steht: „Ein solches aus j entstandenes % ist dann

im m PS en. (desgleichen m Alk.) weiter in S übergegangen". Zu lesen:

in ein stark palatalisirtes $ übergegangen.
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S. 36 (im ersten absatz) wird mordM. %t (Sf) = mordE. i(
y ft

in einigen fallen aus früherem *sxt erklärt, was nicht zu billigen ist.

Als ursprünglich ist *jxt anzunehmen: ist im mordM. zu % (,<f)

geworden, wahrend dasselbe im mordE. geschwunden ist z. b.

mKra8nosl. pix'fdms, mPsen. ptifdms, eMar. pUtems, eKal.

fnft'ms 'buttern' < *pij(*)x'tsms, vgl. fi. pyöhtää id. (mord. *pij(&)-

= fi. pyö-, mord. *x't = fi. ht).

S. 36 am ende wird mordE. sufej 'schatten' — anbetrachte

der mokschauischen form Siff, zulf— aas früherem *suFevt erklart.

Das wort lautet indessen in der ersa-mundart im kreis Alatyr, gouv.

Simbirsk, welche ein ursprüngliches ij im wortauslaut bewahrt hat

(vgl. JSFOu. XVII,», s. 9), suteij, welchem mordE. sufej regelrecht

entspricht (j < y).

Zu Bs. 35—38 (§§ 32, 33) ist jetzt Setälä. JSFOu. XIV,», ss.

13, 14, zu vergleichen.

S. 42, z. 12 v. u. steht „zwischen mb und 6", lies: zwischen

mh und m.

S. 43, § 39,4 wird der Wechsel zwischen tjg und v, j durch an-

nähme eines „ausfalls des nasals" erklärt: tjg > g > v; tf§ >• j~>j-

Unzweifelhaft vertritt jedoch v, j einen früheren jy-laut, vgl. jetzt Se-

tälä, Uber einen „gutturalen" nasal im urfinnischen, Festskrift til

Prof. Vilh. Thouisen s. 230 ff.

S. 45, § 41,i. In allen hier behandelten fallen, wo die alte

evangelienübersetzung m, n, n statt v, j der anderen mundarten bie-

tet, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach eine ungenügende trans-

seription vor. Der Übersetzer hat mit m, n das mediopalatale 7, mit

;/' das stark prapalatale 17 bezeichnet, welche laute in der ersa-mund-

art im kreis Alatyr, gouv. Simbirsk, in den betr. Wörtern und wort-

formen vorliegen, wie ich im jähre 1899 gelegeuheit hatte zu con-

statiren, vgl. JSFOu. XVH,3 , s. 9. Die auslautenden ç-laute jener

mundart sind als ursprünglich anzusehen, in den übrigen mundarten

sind sie in v und j übergegangen (tj > v, y >> j).
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S. 49. Zur frage nach dem mouillirten und unmouilJirten s-laut

ist jetzt zu vergleichen meine schrift „Die finnisch-ugrischen s-laute

I", besonders sa. 3—8.

S. 52, z. 5 u. 6 v. o. steht: „êarRka 'nisse', wahrech. aus dem

türkischen, vgl. Kasan-tat. serkä id.
M

, was zu tilgen ist, vgl. Die

finnisch-ugrischen s-laute I, nr. 38.

S. 56, z. 12 v. o. steht „Vor", lies: Von.

S. 60 ist ft. 6 v. o. zu tilgen, vgl. oben die berichtigung zu s. 12.

S. 67, § 69,i,2. Zu vergleichen oben die berichtigung zu s. 15.

S. 71 ist der letzte absatz so zu berichtigen: Der enge vokal i

der ersten silbe ist in einigen mokschanischen formen mit dem nach-

folgenden consonanten umgestellt worden.

S. 74, z. 13 v. o. steht „e <C äK , lies: ä > e.

S. 75, z. 10 v. o. steht „iifce
u

, lies: iske.

S. 75, z. 11 v. o. steht „äffcS", lies: äSfcä.

S. 79, § 68,4. Die mit reservation ausgesprochene Vermutung,

dass die mittleren vocale in der ersten silbe sich Übe rail aus hinte-

ren vocalen entwickelt hätten, ist nicht gutzuheissen ; zu vergleichen

jetzt meine schrift „Die finnisch-ugrischen s-laute I, besondere ss.

1—4. Das auftreten jener vocale hängt in den meisten fallen mit

dem vorangehenden unmouillierten s-laut zusammen.

S. 81, zz. 3—5 v. o. ist zu lesen: Ein solches aus ursprüngli-

chem a entstandenes ersanisches e wechselt in einigen fallen mit i.

S. 81, z. 13 v. o. steht „horizontallage", lies: verticallage.

S. 85, z. 9 v. o. steht „aus älterem vu , lies: aus älterem 7;

z. 12 v. u. steht „tauto8yHabische8 vu , lies: tautosyllabisches tj\ zu

vergleichen oben die berichtigung zu s. 32, § 29,i.

S. 96, zz. 11—13 v. o. Es ist jedoch auch möglich, dass im ge-

meinmordvinischen ein derartiger coiubinatorischer vocalwochsel aus-

serhalb der ersten silbe bestand, wie jetzt in den meisten erea-mund-

arten.
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XIV

S. 98, absatz 2. In fallen, wo die engen vocale in der ersten

silbe mundartlich wechseln (bisweilen geschieht das sogar in ein und

derselben raundart), möchte ich jetzt nicht mehr von der „priorität"

der einen oder anderen reden. Die annähme liegt nahe, dass dieser

jetzt nur sporadisch auftretende vocalwechsel in der mordvinischen

Ursprache eine viel allgemeinere erscheinung war und vielleicht ur-

sprünglich mit einem accentwechsel in Zusammenhang stand (vgl.

meine Ausführungen über den sporadischen vocalwechsel im südostja-

kischen FÜF II, ss. 87—90). Dieselbe betrachtungsweise könnte

auch für die falle von Wechsel zwischen weiten und engen vocalen

(sieh §§ 61, 62, 63, 66) geltend gemacht werden. — Auf diese schwie-

rigen und für die geschiente der finnisch-ugrischen sprachen wichti-

gen fragen hoffe ich anderswo zurückzukommen.

8. 105 ff. (Cap. XXVI) wird in solchen fallen, wo ausserhalb der

ersten silbe nach einem unmouillirten s-laut im mordM. ein hinte-

rer, im niordE. dagegen ein mittlerer vocal begegnet (z. b. mordM.

piza, stamm piz$~, raordE. pizç 'nest' ; mordM. pezï-, niordE. pezç-

Väschen'), für das gemeinmordvinische ein enger hinterer vocal an-

genommen (*pizht-, *pez&-): derselbe wäre im niordE. in einen

mittleren (= mit zurückgezogener zunge gebildeten vorderen) vocal

übergegangen. Wie ich schon in meiner schrift „Die finnisch-ugri-

schen s-laute I" s. 4 anm. bemerkt habe, steht jedoch der ersa-di fi-

leet hier auf einem ursprünglicheren Standpunkt: für das gemein-

mordvinische ist ein vorderer, resp. mittlerer vocal anzusetzen, der

sich im mordM. in einen hinteren verwandelt hat, und das gemein-

mordvinische stand also in bezug auf die vocalharmonie (palatalattrac-

tion) auf einer ähnlichen stufe wie jetzt der ersa-dialect. — Diese be-

riehtigung gilt auch für die daretellung in § 79,i (s. 92) und § 80 (s. 94).

S. 118 f. (§ 98). Die frage nach den accentverhältnissen im ge-

meinmordvini8chen möchte ich offen lassen, vgl. oben die ergän-

zung zu s. 8.
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Erklärung einiger abkürzungen.

mKrasno8l. = raokschaniseh aus dem

Krasnoslobodsk, gouv. Pensa.

mGo rod. — raokschaniseh aus dem kreise

Gorodischtsche, gouv. Pensa.

Dialecte.

(mord. = mordvinisch).

mordM. = mokscha-mordvinisch.

mPsen. = raokschaniseh aus dem dorfe Staroje Pschenevo im kreise

Insar, gouv. Pensa,

m Sel. = mokschanisch aus dem dorfe Selischtsche im kreise Spassk,

gouv. Tamboff.

meistens nach den folk-

loristischen Sammlun-

gen meines früheren

dolmetschen in St.

Pschenevo S. I. Sirikin

und den mitteilungen

des priesters N. P. Bar-

soff.

AhlqM. = mokschanisch nach Ahlqvist (Versuch einer Mokscha-

mordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichuiss.

St. Petersburg 1861), welcher die spräche im kreise Krasnoslo-

bodsk, gouv. Pensa, und in den kreisen Temnikoff und Spassk,

gouv. Tamboff, studirte.

RegM. = mokschanisch aus Regüly's Sammlungen, von Budenz

NyK. V publicirt (sprachproben, grammaticalische aufzeichnun-

gen, worterverzeichniss).

Tj nm en effM. = mokschanisch aus der evangelienObersetzung von

Tjtjmeneff (rocnoAa numero Iiicyca XpncTa cbhtoc cnanreJiit»
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XVI

otc> MaTeea. Ha MoKnraHCEoe Haptiie MopaoBCKaro ii3URa ne-

pcBejieHo A. H. TioMeHeBuifb. M3ianie HpaßociaBiiaro Mnccio-

nepcKaro OömecTBa. Ka3aHb 1679).

Ausserdem siud einzelne aus einigen mokseha-dörfern im gouv.

Pensa stammende formen mit vollständiger angäbe des dorfnauiens

und einem vorgesetzten m angeführt: z. b. mPatra.

mordE = ersa-mordvinisch.

e Mar. = ersanisch aus dem dorfe Maresevo im kreise Ardatoff, gouv

Simbirsk.

eChlyst. = ersanisch aus dem dorfe Chlystofka in dem vorhergen. kreise.

eJeg. = ersanisch aus dem dorfe Jegoroffka im gouv. Samara, ost-

wärts von der gouvernementsstadt in der nähe der Samara-

Ufim8chen eisenbahn. nach den handschriftlichen aufzeichnungen

von prof. A. Genetz und seinem reisegefahrten stud. S. Nyman

(texte, grammaticalische aufzeichnungen, wörterverzeichniss).

eK al. = ersanisch aus dem dorfe Kaljajevo im kreise TemnikofF, gouv.

Tamboff.

oKazl. = ersanisch aus dem dorfe Kazlytka im kreise Spassk, gouv.

Tamboff.

eD rakin o = ersanisch aus dem dorfe Drakino in demselben kreise.

WiedemE. — ersanisch nach Wiedemann (Grammatik der Ersa-mord-

vin ischen Sprache nebst einem kleinen Mordwinisch-deutschen

und Deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Petersburg 1865).

RegE. = ersanisch aus Reqüly's Sammlungen, von Budenz NyK. V.

publicirt (sprachproben, wörterverzeichniss).

K as n n E. = ersanisch aus den in Kasan herausgegebenen publica-

tionen (nebst eVangelienübersetzungen, erbauungsschriften u. dgl.

eine folkloristische Sammlung in zwei lieferungen: Oöpa3u,u Mop-

AOBCKOft HapOAHOH CJOBeCHOCTH. BuHYCKb I. li'BCHH Ha 9p3flH-

CKOMI, n Hf»KOTopua Ha MoKUiaiiCEOMt HapfcHiH. KasaHb 1882.

ItanycK?» II. CsasKH h aaraAKH ua dpaaHCKora napinin MOp-

AOBCKajo fl3UKa ci pyccKHN-B uepeßoAoirb. M3AaHie UpaBocjaB-

Haro MnccioiiepcRaro UCmecTBa. Kasanb 1883). Die aus den in

der 1. lieferung enthaltenen drei mokschanischen liedern (LXX

—

LXXJI) stammenden formen sind mit KasanM. bezeichnet.
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Litteratur.

(Die abgekürzten titel von werken, die im gebiete der finnisch-ugrischen

Sprachforschung allgemein bekannt sind, werden hier nicht verzeichnet.)

Radloff Phonetik - Phonetik der nördlichen Türk-sprachen von Dr. W.

Radloff. Leipzig 1882.

Coöojescitift, Jeanin = JleniuH no HCTopiH pvcciaro ususa A. H. CooVuescKaro. KieBi

1886.

Kojocob, 06»op — M. A. Kojocob. (Xbop 3BysoBUX h (jwpnajbHHx ocoOenaocTea

uapojiHaro pyccsaro rausa. BapoaBa 1878.

Sievbrs Phonetik Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium

der Lautlehre der indogermanischen Sprachen von Eduard Sievehs i wird

nach der dritten aufläge (Leipzig 1885) citirt.
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I. Abschnitt

Einleitung.

Cap. I.

Die laute und ihre transscription.

Die von mir im mordvinischen beobachteten laute werden in

dieser abhandlung mit den nachstehenden buchstaben bezeichnet:

A. Consonanten.

§ 1. k zeichen sowohl för den mediopalatalen, als für den pne-
•

palatalen stimmlosen verschlusslaut.

% der entsprechende reibelaut (= spirante).

g der dem k entsprechende stimmhafte verschlnsslaut.

y der entsprechende nasallaut.

Anm. Xf 9i V 8m(l priipalatal nach einem ä-, e-, i'-laut, wenn

kein gutturaler vocal unmittelbar nachfolgt z. b. Keijkë 'tür', exkakS

'kind', sonst mediopalatal. Gewöhnlicher, stets vor palatalen vocalen

erscheinend, ist eine Varietät des prœpalatalen k, x, <h deren artieula-

tionsstelle noch mehr nach vorn liegt, so dass sie den mouillirten

consonanten beizuzählen ist und deswegen von mir mit Jt, jf,
g" bezeich-

net wird z. b. in ki 'weg', jakax? 'sie gehen', torjgi 'er treibt ein'.

j prapalataler stimmhafter reibelaut mit sehr schwachem rei-

bungsgerausch.
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S gemeinsames zeichen för die verschiedenen Varietäten des sch-

lautes. Das gewöhnliche ersanische è, bei dessen hervorbringung die

Zungenspitze bis zu den alveolen gehoben ist, gleicht dem gewöhn-

lichen russischen w und ist merkbar verschieden von dem mokscha-

nischen 5, welches mit gesenkter Zungenspitze gebildet wird und als

mouillirt bezeichnet werden kann. Doch giebt es auch innerhalb der

beiden hauptgruppen mundartliche nuancen. So ist die mouillirung

des ë innerhalb des mokschanischen z. b. im mSei weniger merkbar

als im östlichen teile desselben kreises Spassk und im mPsen.; be-

sonders ist hervorzuheben, dass § im e Kai. und eKazl. sich bestimmt

von dem ersanischen ë im eMar. (und e Je g.) unterscheidet und sich

mehr dem mokscha-laute nähert.

ë = ë mit einem t-Vorschlag, der je nach der beschaffenheit

des ë wechselt.

z die dem ë entsprechende stimmhafte spirante, von der alles

oben vom ë gesagte gilt.

$-$:è = è:ë.

t postdentaler stimmloser verschlusslaut.

d der entsprechende stimmhafte laut.

s postdentale stimmlose spirante.

g der entsprechende stimmhafte laut.

c — s mit t-vorschlag.

£ """"" £ • ß — 0 • $•

Anm. Die Spiranten mit t-vorschlag nenne ich zusammen-

gesetzte im gegensatz zu den einfachen Spiranten: ë, z, s, z.

I postdentaler 1-laut, der nicht so hell wie das gewöhnliche fin-

nische 1 lautet, andererseits aber sich entschieden von dem dunklen

russischen a unterscheidet. Mit l
L bezeichne ich ein 1, dessen end-

teil ohne stimmton gesprochen wird.

r supradentaler zitterlaut, wenig gerollt, r* : r = l
L

: l

p bilabialer stimmloser verschlusslaut.

b der entsprechende stimmhafte laut.

f labiodentale stimmlose spirante.

v labiodentale stimmhafte spirante mit sehr schwachem reibungs-

geräusch.
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ß labiodentale stimmhafte spirante mit starkem reibungsgeräusch
;

ist von mir nur im mSel. beobachtet worden, ausschliesslich als

sandhi-erscheinung.

m labialer nasal.

' oben am consonanten bezeichnet die mouillirung od. palatali-

sirung desselben : X — mouill. ?.

. unter einem consonanten bezeichnet, dass dieser in sonan-

tischer function steht.

Mit x bezeichne ich eine fur das gemeinmordvinische anzu-

setzende spirante, die sich in den einzelnen mundarten verschieden

entwickelt hat.

§ 2. Die wortanlautenden stimmlosen verschlusslaute £, p, t sind

im mordvinischen von geringerer intensität, als z. b. im russischen;

von den entsprechenden stimmhaften g, b, d scheinen sie sich nur

durch die abwesenheit des stimmtones zu unterscheiden. Dasselbe

gilt von den stimmlosen Spiranten s und S. Im inlaut aber vor vo-

calen sind die mit den betreffenden buchstaben bezeichneten ver-

schluss- und reibelaute von etwas längerer dauer und zugleich grösse-

rer articulationsstärke als sonst; in intervocalischer Stellung sind sie

als kurze geminaten anzusehen (bei den verschlusslauten ist die im-

plosion, obgleich sehr schwach, hörbar) z. b. kota 'sechs', kosa 'wo',

tarka 'ort'. Es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass in der

lautverbindung /, r oder nasal mit stimmlosem verschluss- oder reibe-

laut das erstere glied entschieden kurz ist: n im mordE. vantan 'ich

sehe dich' ist kurz zu sprechen wie im finnländ. schwed. vante 'han-

dschuh', nicht lang wie im finn. vantus id.

§ 3. Die mit v und f bezeichneten laute — in der regel, wie

gesagt, labiodental — werden in tautosyllabischer Verbindung mit la-

bialem vocal (o, u) mehr oder weniger rein bilabial gesprochen.

In tautosyllabischer Verbindung mit einem vorangehenden vocal

erleidet v (unmouillirt) eine gutturale affection z. b. mord, kov

'mond'
I

mord, ßeskav 'sack'
|
eMar. Hev 'stein' (im mordM. Uev aber

ist v mouillirt und ohne solche affection).

§ 4. Der von mir durch doppelsetzung eines consonanten be-

zeichnete längegrad desselben (auch im wortauslaut vorkommend z. b.
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mordM. vahss postp. 'zu*
|
vakatl 'gefässe') tibertrifft, wenigstens im

moksckanischen, den der finnischen langen consonanten (welche ihrer-

seits wiederum länger als z. b. die betr. schwedischen zu sein scheinen).

So ist der n-laut im mordM. kannems 'oft tragen' länger und zugleich

intensiver als im finn. kanneksia id. (vgl. mit diesem schwed. kanna),

der t-laut im mordM. kutia ablat. von kud 'haus' länger als im finn.

katto 'dach'.

§ 5. Hinsichtlich der mouillirung der consonanten ist zu be-

merken, dass dieselbe überhaupt nicht so stark hervortritt wie im

russischen. Am wenigsten macht sie sich an den labialen consonan-

ten bemerkbar.

Lange consonanten können im mordvinischen während ihrer

daucr eine Veränderung hinsichtlich der mouillirung erleiden. Neben

einem langen mouillirten êé in tiêê 'er trat hinaus' giebt es ein langes

si, das am anfang frei von mouillirung ist, während seiner weiteren

dauer aber dieselbe annimmt: mordM. kasê 'er wuchs'. Während

mordM. lomaft plur. v. loman 'mensch' einen langen t-laut bietet,

der sowohl an seinem implosiven als explosiven bestandteile mouillirt

ist, weist mordM. huit best, genit. v. kud 'haus' einen ähnlichen

verschlusslaut auf, der erst mit der lösung des verschlusses die mouillirung

annimmt. Ira eKal. kraês\n 'ich zünde sie an' ist nur der vor der

druckgrenze (vgl. Sie vers Phonetik § 29)» liegende teil der langen

inlautenden spirante mouillirt.

Eine ähnliche ungleichmässigkeit in der mouillirung kann auch

zwischen dem clusilen und spirantischen gliede in der lautverbindung

c im in- und auslaut vorhanden sein: im mord, vafsa 'ich bestreiche

ihn' ist der verschlusslaut d. h. der implosive teil desselben mouillirt,

die spirante dagegen nicht, während im mordM. koéakatê 'er wurde

reich' das verhältniss ein umgekehrtes ist. In solchen fällen wird

jedes glied dieser lautverbindung besonders bezeichnet: fs, té.

B. Vocale.

§ 6. u ein ziemlich offener u-laut, dessen Öffnungsgrad doch

nicht den des finnischen u erreicht. Von u giebt es eine palataliairte
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rarietät. Zwischen mouillirten consonanten nämlich nimmt m eine

palatale farbung an, die an das schwedische u z. b. in hus 'haus' erinnert.

Das ist besonders im mokschanischen der fall; im ersanischen ist die

palatalisirung des « weniger merkbar. Weil diese erecheinung nur

zwischen mouillirten consonanten, und dann sich vorfindet,

unterlasse ich es hier sie besonders zu bezeichnen.

0 ein entsprechender o-laut. Auch o hat im mokschanischen

eine ähnliche palatalisirte Varietät wie m.

a = finn. a.

1 geschlossener i-laut, wie das lange deutsche ie in 'sie'.

c bezeichnet im mordM., desgleichen im eKal. einen geschlos-

senen e-laut gleich dem deutschen e in 'see', im ersanischen aber,

mit ausnähme der genannten mundart, ein offenes e wie im finnischen

z. b. im worte setä.

ä giebt desgleichen zwei verschiedene lautstufen wieder: das

ersan. ä offen wie das finnische ä, das moksch. ä geschlossen,

zwischen dem ersan. ä und e liegend.

f ein i-laut, dessen articulationsstelle noch etwas mehr nach

hinten liegt, als die des finnischen hinteren (palato-gutturalen) i,

welches z. b. in silta 'brücke' sich vorfindet, (vgl. Genetz, Lautphy-

siol. Einführung s. 17, Techmer Intern. Zeitschrift IV s. 219 f. Setälä

Äännehistoria s. 464), keinesweges aber so weit, wie die des nissi-

schen id, mit dem das mordv. { bisher ohne weiteres identificirt wor-

den ist.

ç — ç : c — ( , i. Auch das ç hat wie c zwei stufen : ein offenes f

bietet eMar., ein geschlossenes eKal. Im mokschanischen habe ich {?

nur in einem worte mPsen. sfzùm 'der kern des baumes' beobach-

tet, wo es wie das c dieses dialectes geschlossen ist.

(t ein vocallaut, bei dessen articulirung die zunge, von der in-

differenzlage aus etwas gehoben, horizontal eine mittlere Stellung ein-

nimmt, ohne merkbar weder nach vorn noch nach hinten geschoben

zu sein. £ liegt also ungefähr in der mitte von a und (ersan.) a.

Es kommt im eKazl. vor z. b. vany, 'er sieht'.

§ 7. Die oben angeführten vocale bilden, nach ihren verti-

calen Zungenstellungen geordnet, drei reihen: 1) wo-a 2) i-c-ä
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3) Die vocale der ersten reihe nenne ich hintere vocale,

die der zweiten vordere, die der dritten reihe mittlere vocale.

Nach ihren horizontalen zungenstellungen können die betreifenden

vocallaute desgleichen in drei reihen aufgestellt werden: 1) m-j-i 2)

o-e-e 3) a-tj-ä. Die der ersten und zweiten reihe werden im folgen-

den unter der gemeinschaftlichen benennung enge vocale zusammen-

gefasst, im gegensatz zu den vocalen der dritten reihe, welche ich

weite nenne.

§ 8. Ausser den oben angeführten vollkommenen vocalen giebt es

im mordM. und eKazl. auch unvollkommen gebildete, reducirte vocale:

im mordM. bezeichne ich sie mit 5,?, im eKazl. mit i,;.

3 ein hinterer gleitvocal, dessen klangfarbe oft der des englischen

u in but ähnelt. In seiner eigenschaft als gleitlaut wird das à durch

die beschaffenheit der nachbarlaute wesentlich influirt. So ist der

Öffnungsgrad dieses vocals desto geringer, je näher die articulations-

stellen der ihn umgebenden laute einander liegen. Zwischen conso-

nanten, welche dieselbe articulationsstelle haben, wird er minimal, so

das8 es in gewissen fällen schwer ist zu entscheiden, ob die conso-

nanten überhaupt durch einen vocallaut getrennt sind oder nicht

è der entsprechende vordere vocal. Ähnelt am meisten einem

geschlossenen e-laut mit schlaffer articulation. Von ihm gilt übri-

gens das von â gesagte.

Î ein schlaff articulirtes j.

t— t : i — \ : t.

§ 9. Ausserdem werden hier V und # als zeichen für supponirte

gemeinmordvinische enge vocale angewandt: bf ist der hintere, bf

der vordere enge vocal.

§ 10. Die mokschanischen unvollkommen gebildeten vocale sind

im vergleich mit den übrigen entschieden kurz. Diese aber werden

etwas gedehnter als sonst in betonten offenen silben, in welchen sie

den schwach geschnittenen accent haben (s. Sievers Phonetik s. 197),

ausgesprochen: z. b. im mordM. Sada 'hundert' wird a der ersten

silbe mit allmählich abnehmender intensität gesprochen wie im deutsch,

schade, nicht scharf von dem verschlusslaut abgeschnitten wie im finn.
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sata, 'hundert', und macht im vergleich mit -diesem letzteren den

eindruck von länge, wie auch der deutsche vocal. Dieses wird nicht

weiter bezeichnet.

Auch im ersanischen vocalisinus giebt es sicherlich keine erheb-

licheren quantitätsabstufungen.

§ 11. Einige wesentliche punkte, in welchen meine lautbezeichnung

von der bei den früheren darstellern des mordvinischen gebräuch-

lichen abweicht, mögen hier hervorgehoben werden.

. Bei Ahlqvist finden sich keine besonderen buchstaben für die

reducirten vocallaute. Sein j, das nach der in der lautlehre gegebe-

nen erklärung "denselben dumpfen zwischen u und i schwebenden

laut, als das russische m*' haben soll, wird nicht nur für den mittle-

ren vocal
j
angewandt, sondern es dient auch als zeichen für den

hinteren gleitvocal y, bisweilen sogar für den vorderen, 9, z. b. kulj

'er stirbt' = fai/f, niastjr 'land' = master, veljn = velan genit. v. velä

'dorf . Gewöhnlich wird doch der letztgenannte laut bei Ahlqvist

entweder mit e oder i bezeichnet z. b. käden = ftä&n genit. v. käd

'hand', stirin = étiten, genit. v. èdf 'tochter'. Andererseits werden

aber i und e bisweilen auch für den hinteren gleitvocal gebraucht z. b.

avasnen = avasiwn, genit. v. avasna 'ihre weiber' w. s. v. Die stetige

Verwechselung des hinteron imd vorderen reducirten vocals bei Ahlqvist

erklärt sich besonders dadurch, dass er der mouillirung der consonan-

ten überhaupt wenig aufinerksamkeit geschenkt hat, und somit das

am leichtesten ins ohr fallende merkmal bei Scheidung dieser vocal-

laute von ihm unbeachtet gelassen worden ist. — Bei Reguly finden

sich ansätze zu einer genaueren bezeichnung des mokschanischen vo-

calismus, in seinen texten jedoch herrscht grosse Verwirrung.

Das ersanische, dem die eben besprochenen mokschanischen gleit-

vocale fehlen, hat seinen darstellern weniger Schwierigkeiten geboten.

Der hauptsächlichste mangel an Wiedemanns transscription ist, dass

er den mittleren vocal f von dem vorderen e gar nicht scheidet, und

dass die mouillirung bei ihm sehr ungenau und inconsequent be-

zeichnet ist.
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Cap. n.

Der wortaecent und seine bezeiehnung.

§ 12. Über den creanischen accent kann ich leider nichts zu-

verlässiges angeben: es war mir unmöglich ilm auch mit einiger

Sicherheit nur zu bestimmen, *) ausser in der mundart des dorfes

Kashlytka. die eine ziemlieh ausgeprägte accentuation aufweist. Wenn

ich mich nicht irre, ist in der ersanischen betonung auch ein nicht

unbedeutendes musicalisches element enthalten, welches auf ein nicht

hinreichend geschultes ohr verwirrend wirkt. In den aufzeichnungeu

von prof. Oenetz ist meistenteils der accent bezeichnet, aber nach mit-

teilung des herrn G. hat auch er es zu keiner rechten Sicherheit dabei

gebracht.

In dem mokschanischen dagegen herrscht eine scharf ausgeprägte

(exspiratorische) betonung. Der mokschanische accent ist frei, er

kann jede silbo des Wortes treffen.

Der accent wird im folgenden mit einem punkte nach dem so-

nanten der betonten silbe bezeichnet, ausser wenn diese die erste im

worte ist, in welchem falle das accentzeichen weggelassen wird.

*) Es mug hier erwähnt werden, dass schriftknudige creancr im dorfe

Maresevo russische texte, die ich ihnen vorlegte, ohne Schwierigkeit richtig und

übereinstimmend acoentuirten, dagegen wenn ich sie mordvinische text« mit

nccent&cichen verseheu liess, beständig dabei auseinander gingen.

Digitized by Google



II. .Abschnitt.

Lautgeschiehte.

A. Die Consonanten

Als allgemeine bemerkung mag vorausgeschickt werden, dass

das gemeinmordvinische in seinen einzeldialectischcn fortsetzungen an

seinem consonantismus viel weniger eingreifende Veränderungen erlitten

hat, als jene es sind, welche der vocalismus aufweist.

Cap. m.

Die stimmlosen verschluss- und reibelaute k, p,t — s, .* und
die entsprechenden stimmhaften g, 6, d — z, z: ihr

vorkommen und gegenseitiger Wechsel.

Übergang des palatalen ver-

schlusslauts in v resp. j.

§ 13. Das gemeinmordvinische hat im wortanlaut sicherlich nur

die stimmlosen verschluss- und reibelaute k, p, f, .<?, 5 gekannt.

1. Diese auch für daß gemeinfinnische charakteristische eigen-

schaft finden wir jetzt nur noch im mPsen. In dieser mundart hört

man im anlaut eines freistehenden Wortes niemals g, b, rf, z, z, es ist

dem dortigen mokschaner geradezu unmöglich letztere im anlaut

auszusprechen. In den zahlreichen mit diesen consonanten anlauten-

den russischen und türkischen lehnwörtern werden sie regelmässig

durch die ihnen entsprechenden stimmlosen ersetzt.
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2. Ein anderes verhältniss scheint aber in den meisten mokscha-

mundarten zu walten, desgleichen allgemein in dem ersanischen, soweit

es mir bekannt ist. In ihnen wird nicht nur der stimmhafte anlauts-

consonant der frenidwörter in den allermeisten fällen unverändert bei-

behalten, sondern es kommen auch einheimische Wörter mit einem

solchen stimmhaften anlaut vor.

Die grosse mehrzahl der letztgenannten wird von onomatopoe-

tischen wortern gebildet z. b. eMar. gajgems 'schallen' | burnoms

'brummen, summen'
|
dijnams 'klingeln

1

|
zarnoms 'schnarren'. —

eKazl. garnams 'krähen'
|
dubirdums 'donnern' | biznams 'zischen'

|

zofnatns 'rieseln'. — eK ad. galdurdums 'klappern'
j
Üirnams 'plap-

pern'
I
dubardums 'donnern'

| zçfnams 'schnarren'. — m Sei. galdh-

ddms 'klappern'
| bulna-ms 'brodeln'

| donnants 'dumpf schallen' | zàr-

na-tdms 'zittern'
|
zalnams 'rauschen'. — e Je g. gagams 'gackern' u. s. w.

Unter den übrigen Wörtern giebt es einige, deren stimmhafter

anlaut sich daraus erklärt, dass der stimmhafte consonant ursprung-

lich dem inlaute gehörte und erst durch abfall der ersten silbe in den

anlaut versetzt worden ist z. b. eMar. éardo 'wann' bei Wiedem.

mcéardo mordM. moéarda |
m Sei. daka 'kind', auch idaka, demi-

nutivform v. id 'kind'.

In der regel aber ist der stimmhafte consonant ursprünglich

wohl als eine sandhi-erscheinung zu betrachten, die sich verallgemei-

nert und für alle falle festgesetzt hat. Wenn nämlich ein mit einem

der betreffenden stimmlosen consonanten anlautendes wort in Wort-

zusammensetzungen oder sonst in der lebendigen rede sich ohne

sprechpause an ein vorangehendes stimmhaft auslautendes wort an-

schliesst, so geht der stimmlose anlautsconsonant in allen mordvi-

nischen mundarten in den ihm entsprechenden stimmhaften über

z. b. mon dapan 'ich schlage' st. mon tapan \ roé b'ta 'roggenahre'

v. roi 'roggen' und pra 'haupt, ähre'
|
kolrnï-fahri 'dreissig' v.

kolma 'drei' und frfwtà 'zehn'
|

pitgr.-iejctks 'schienbein' v. pil§c und

iejerks.

Es ist dieselbe erscheinung, die in gewissen affixen uns

entgegentritt, deren anlautsconsonant sowohl stimmhaft als stimmlos

erscheint, je nach der stimmhaftigkeit oder stimmlosigkeit des stamm-

auslautes. Ein solches ist z. b. das ablativsuffix -da, -do (-ta, -to):
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oè 'stadt' ablat. oà-ta, aber ëuz 'korn' ablat. ëui-da; das prolativsuffix

•ga (-ka): eé-ka prolat. v. eê 'selbst', mordM. piff~kä prolat. v. piff

'hof , aber kuz-ya prolat. v. kuz 'fichtc' ; die copulative anhangsparticel

-?a, -ka: soy-ga 'auch er
1

vgl. soàé-M 'auch er selbst'. Der anlaute-

consonant solcher affixe ist als stimmhaft zu betrachten im gegensatz

zu dem stimmlosen anlautsconsonanten anderer affixe, der nicht nach

dem stammauslaut modificirt wird. So lautet das inessivsuffix stets

~$a, -so, sowohl nach stimmhaftem als stimmlosem stammauslaut z. b.

eS'Sa 'in einer stadt', käz-sa 'im zorn'.

Bezeichnend für die entstehung des anlautenden stimmhaften

consonanten ist der umstand, dass die verschiedenen mundarten in

hinsieht auf ihn in den einzelnen Wörtern wenig Übereinstimmung

zeigen in der regel aber auseinandergehen, wie aus folgenden

beispielen hervorgeht: eMar. guj 'schlänge' sonst kuj | mSel. eKazl.

dolga 'feder' sonst tolga \
m Sei. iif/'.eKaz'l. zutf' 'schatten' eMar.

WiedemE. sulej mPsen. êitf' RegM. cilf AhlqM. öilf \ eKal. gu-

ger eKazl. gugär mSel. givgàr 'birkenrinde' eMar. kiv<jef mPsen.

RegM. AhlqM. kujgàr e Jeg. RegE üirgov
|
eKazl. balgams 'hängen

bleiben' eMar. patdoms
|
eKazl. grudums 'erhaschen' eMar. e Jeg.

WiedemE kurodoms eKazl. kuridlms mordM. kuràdêms |
mSel. tiedli

'blutegel' mPsen. AhlqM. WiedemE. pedti eKazl. pälij eJeg.

pedfej
I
mSel. daka eKazl. dakaka 'kind' eMar. RegE. taka |

eKazl.

zolnams m Sei. zutna'ms 'rieseln' eKal. ëutnams u. s. w.

3. Diejenigen mundarten, welche die stimmhaften consonanten

im anlaut überhaupt zulassen, behalten sie, wie oben gesagt, in den

russischen und türkischen lehnwörtern in der regel bei. Ausnahmen

hiervon giebt es nicht sehr viel, wenigstens was die russischen Wörter

betrifft z. b. m Sei. Suborn 'hölzerne kanne' russ. jK6aire | Kostka 'zug-

angel' russ. 6jecTKa | eMar. ëagala (WiedemE. zagala) 'brenneisen'

rusB. yKHra.io |
WiedemE. pondar (eMar. bondat) 'böttcher' russ.

ôoHAapb
I
mSel. puf*ßä'A 'mohrrübe' russ. 6ypKam.

4. öfter beobachten wir im anlaute russischer lehnwörter eine

umgekehrte erscheinung: Wörter die im russischen mit einem stimm-

losen consonanten anlauten, haben in einzelnen mordvinischen dialecten

diesen gegen den entsprechenden stimmhaften ausgetauscht z. b. eKazl.

bauk 'spinne' russ. nayici.
|

mSel. bure'j bot. (eMar. eKal. WiedemE.
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puref) russ nupeft | eM ar. brud 'teich' (Wied emE prud) russ. npy^x

m Sei. 6orax 'schwelle' ruse, noporb | e Kai. guàna 'gefasschen aus

birkenrinde' russ. syaciin |
eKal. zar 'ball aus bolz' russ. ioapi» | eMar.

m Sei. zolga 'dünne stange' russ. mojra
|
WiedemE. bobaske 'faheY

(eMar. pobaska) russ. noôacKa. Dieses ist wohl hauptsächlich auf

ähnliche weise zu erklären, wie das auftreten der anlautenden stimm-

haften consonanten in den einheimischen Wörtern.

5. Was die türkischen lehnworter betrifft, so giebt es neben solchen,

in denen dem stimmhaften anlautsconsonanten der türk. Wolga-dia-

lecte auch im mordvinischen ein stimmhafter entspricht, andere, die

statt dessen den ihm entsprechenden stimmlosen aufweisen.

§ 14. 1. Im einfachen auslaut einsilbiger stamme kannte

das gemeinmordvinischo nach dem zeugniss der jetzigen mundarten d,

z, z z. b. ved 'wasser'
| kuz 'flehte'

|
Mz 'zorn'. Von den entsprechen-

den stimmlosen lauten kommt s in einem einzigen einsilbigen stamme

vor: eé~ selbst' (in welchem s aus älterem c entstanden zu sein scheint

vgl. finn. itse); $ wird in oë 'stadt', vië 'spelt' angetroffen.

Anm. Wo § (im mokschanischen) sonst im stammauslaut sich

vorfindet, ist es später aus gemeinmordvinischem, im ersanischen noch

erhaltenem -kë entstanden z. b. mordM. mes 'biene' niordE. mckè

\
mordM. M reif inordE. tekë, takë | mordM. peë 'spleissenhal-

ter' mordE. pekë.

2. In suffixen dagegen sind das auslautende stimmlose t und

s auch in der ersten silbe gemeinmordvinisch z. b. pe 'ende' best,

form pc~ê, plural, pc-f, mit possessivsuffix der 2. pers. singul. pe-( 'dein

ende'.

3. Ausserhalb der ersten silbe scheinen in dem ge-

meinmordvinischen wortauslaut überhaupt nur die stimmlosen /,

5, ë vorgekommen zu sein: frühere stimmhafte d, r, z hatten im

auslaut den stimmton verloren z. b. mord, kambras 'sattel', prolat.

kambraz-ga (vgl. ei 'selbst', prolat. cJ-ka) | eMar. ureë 'Schwägerin',

ablat. urez-de
|
inPsen. vcïi>ë 'boot', ablat. vctUz-dä (vgl. mord, oë

'stadt', ablat. oë-ta, oë-to).

Wenn ein inlautendes d, z oder z später durch mundartlichen

abfall des endvocals in den auslaut der zweiten, dritten u. s. w. silbe
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versetzt wurde, so verlor der consonant gleichfalls seinen stimmton

z.b. eKazl. lipiS 'eines von den brettern zwischen den aufschlagsfaden'

eMar. lipuza \ m P s'en, kulbês 'kohlen« od. aschenloch (neben dem

herde eines mordv. ofens)', zusammengesetzt v. kulu 'asche' piza

'nest'
I

RegE. viet 'gerade' vgl. eMar vijede mordM. vidä
|
RegE.

moltat 'ihr geht' <* mottado, mottada (die allgemeinen formen).

4. Doch werden auch die stimmhaften consonanten im auslaut

ausnahmsweise angetroffen sowohl in einzelnen Wörtern z. b. eMar.

aphaz 'ausschlagt als besonders in Suffixen. So lautet das suffix der

2. pera. plural, prees. im eKazl. mit abgeworfenem endvocal stets

-tad, -dad z. b. mot-dad 'ihr geht', maratad 'ihr hört'
|
desgleichen

eKail, ramasaz 'er kauft es' vgl. eMar. WiedemE. ramasazo.

Beachtungswert sind einige verbalformen, die in allen mir bekann-

ten mordvinischen mundarten den stimmhaften auslaut -i (-z) aufweisen.

Es ist dieses der fall in dem s. g. gerundium z. b. palai 'im küssen od.

geküsst habend'; ausserdem in den formen der objectsconjugation,

welche auf -mai (mordM.) -mii (mord E.) und -däi (mordM.),

-<?ji, 'dii (mordE.) endigen z. b. mPsen. palasamai, mordE. pa-

lasatnii 'sie küssen mich' u. s. w., mordM. paladäi mordE. paladii

'er kü8ste euch' u. s. w. Ein auslautendes -i bieten übereinstimmend

die von mir beobachteten sowohl mokschanischen als ersanischen

mundarten noch in der folgenden form dar: mordM. palasai mordE.

palas\é 'sie küssen ihn (sie)', bei Wiedemann noch mit erhaltenem

endvocal palasjze, wie überhaupt in den meisten fallen, wo in den

suffixen der auslautsconsonant als stimmhaft erscheint, wahrscheinlich

ein ursprünglich nachfolgender vocal weggefallen ist.

5. Die stimmhaften d, e, z im auslaut (wie die stimmhaften

consonanten im anlaut s. oben § 13.a) erklären sich übrigens wohl

als zuerst in gewissen satzphonetischen Stellungen entstanden und von

denen aus verallgemeinert. Wenn sich nämlich an einen ursprünglichen

(/-, z-, 2-stamm, der seinen endconsonanten im auslaut in den ent-

sprechenden stimmlosen verwandelt hat (s. § 14.s) ein stimmhaft an-

lautendes wort ohne sprechpause anschliesst, erscheint der stimm-

lose auslaut als stimmhaft z. b. kaldaz-ozhs 'gebet für die viehhürde'

v. kaldas 'viehhürde', ozks 'gebet'
|

vàfgu'z-Cet}gaks bot.: das erste

Zusammensetzungsglied ist vdrga's 'wolf. (Bisweilen erstreckt sich eine
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solche assimilirende einwirkung eines stimmhaft anlautenden Wortes

auch auf anders auslautende stamme z. b. eJeg. pogî gubor 'ein

grosser hügel' st. pokà gubor). Befremdend ist dabei, dass dieses mit-

unter auch vor einem folgenden stimmlosen anlaut, welcher dann

gewöhnlich selbst stimmhaft wird, der fall ist z. b. tarad-Üe 'ende

eines astes' v. torat, pe
|
veftfez-polk 'ein häufen wölfe' v. vefges, polk.

6. Auch die russischen und türkischen lehnwörter haben

grösstenteils ihren auslaut den för die echt mordvinischen Wörter

geltenden normen anpassen müssen.

In den meisten russischen mundarten hat auslautendes a, 3, xc

den stimmton verloren (obwohl die gewöhnliche orthographie diesem

lautwechsel nicht gefolgt ist): Co6oieBCKitt JeKnin s. 86 f. Kojocob

06sop s. 176, 188. In den einsilbigen Wörtern steht nun im

mordvinischen d, z*) z. b. mord, lad 'art, weise' russ. ja/rt
|

e Mar. uz Viper' russ. yart. Es giebt hiervon wenige ausnahmen

z. b. m Sei. jat 'gift' russ. ajn, |
mPsen. Uraë 'klotz' russ. KpflJKT,.

In mehrsilbigen Wörtern dagegen tritt im mordvinischen regelrecht

stimmloser auslaut auf z. b. mord, navo-s, navus 'dünger' russ. HaBoai ;

mord, narat 'tracht' russ aapani». Doch giebt es auch falle, wo

der auslautsconsonant im mordvinischen als stimmhaft erscheint**)

z. b. oMar. otied mPsen. atie-d 'mittag' russ. o6tAT>. — Auch die aus

den türkischen Wolga-dialecten, welche an nominalstämmen nur deu

stimmhaften auslaut -2 dulden (s. Radloff, Phonetik s. 187), in das

mordvinische aufgenommenen nomina lauten Btimmlos aus z. b. eMar.

paldus mPsen. paîdês 'schwägerin' tat. baldîz (Balint).

Es scheint im mordvinischen keine auf ein ursprüngliches -t

auslautenden stamme, weder ein- noch mehrsilbige, zu geben, wie es

auch keine mehrsilbigen auf -s oder -£ auslautenden stamme giebt.

Die so auslautenden russischen stamme werden deswegen im mokscha-

nischen durchweg den tf-, e-, ^stammen gleichgestellt z. b. mordM.

*) Bs wird im mordM. sogar der nrspr. stimmlose auslädt des rossisoben

bisweilen stimmhaft : mPsen. Utoz 'kreutz' russ. KpeCTfc, dialectisch KpeCB.

**) Dieses aber bat diejenige Verwechselung zur folge gehabt, dass

das raordriniBche auch den ursprünglichen stimmlosen anslant des rassischen

bisweilen zum stimmhaften arowandelte z. b. eMar. otved 'antwort' russ.

0TB"BT1»
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prat genit. pradên 'brader' rusa. 6pan> I prus genit. prxubA 'wetzstein'

ruas. 6pycb | nektâl genit. Âerkàdàn 'rekrat' rusa. peicpyrL dial. He-

Kpyrt
I
sano's genit. sano'zM 'Verschattung' mas. aanoci»

| palcrè genit.

pala idn 'pallasch' ruse, najanrb. Im ersaniachen weichen die einzel-

nen mundarten von einander ab. Im eMar. z. b. werden die russi-

schen c- und m-stämme den *-und z-stammen gleichgestellt, die rus-

sischen T-ßtämme nehmen dagegen eine Sonderstellung ein z. b. eMar.

uksos genit. uksoz\n ablat. uksozdo 'essig' russ. yncycb | kukoi genit.

kukozjn prolat. kukozga 'Zeigefinger' ruas. KyKHmi»
| nehmt genit.

nehrut\n russ. peKpyn»
|
brat genit. brat\n 'brader' russ. 6pan>. Bei

Wiedemann aber (Grammatik s. 12) finden sich auch: brat genit.

bradon \ uëat 'zuber' genit. uSadoA russ. yinari».

Die im mordE. vorkommenden äusserst seltenen /-stamme, die

nicht aus dem rassischen herstammen, sind der entlehnung aus dem

türkischen verdachtig, wie tarât 'ast' in der alten evangelien-ttbersetzung

genit. taraton vgl. tschuvass. torat id.

7. Auslautendes k war sicherlich schon in gemeinmordvinischer

zeit in einigen Suffixen vorhanden, und tritt in den jetzigen mundarten

unverändert auf (ausser wo ea sporadisch abgefallen ist z. b. eJeg.

ramata-no 'wir kaufen' aus ramata-nok) z. b. in dem comitativ-suffix

itöß z, b. eMar. alaëa-nek mordM. alaëa-foft 'mit seinem pferde' ; in

dem Possessivsuffix der 1. pera. plur. -nhtk (-ri#Ä) z. b. eMar. alaèa-nok

'unsere pferde'
|
rami-ûelc 'wir kauften'

|
mPsen. ramasaj-ndU eMar.

ramas\-ûek 'wir kaufen sie'. Echt mordvinische auf -k auslautende

stamme scheint es dagegen nicht zu geben : die vorhandenen nomina-

len A-stämme sind russischen od. türkischen Ursprungs z. b. jarntak

'geld', anok 'fertig' (beide türk.).

8. g kommt im auslaut gar nicht vor, es sei denn mundartlich

in einigen russischen lehnwortern.

b ist gleichfalls unbekannt, p nur in fremdwörtern vorhanden.

§ 15. 1. Inlautend kamen im gemeinmordvinischen, wie in

den jetzigen mundarten, sowohl die stimmhaften g}
b

y
d, z, z als die

stimmlosen k, p, t, s, ë vor. Während aber die stimmhaften d, z, z nach

vocalen und gewissen stimmhaften consonanten auftraten, kannte das

gemeinmordvinische g, b nur nach vorangehenden consonanten, nicht
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nach vocalen, es sei denn in onomatopoetischen Wörtern. Wie aus

einigen je nach dem consonantischen oder vocalischen stammauslaut

verschieden anlautenden affixen hervorgeht, war ursprüngliches g

zwischen vocalen schon im gemeinmordvinischen in v resp. j über-

gegangen vgl. mordM. moij-ga mordE. moy-gok 'auch ich' und

mordM. êà-vèk mordE. ée-jak 'auch jener
1

|
mord, moda-va prolat.

v. moda 'erde' und vif~ga (neben vifr-va' mPS en.) prolat. v. vir

'wald'
I
mordM. fomgo-lmà-va eMar. Ibemgolmo-vo 'dreizehn',

eMar. kemitite-je mordM. temäi-fr-jä 'vierzehn' vgl. eMar. keméiêem-

ga mPsen. kzméi-éMn-tfû 'siebzehn'.*)

2. Wo sich intervocalisches g im mordvinischen dennoch fin-

det, erklärt sich dieses gewöhnlich durch den späteren ausfall eines

vorangehenden consonanten. Im m Sel. Iti-gdk (dagegen mPsen.

Ui-vêk mordE. ki-jcik) 'irgend einer' hat vor dem g ursprünglich ein

j gestanden: neben Jti 'wer' giebt es auch jetzt noch Äy>, Jtijä. Im

mPsen. êe-gàk to-gSk 'hin und her' ist gleichfalls ein j oder v vor

dem g ausgefallen: êe und to sind lativformen, verkürzt aus êej, tov.

Wenn aber im eKazl. formen wie kudistf-gak 'auch aus dem hause'

väftstl-gak 'auch aus dem dorfe', in welchen g durch keinen voran-

gehenden später verschwundenen consonanten bedingt ist, neben laut-

gesetzlichen wie kosi-jak 'irgend wo', iMt-jak 'auch früher' angetrof-

fen werden, so sind die ersteren offenbar analogisch, nach formen wie

motf-gak 'auch ich', wo g nach einem stimmhaften consonanten laut-

gesetzlich steht, gebildet.

Durch eine ähnliche anlehnung an lautgesetzliche formen hat

sich in der verbalen ableitungsendung -kad&~, auch wenn diese an voca-

lisch auslautende stamme gefügt wurde und k somit zwischen vocalen

zu stehen kam, stets teils k teils // festgesetzt, ohne in v über-

gegangen zu sein, wie lautgesetzlich zu erwarten gewesen wäre z. b.

•) Dagegen steht dem mordv. verbalen ableitungssoffix -ja- z. b. alyams

'eier logen' v. al 'ei' keiue filtere mit y anlautende form zur seite wie Bn-

denz Alaktan a. 130, 135 annimmt. Das von ihm herbeigezogene "atydH-

donts", das sich boi Wiedemann findet, ist nichts anderes als al kandoms,

— und dieses eine nach dem russischen gebildete ansdrucksweise vgl. raas.

H6CTU fläua.
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mordM. koza-kadan 'ich werde reich' AhlqM. koza-gadan vgl. mPsen.

Jida's-kadan 'ich werde schmutzig', Satuör-gädan 'ich werde lahm'.

Anm. Bisweilen ist der Wechsel zwischen inlautendem k und v

nur scheinbar, wie im eMar. öanava 'schwalbe' WiedemE. sanaka;

die spätere form ist von der ersteren mittels der deminutivendung

-ka abgeleitet: sanaka aus saAava-ka, sanav-ka, wie denn auch im

KasanE. wirkhch cnnaBKa sich findet (vgl. avkaj 'mtitterchen' st.

avakaj v. ava 'mutter').

3. In den zahlreichen russischen und türkischen lehnwortern

hat sich intervocalisches g, b auch im mordvinischen behauptet. In

den letzteren stimmt das mordvinische in hinsieht auf die stimmhaften

und stimmlosen consonanten im inlaut in der regel mit dem Kasan-

tatarischen überein. Einzelne abweichungen kommen doch vor z. b.

mPsen. taleka eMar. WiedemE. tatika 'anteil', Kasan-tatar. tali y a
|

mordM. sapvn mordE. saputi, sapon 'seife', wahrscheinlich aus dem

türkischen entlehnt, Kasan-tatar. sabîn. Auch kommen in den ein-

zelnen mordvinischen mundarten bei den betreffenden Wörtern Schwan-

kungen vor z. b. mordM. osal, bei Ahlqvist auch ozal, Kasan-tatarisch

usai
I
AhlqM. ariä 'glatt' mPsen. arêâ

J
mSel. japvnéa 'filz' inPsen.

jalh'iéâ. In hinsieht auf solche sei bemerkt, dass es ähnliche differen-

zen auch in den türkischen Wolga-dialecten, zu denen das Kasan-

tatarische gehört, zu geben scheint: so habe ich z. b. von einem

tataren aus Nishny-Novgorod das wort, welches 'der männliche hanf

bedeutet, bei Balint basa, mit stimmhaftem inlautsconsonanten spre-

chen hören.

Auch in den aus dem russischen entlehnten Wörtern zeigen sich

einzelne auf Versprechungen beruhende abweichungen z. b. mPsen.

ago'töä 'dorftor' m Sel. okàtéa eMar. okoïéa russ. OKOJimw | mPsen.

avkês, monatsname, russ. aBrycra.
|
AhlqM. kraéan mPsen. krazan

'ich drohe' russ. rpo3HTb. In russischen mundarten sind solche

Schwankungen übrigens gar nicht selten (Kojiocob, 0Ö30p s. 164 ff.),

und brauchen sie darum nicht erst auf mordvinischem boden entstan-

den zu sein.

4. In onomatopoetischen Wörtern kommt intervocalisches g> b

allgemein vor z. b. mPsen. Utorfoms m Sel. tibthùms 'flattern*
|

2
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eMar. tiburdoms eKazl. tibitdums 'trillern'
| mord, kagatnst, gagams

'gackern' | mPsen. lagvrdîms 'klirren' u. s. w.

5. Einen späteren im einzelleben der mordvinischen mundarten

eingetretenen Übergang von t in d von allgemeinerer natur finden

wir in manchen, wie es scheint den meisten, ersa-mundarten in den

endungen der 1. und 2. pers. plural, prœs. der objectslosen : -tanok

(-tano, -tama, -tarn), -tado (-tada, -lad) und in den mit t anlautenden

endungen der objectsconjugation : -tan, -tanzat, -tad{z, welche da« object

in der 2. pers. singul. od. plural, ausdrücken. Im eJeg. eKazl. eKal.

WiedemE. lauten diese endungen, wenn sie an stamme, welche nach

abfall des endvocals auf einen stimmhaften consonanten auslauten, sich

anschliessen, -danoh etc., -dado etc., -dan, -danzat, -dadiê, z. b.

van-danok 'wir sehen' van-dan 'ich sehe dich' van-danzat 'er sieht

dich' van-dadiz 'wir sehen dich, euch' (eMar. dagegen van-tanok
%

van-tan, van-tanzat, van-tad{z), während sie auch in diesen mundarten,

an vocalisch auslautende stamme gefügt, die obengenannten mit t an-

lautenden formen noch beibehalten z. b. rama-tanok 'wir kaufen'

rama-tado 'ihr kaufet' rama-tan 'ich kaufe dich' rama-tanzat 'er kauft

dich' rama-tadié 'wir kaufen dich, euch'.

6. Ausserdem finden sich, wenngleich selten, in echten mord-

vinischen Wörtern mundartliche Schwankungen zwischen den stimmlosen

und stimmhaften consonanten z. b. mPsen. RegM. sotan 'ich binde'

mSel. AhlqM. sodan mordE. sodan
|
mordE. udalov 'nach hinten'

KasanE. auch utalu vgl. mordM. ftalu | WiedemE. vedams 'leiten'

eMar. vetams. — Bei Ahlqvist steht nicht selten inlautendes s, wo

alle übrigen sowohl mokschanischen als ersanischen mundarten z bie-

ten, z. b. pisem 'regen'
|
peêan 'ich hafte'

| siêan 'ich ermüde'
|
ardasu

'schmutzig', was den verdacht minder genauer transscription erregt.

7. Einen sonderbaren Übergang von t in d finden wir in den

meisten mundarten in den Zahlwörtern ved-§erheA 'fünfzig' kod-§emei\

'sechszig', zusammengesetzt aus vete 'fünf koto 'sechs' und üemeÄ

'zehn'. Derselbe scheint durch systemzwang bewirkt worden zu sein.

In den mordv. benennungen für die übrigen zehnerzahlen lautet das

spätere Zusammensetzungsglied Hemm stets mit stimmhaftem g an,

weil das erstere glied stets stimmhaft auslautet: mordM. kolmè-tfemsn

eMar. koloA-§etnen 'dreissig', mordM. tiib-tfen&n 'vierzig' eMar.
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nite~$emen 'vierzig' u. s. w. In anlehnung an jene hat sich auch in

den in frage stehenden zehnzahlbenennungen -tfemeü festgesetzt (vor

der elision des endvocals lauteten übrigens auch sie regelrecht vefb'-

gcmhln, JcotH-tfemÜn), und dessen stimmhaftem anlautsconsonanten g

zuliebe wurde der auslautsconsonant des ersteren Zusammensetzungs-

gliedes intonirt, wie auch 5 in êié-§emen aus êiSein-gcniai.

8. In einigen wenigen Wörtern wechselt v mit b und g nach r

und l: mordM. orgaldan 'ich spule' eM ar. jorvaldan e Je g. jovardan

eKal. eKazl. ivarrdan
|
mPsen. jäWädan mSel. ätöädan 'ich tue

einen fehlgriff eMar. e .leg. ilvidan, auch TjnmeneffM. XVHI. 15

ejfbBHÄiÄ.

§ 16. Nach einem im mordvinischen auch jetzt allgemein gel-

tenden gesetze dürfen keine stimmhaften consonanten nach einem

anderen consonanten in derselben silbe stehen.

1. Wenn ein nach einem anderen consonanten folgender, ur-

sprünglich silbenanlautender stimmhafter consonant durch abfall

des folgenden vocals in die vorangehende silbe gerückt wurde, so

verlor derselbe regelmässig den stimmton, unabhängig davon, ob

ihm noch irgend ein consonant folgte oder nicht, ebenso von der

stimmlosigkeit oder stimmhaftigkeit desselben. Z. b. mP s e n fcerzi 'link'

m Sel kefé (genit. Hef&n) eJeg. WiedemE. IterS eMar. Hcrè (genit.

Rerë{n, Herein \
eKal. ëetize 'ente' WiedemE. ëenë

|
mordM. Jten&ï,

Renzä (ablat. Jtenctä, Retïëfa) eMar. Jten$e e Jeg. Itenze 'klau' WiedemE.

känS
j
mPsen. tärdä eKal. tefde 'spannstrick' eMar. teit (genit.

teftin)
J
m Sel. inzä 'dachstuhl' ablat. inëtâ

|
mPsen. ar$a 'scharte'

ablat. ardta
\
parga 'kästen' elat. parhsta

\
Jcifigä 'gierig' plural. IciUt

\

vaftêanis frequ. v. vaf$ams 'besehen'
[ azênltada 2. pers. plur. prœs.

v. azïndïms 'erzählen'
|
pejdms 'lachen' causât, pejtfoms |

eMar.

piïtfe 'fuss' illat, pitks plural, pitkt
\
pandan 'öffnen' panesa 'ich

öffne es'
J

tezdçms 'unterstützen' frequ. teétnems
\
kandoms 'tragen'

frequ. hatïttems
|
eKal. pejdims 'lachen' frequ. pejtnims

\
raytfe 'er

schreit' frequ. raykne (eMar. raygoni) | eKazl. ardums 'laufen' frequ.

artnums
|
e Jeg. panzan 'ich öffne' frequ. panënan.

2. Desgleichen, wenn eine solche consonantenverbindung'durch

ausfall eines zwischenliegenden vocals enstand: mPsen. v'eniz-dä
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ablat. v. veA?z- 'boot' eMar. vetiè-te e Jeg. vcnë-fe
|
mPsen. levaz-dä

ablat. v. te&z- 'bast' mordE. tevS-fe, Fevë-fe
|
mordM. korbz-da

ablat. v. korêz- 'eule' mordE. korë-to
}
korc-to.

§ 17. Bisweilen haben stimmhafte consonanten vor stimmlosen

ihren stimmton verloren.

1. d ist vor allen stimmlosen consonanten in t übergegangen

z. b. mordM. kud 'haus', iness. kuca (kut-sa) 'in einem hause', best,

form kui-ê 'das haus', transi. kut-ks, plural kut-t; kutka neben kudà-ëka

'von der grosse eines hauses'
|
mord, lied 'haut' transi. Uef-ks carit.

mordM. ftef-f'fomä (-ma) mordE. keétemCfket-feme, Uet-xfimr, 1 mordM.

eKazl. kot-f eKel. koi-x 'gewebe, leinwand' vgl. kodams 'weben' mord.

pejdan 'ich lache', mPsen. pejf-ffan eMar. pejétan 'ich bringe zum

lachen'
|
mord, vidan 'ich säe', 1. pers. plur. vitfama, vit-tanok.

2. Ein allgemeiner Übergang von r, z in s, ë hat vor t statt-

gefunden z. b. mord, kuz 'flehte' plural, äuä-* | as-t 'sage' imperat. v.

a*an 'ich sage'
|
§uz 'korn' plural.

|
jakaza, jakazo 'mag er

gehen' jakas-t < *jakazt, *jakaz&t 'mögen sie gehen'. — Wo z und f

vor t auftreten, haben wir eine spätere zusammenrückung dieser con-

sonanten infolge von syncope zu constatiren z. b. mordM. kuz-

f

best, genit. v. kuz vgl. eMar. kuz{nf |
mordM. pitgêzt 'in deinen

fuss' <p'i$fe*f.

Späteren datums ist der im eMar. und e Jeg. anzutreffende tiber-

gang von z in s vor k z. b. mordM. oz-ks 'opfer' eMar. e Jeg.

os-ks (vgl. oz-noms 'beten') | mordM. eKal. eKazl. vii-ks 'schäm'

eMar. e Jeg. viê-ks (vgl. vié-dan 'ich schäme mich').

§ 18. Stimmhafte lange consonanten kannte das gemeinmord-

vinische nicht. Wo beim unmittelbaren zusammentreffen eines con-

sonantisch auslautenden Stammes mit einem mit demselben consonan-

ten anlautenden suffixe oder bei der berührung zweier suffixe ein lan-

ges d oder z entstand, verlor es den stimmton: dd> tt, ez> ss z.

b. mordM. kud 'haus', ablat. kut-ta vgl. eMar. kudo-do
|
mord, ved

'wasser', ablat. vet-fä, vet-te |
mordM. kagdd- 'papier', ablat. kagêt-ta

I
mord, kardas 'hof (stamm kardaz-), eJeg. kardas-so 'sein hof aus

kardaz-zo \ e Jeg. ramas-so optat. III.» obj. conjug. "mag er es kaufen'

;
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eMar. rama-so (mit Verkürzung des langen consonanten); eKal.

ramas-sa-za (mit nochmaliger zusetzung des optativ-charakters (= pos-

sessivsuffix der 3. pers. sing.) ; bei Wiedemann noch die ursprüngliche

form ramazazo. Desgleichen obj. conjug. III.3 indic. praeter, v. verb,

negat. m Sel. gé-êâ (ramak) 'er (kaufte) es nicht' eKal. es-si eKazl.

âi-êà eJeg. eê-Se; eMar. und WiedemE. zeigen noch die ursprüng-

liche, nicht 8yncopirto form eiiie, desgleichen hat m Sei. neben der

obenaugeführten syncopirten form auch did-iä.

Späteres, durch ausfall eines zwischenliegendcn lautes zusammen-

gerücktes dd und gg hat sich jedoch auch behauptet z. b. mordM.

faddä 'in diesem jähre', wahrsch. zusammengesetzt aus tada, ablat. v.

pron. demonstr. fä, und idä, ablat. v. einem worte, das noch im er-

sanischen in den formen ije, i sich findet und die bedeutung 'jähr'

hat, im mokschanischen aber weiter nicht anzutreffen ist
|
jolôèhâddâ

<Cjol9ëkddèdâ 2. pers. plur. pra?t. v. jotëShôddms 'fuchsschwünzcln an-

fangen'
I
mPsen. êâz-zà 'er zerriss es' v. éà'frms 'zerreissen' vgl.

eMar. êezize |
mPsen. saraz-zä 'meine henne' vgl. m Sei. saraz-

tt-zä id.

§ 19. Wenn mundartlich der zusammenstoss des stimmlosen

labialen versclilusslauts p mit einem stimmhaften verschluss- oder rei-

belante durch syncope herbeigeführt worden ist, hat eine assimila-

tion in bezug auf die beteiligung der stiinnio zwischen den lauten

stattgefunden, wobei die einzelnen mundarten sich verschieden ver-

halten: teils ist p zum stimmhaften b geworden, teils ist der nach-

folgende stimmhafte laut in den entsprechenden stimmlosen über-

gegangen: eMar. copuda 'dunkel' mPsen. Solda
|
eMar. topuda

J

<\\\n-

kclrot' KasanE. topla |
eMar. Icepcdan 'ich hebe' eKal. Rcb'dan,

eKazl. dagegen käpfan |
eMar. tipuzat 'bretter zwischen den auf-

schlagsfaden' mGorod. tcbzat.

In einigen mundarten ist in einer so entstandenen lautverbindung

-bd- b weiter in v übergegangen: eMar. e Je g. öopuda 'dunkel' niPscn.

Sobda mSel. mAlk. Sovda eKazl. covda.
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Cap. rv.

Wechsel zwischen verschlusslauten von verschiedener

articulationsstelle.

k-t.

§20. 1. Schon im gemeinmordvinischen war nach dem über-

einstimmenden zeugniss der jetzigen mundarten ein nach einem ande-

ren consonanten folgendes k im wortauslaut zu t geworden z. b.

mord, mol-? (molL-() 'gehe' v. motht-ms 'gehen', mPsen. Sudâf-t'sei

verdammt' v. êudàvà-ms 'verdammt werden' vgl. rama-k 'kaufe' v.rama-ms

I
mord, ezin (dé9n, aèèû) pet-f (pelL-f) 'ich fürchtete nicht' v. peW-ms

'fürchten' vgl. céhï jaka-k 'ich ging nicht' v. jaka-ms 'gehen'
|
eMar.

eJeg. Ha tej~t 'tue nicht' v. teje-ms 'tuen' vgl. ita rama-k 'kaufe

) nicht'
J
eMar. apak tej-t 'ohne zu tun' vgl. apak rama-k 'ohne zu

kaufen' | eMar. van-t 'sehe' v. vano-m.% vgl. WiedemE. vano-k.

Wo k nach einem consonanten unverändert auftritt, ist eine

solche lautverbindung in der resp. mundart sicherlich spater, als die

Wirksamkeit des betr. lautgesetzcs schon erloschen war, durch ausfall

des zwischenliegenden vocals herbeigeführt worden z. b. mordE.

ramirjß 'kaufot sie' vgl. niordM. ratnajuhU
|
mordM. kettä 'glaube

ihm' (dagegen kept <* kernt 'glaube') v. kemd-ms 'glauben' vgl. eMar.

keniik (mundartlich auch im ersanischen Kethk)
|

AhlqM. avarink 'in

unseren weibern' vgl. in PS en. ava.sdnok.

Befremdend ist dabei, dass im eMar. das possessivsuffix der 3.

pors. plur., das ursprünglich auf k *) auslautete, diesen auslaut in den

gesammtzahlen z. b. kolmo-nesk 'sie alle drei', nitenesk 'sie alle vier'

unverändert bewahrt hat, während es in derselben mundart sonst

regelrecht k in t verwandelt hat z. b. ahisa-sl 'ihre pfrrde (ihr pferd)',

sehnest 'ihre äugen'. Vocalisch auslautende nebenformen, wie eMar.

*) In Reguly's ersa-texteu wird dieses suffix noch in der älteren form

-sk angetroffen z. b. ejdisk 'ihre kinder, bratusk 'ihre brüder. Dass k bier

niebt in t übergegangen ist, beruht wobl darauf, dass in dieser mnndart der

vocal, welcher nach dem zeugniss verwandter sprachen ursprünglich 5 und k

von einander trennte, sich länger als in don anderen behauptete.
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niteneske, scheinen anzudeuten, dass in den gesammtzahlen an das

possessivsuffix noch ein -ke hinzugefügt worden ist, (niteneske also

< nilenesk-ke), welches im mokschanischen in den gesammtzahlen wirk-

lich vorkommt z. b. Àift
mé-M 'alle vier'.

2. Eine spätere assimilirung des / nach k : kt >> kk, finden wir

im e Kai. z. b. jarmak 'münze' plural, jarmakk <Zjarmah-t (in den

übrigen mundarten).

3. In einzelnen Wörtern ist wortanlautendes k vor einem vor-

deren vocal mundartlich in / übergegangen: mord. Jtija'ks 'fussboden'

mSel. tija'ks
|
mordE. ketgi 'es hat od. findet platz' inordM.

tülgi eKazl. tetyi
|
RegE. teskav 'sack', sonst überall mit k anlautend.

4. Etwas häufiger kommt ein Wechsel zwischen dem pala-

talen und dentalen verschlusslaute im inlaut vor z. b. WiedemE.

narkimks, eKal. natRkimks eJeg. nafliemks (vgl. mordM. fiär*ka-

mos) 'wermut' eMar. naffimks
|
eMar. tyvjel (vgl. mPsen. cev§ä

AhlqM. civgä) 'massholderbeere* eKal. öavdil WiedemE. cavdire
|

eMar. WiedemE. aijkêima eKal. avéima (v <C yy) 'wuhne' mPsen.

aûézma AhlqvM. antsîma
|
eKazl. batgams (vgl. mPsen katgams)

'hängen bleiben' eMar. patdams |
WiedemE. veikse (veikese) (iness.

v. vejke 'ein') 'zusammen eMar. vejcç | mordE. mordM. p'eökan

(eKaz. p'äckan) 'ich fahre über eKal. pectan |
Wi edemE. ingzedetns

'hobeln' (vgl. irjks 'hobel') eMar. modems mVUn. infydtms |
mordM.

àutonarms, sulària-ms mordE. êukunams 'sich verbeugen' eKal. sutnams

(türk. eukrn- eukun-)
|
mordM. éifolc eKazl. üifnkä 'esche' eMar.

êift WiedemE. sirte j mordM. sotjga mordE. sorjgak 'auch er'

eMar. sondalc
|
mPsen. näjijkitUms (frequ. v. näpms 'sehen') m S e 1.

näjnctbms.

Wenigstens in einem worte scheint ein umgekehrter lautwechsel :

d>g, stattgefunden zu haben: eMar. eJeg. ifdes o Kai. ifdiks

WiedemE. irdis mPsen ird*s 'rippc' eKazl. irgi's (vgl. tscherem

örtöz, ördez, sürj. ord 'seite').

5. In einigen aus dem russischen entlehnten Wörtern sehen

wir einen Übergang von t in k im wortauslaut z. b. WiedemE.

stcrlak (eMar. dagegen êfcrtef) 'sterlet' russ. CTepjmjjb
I
WiedemE.

oprfc (eMar. opef) 'wieder' russ. onflTb. Desgleichen im inlaut: eKal.

parktwj 'Schneider' russ. nopTHOÜ.
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Umgekehrt entspricht dem russ. g mord, â, dem mes. k mord.

t in folgenden Wörtern: Wie dem E. brizdcms 'besprengen' eMar.

br\zgams rasa. 6pu3raTb
|
mPsen tabafirka 'Schnupftabaksdose' eMar.

tabakirka W i e d em E. tabakerka russ. TaÔaicepKa. Ähnliche Schwankun-

gen kommen jedoch auch im russischen diabetisch vor s. Kojocob,

OÖ3op s. 173-174.

6. Zu einem allgemeinen lautgesetz hat sich der sonst nur spo-

radisch anzutreffende Übergang des palatalen verschlusslautes in den

dentalen in derjenigen ersa-mundart entwickelt, die dem ersten

mordvini8chen litterarischen denkmal, dem kleinen katechismus vom

jähre 1788 zu gründe liegt. In jener ist g im inlaut vor vocalen

stets zu d geworden z. b. pinden <i>%'<?« genit. v. piijgä 'zeit'
|
lanäa

< latiga 'über etwas hin'
|
jalda <jalga 'kamerade'

| kefdi < Jcetgi 'er

liebt'
I
ardotez < orgotez" 'im fliehen'. — So auch intervocalisch im

lehnworte Hhla 'buch' russ. KHiira. Ein paar andere russische lehn-

wörter haben ihr g behauptet (Kiînos I. NyK XVH).

Sehr selten findet sonst ein Wechsel zwischen verschluss-

lauten statt.

p — k.

§ 21. e Kai. rupstams 'abnehmen (von dem monde)' eKazl. ruk-

$ta
mms mPsen. kop&Uildtns 'sich krümmen' m Sel. kokèkôddms mPsen.

saparaks 'rettig' aus sapam a 'bitter' und räps 'rübe'. Wenn in fremd-

wörtern, wie daköura, cäpöura 'weibliche fussbekleidung', ein solcher

mundartlicher Wechsel vorkommt, braucht derselbe nicht erst auf mord-

vinischem boden entstanden zu sein. — Im wortanlaut wechseln k und p

im eMar. kumaza eKal. komaza 'knie' WiedemE. pumaza (nebst

komaza); so wohl auch im eKazl. batyams eMar. patdams 'hängen

bleiben' mPsen. kaTgams. — In dem zusammengesetzten worte m Sei.

pihr-ginas mPsen. pifrr-buvas 'kiebitz' ist wahrscheinlich in anlehnung

an das wortanlautende p der palatale verschlusslaut zum labialen gewor-

deu. — Übergang des intervoealischen p in k kommt einmal vor:

mordE. niordM. êopan 'ich verheimliche' bei Wiedemann auch

êokan.
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p-t
§ 22. Ein ganz einzelner Übergang von p in t findet sich im

e Kai. tuk&a 'dickbein', sonst überall pukëa, pukëo.

Cap. V.

Wechsel zwischen verschluss- und reibelauten.

§ 23. 1. t ist in i, S im anlaute folgender Wörter übergegan-

gen: WiedemE. Kasan E. ècce 'heute' e Mar. teef mordM. täci,

zusammengesetzt v. fr, fä 'dieser' und è(, ëi 'tag'
|
mord E. Ôozda,

ëozda 'leicht' mordM. fozdä. Desgleichen in dem russischen lehn-

wort: eMar. CuziR, auch fuz(H 'holzklötzchen, das im spiele durch

einen stock weiter geschleudert wird' eKal. (izik russ. Ty3HKT» dial.

TK)3HK1> (? T»KHKT>).

Im eMar. piilien-gçcçj m S el. pindn-zicä 'gerstenkorn am augen-

lide' scheint c, ë'($, z) aus k entstanden zu sein vgl. mPsen. pinin-

gjcä' (vielleicht durch die vermittelung von t vgl. § 20. 3. 4.)

Offenbar ist in allen diesen fällen der betreffende lautübergang

durch die vorausnähme der articulation des folgenden s-lautes entstan-

den; derselbe ist also als eine assirailationserscheinung zu betrachten.

2. Infolge einer ähnlichen assimilation ist anlautendes t in r,

s übergegangen im mPsen. éiféam 'flachsbürste' mSel. tuféùtn |
e Mar.

éeléa eKazl. êclLôa 'eine krebsartige krankheit' m Ps en. fätLää. Des-

gleichen im e Mar. éiéina 'hopfenstange' mSel. tuêzna russ. TUlHlia.

— In einem anderen mssichen lehnworte k> <*, vielleicht k >t>c:
e Mar. âiéiga 'stock' mPsen. tetéagar russ. KH<wra.

3. Eine gegenseitige assimilation zwischen an- und inlaut liegt

im eKal. öcskstams 'bezeichnen' <eMar. feSksiams vor.

§ 24. Durch eine assimilation an einen unmittelbar vorangehen-

den s-laut ist in den meisten ersanischen mundarten mouillirtes f nach

ë zu c, mouillirtes d nach z zu § gesetzmässig geworden. An

diesem lautwandel hat eKazl. nicht mehr teilgenommen (auch kommt

in den in Kasan publicirten 'Proben der mordvinischen volkslittera-

tur', desgleichen bei Reguly ersanisch vor, dem derselbe fremd ist).
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Z. b. eMar. WiedemE. eJeg. eKal. feëcç 'stern', meëdç 'brust';

mordM. fâëtâ, tnà'ëfâ, eKazl. feëtiï. meëtâ |
eKal. piëci eMar. eJeg.

pëci WiedemE. ëci (nebst piêca) 'scharf eKazl. piëtâ |
eMar. thekë

'biene' plur. tnekëc <imekët |
eKal. Jceijs 'tür', bestimmt, dativ Iceriëài

<^kefjë'fi
I
eMar. eJeg. pokëôaj eKal. pokëcej WiedemE. pokëëâj

(neben pokStàj), zusammengesetzt ans pokë 'gross' und atäj 'vater'
|

eMar. fakëcadems 'schwenken' mPsen. tukëtœdams |
eKal. pezgims

'schwören' eKazl. pà'zidums j
eMar. czgçms 'wärmen' mordM. vzdms

eKa/J. äzdums (auch bei Wiedemann ezdems)
I

eJeg. iiïëcan 'ich

schürze auf vgl. mordM. itàëfa'n; dagegen eMar. iliStan: t bleibt

hier unverändert, weil es nicht mouillirt ist.

Cap. VI.

Wechsel zwischen Spiranten.

a) Übergang von z in j.

§25. 1. Ganz auf dieselben ersa-mundarten, wie der eben

besprochene Übergang von f, d in c, § erstreckt sich ein anderer

lautwandel: der Übergang von z vor s in j z. b. eMar. e.Jeg. eKal.

(WiedemE.) kardojs ans kardaz-s (wie die form noch im mordM.

und oKazl. lautet), illat. v. kardas (stamm kardaz-) 'hof
|

knjs

<Ckuzë, 3. pers. sing, praeter, v. kttzü-ms 'hinaufsteigen' i mejsç<Cmc£-sç,

vgl. mordM. niez-sa, iness. v. pronom, interrog. mezVwas'
|

rudajsto,

elat. v. rudas (stamm rtidaz-) 'schmutz'
|
ojêeins aus oz-scms (mordM.

ozêsms), frequ. v. ozams 'sich setzen'.

Wo die lautvcrbindung zs in den betr. mundarten unverändert

auftritt, ist sie erst nach dem erlöschen dieses lautgesetzes entstanden

z. b. eKal. riviU 'der fuchs' vgl. eMar. rivizié.

2. Auch intervocaliseh erseheint jedoch bisweilen j statt -. So

bei Reguiy: mäjc pronom, interrog. 'was' st. meée, mezä der anderen

mundarten
|
bei Wiedemann: läjcms 'hinzufügen' neben läzdems

(eMar. tes-dçms mordM. tez-dàms, vgl. eMar. Ivze mPsen. leza

V.usatz')
I
in der alten evang.-übersetzung : kujems 'hinaufsteigen', sonst

kuâans. Auch im wortauslaut ebenda: eipaj 'sonne' (eig. 'Sonnengott'),

auch v. Wiedemann aufgenommen, st. ci-paz. — Solche formen aber
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sind unzweifelhaft analogiebildungen : der an seinem auBlautsconsonan-

ten veränderte stamm ist aas solchen formen, wo der Übergang von

s in j lautgesetzlich ist (vor s), verallgemeinert worden und hat so

den ursprünglichen stamm verdrängt*).

Gegen diese erklärungsweise könnten allerdings die bei Reguly

sich findenden formen der 1. u. 2. pers. singul. u. plural, prater, vom

verbum negativum angeführt werden. Dieses wird nämlich bei R. so

conjugirt: sing. 1. ejin +), 2. ejit*), 3. fi, plur. 1. cjinek*) 2. cjide*)

3. eêt, sonst aber lauten die formen ersanisch: ezin, czif
y

cz, czitleK,

ezide, eét. — Hier kann in der tat keine analogiebildung ange-

nommen werden, denn die lautverbindung zs entsteht in keiner form

dieses verbums. Nach unserer meinung aber stehen auch die for-

men mit j in keinem lautlichen Zusammenhang mit denen, welche £

aufweisen. Es giebt im mordvinischen zwei prateritum8uffixe : j und

z (vgl. Setälä, Tempus und Modus s. 99, 106). Mit diesem ist die

dritte person sing. u. plur. gebildet: ana-ê 'er begehrte', ana-êf 'sie

begehrten'; mit jenem die übrigen: mordM. anan mordE.

an\n 'ich begehrte', beide aus *ana-j-ti, mordM. ana( mordE. anif

'du begehrtest' <l*ana-j~t u. s. w. Das verbum negativum stimmt

nun in der von Reguly angetroffenen ersa-mundart in seiner pneteri-

tumbildung völlig mit den anderen verba überein: die 3. pers. wird

mit dem suffix i, die 1. u. 2. pers. mit dem suffix j gebildet, während

in den meisten ersa-mundarten, wie auch im mokschanischen, das

verbum negativum auch in der 1. und 2. person das suffix z aufweist.

b) Wechsel der einfachen Spiranten <v, z, ê, z mit den

zusammengesetzten r, 5, c, £.

§ 26. 1. Nach gewissen consonanten hat in den meisten mord-

vinischen mundarten ein Übergang von einfacher spirante zur zusammen-

gesetzten stattgefunden. Die einzelnen mundarten gehen hierin sehr

auseinander, es scheint sogar bisweilen einige Ungleichmassigkeit in der

•) Die annähme von Bndenz Ugr. Sprachst. Hb. 27, dan* ramusajnch

ans ramasazjnek entstanden wäre, ist also nicht zn billigen.

t) Nach einer mitteilung des herrn BarssotT kommen solche formen bei

den ersa'* im gouv. Pensa vor.
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ausspräche verschiedener individuen derselben Ortschaft zu walten;

nicht selten ist es, besonders bei den stimmhaften lauten, schwer,

durch das gehör zu entscheiden, ob die spirante einen t-vorschlag hat

oder nicht. Am allgemeinsten wird derselbe nach n gehört z. b.

êovdnca, êovonca aus êovMti-sa, iness. v. êovHn 'lehm'
|
moné 'ich selbst'

st. mons, zusammengesetzt v. mon 'ich' und eê 'selbst'
|
eMar. in-fcj

'hirabeere' vgl. mordM. indzi
|
mordE. kunëka od. kuncka 'mitte'.

Aber auch nach l und r haben die Zischlaute in einigen mund-

arten den t-vorschlag bekommen; im eMar. tritt er besonders deut-

lich hervor ?.. b. eMar. keté aus keï-ê, best, form von liet 'zunge',

mordM. kâtê
\ karco 'wider' mordM. karsa, tatar. karsî

|
AhlqM.

kar$i 'violine' mPsen. m Sei. karii.

2. Nur dem eJeg. ist der betreifende Übergang von einfacher

spirante zur zusammengesetzten vollkommen fremd. In dieser mund-

art hat im gegenteil die letztgenannte, wo sie ursprünglich war, ihren

t-vorschlag verloren z. b. eJeg. inz{dan 'ich hoble' < in3- (vgl. oben

§ 2O.4)
I
orSan 'ich bekleide' < orcan < oritan.

3. Wenn ein mit s oder § anlautendes wort in der leben-

digen rede sich an ein anderes auf -n resp. -7, -r auslautendes ohne

sprechpause anschliesst, so wird ein ähnlicher Übergang von ein-

facher spirante zur zusammengesetzten beobachtet.

4. Auch nach vocalen wird von Budenz Ugr. Sprachstudien

II s. 23 Übergang von einfacher spirante zur zusammengesetzten

in folgenden füllen angenommen: pronom, possess, d. 3. pers. sing.

mordM. -c aus mordE. ~zo \
mordM. kutan 'ich steige' aus mordE.

kuèan
\
desgleichen im mordM. oéu 'gross' vgl. finn. iso

|
mordM.

vca' 'Schaf vgl. finn. uuhi. Schwerlich richtig.

§ 27. 1. Es giebt fast kein wort, das in all den mir bekann-

ten dialecten mit der zusammengesetzten spirante c anlautete, die

russischen lehnwörter ausgenommen. In einer menge von Wörtern

aber — unter denen mehrere türkischen Ursprungs — entspricht dem

anlautenden s einiger mundarten in anderen c. Dieser Wechsel ist

kein mundartliches merkmal, sondern "ganz ungleichmassig taucht c

bald in dieser bald in jener mundart auf z. b. mord, éora 'junger

mann, söhn' mPsen. éora \
niPsen. s*i?/'(vgl. mordE. suhj) 'schatten'
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RegM. cilf
I
mPäen. êayga mordE. ëaijgo 'gabel' mSel. êaijga RegM.

catjga
|
inPsen. êerâ eMar. sçra 'eichel' mSel. RegM. AhlqM.

éerâ
J

mGorod. AhlqM. êtpa Wiedcm E. sepe eMar. zepe 'tasche'

mPsen. éepâ | eMar. êukoro 'kuchen' mPsen. âuUr | m Sel. êiP-éij

e Kai. àeFéij 'specht' mPgen. 6ilL6i
\
eMar. éulgo mSel. êulga zool.

'taucher' mPgen. éuîga |
eMar. suféeme eK al. s(rBcama eKail.

4t*öa mma 'kämm' mPsen. 6»f*6»m neben 89f*é9tn.

2. In den von mir untersachten mokscha-mundarten kommt

anlautendes £ meistens nur in onomatopoetischen wortern vor (die

lehnworter nicht mit einbegriffen) z. b. càrna'ms 'knarren'
|
èBmbùldêms

'plätschern'. In anderen wortern ist c sehr selten z. b. m Sel. ëevtfâ

mPsen. civjfä 'massholderbeere', und wechselt mit ë z. b. mPsen.

cufa'ms 'stossen' m Sei. ëufa'ms. Einige mal wird in den aus dem

russischen entlehnten Wörtern c statt ë angetroffen: mPäen. éêro'v

'brunnenschwengel' russ. xypairB
|
dtp 'stollen am hufeisen' russ. uinm>.

Im ersanischen dagegen kommt ö im anlaut allgemein vor. Im

eMar. wird ë im anlaut einheimischer Wörter nur dann angetroffen,

wenn ihm noch ein consonant folgt z. b. ënams 'loben, Slams 'waschen'
;

sonst aber steht statt des mokschanischen 8 regelmässig C z. b. eMar.

cfcçj 'milz' mordM. Sâëi
|
eMar. capamo 'bitter' mordM. ëapama.

Die fremdwörter behalten meistenteils ihr anlautendes ë bei z. b.

eMar. ëajtan 'teufel'
| ëutka 'scherz', doch kommt auch c statt ë vor

z. b. eMar. Öuba 'pelz' russ. niy6a
|
èivcè 'Schneider' russ. uiBeirr»

|

öapka 'mütze' russ. manna.

Auch in den übrigen ersa-mundarten ist c im anlaut der gewöhn-

lichere laut, ë kommt meistens vor, wenn weiter im worte ein c folgt

z. b. ëacan 'ich werde geboren', aber bisweilen auch ohne diese be-

dingung z. b. eK ad. ëava 'leer'.

3. Sicherlich sind anlautende r, c nicht ursprünglich, sondern

aus den entsprechenden einfachen Spiranten dadurch entstanden, dass

der t-vorschlag aas gewissen satzphonetischen Stellungen sich für alle

falle festsetzte (vgl. § 26.3.); dabei dürften die zahlreichen mit

einer zusammengesetzten spirante anlautenden nissischen und tür-

kischen lehnWörter, welche die spräche aufnahm, nicht ohne einfluss

gewesen sein. — Nach einem vorangehenden stimmhaften auslant

werden sie, wie die entsprechenden einfachen Spiranten .<? und .4f, stimm-
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haft z. b. èijan $ijan 'ich laufe und laufe'
| mon goratn st. mon

âoram 'mein söhn'.

c) Wechsel zwischen s- und 5-lauten.

§ 28. 1. 8- und s-laute wechseln mundartlich in einzelnen

Wörtern.

Im anlaut: eKal. WiedemE. RegE. êire 'kant, rand' mordM.

und sonst mordE. mit s-laut: Sirä, c\fe; wahrscheinlich macht das

wort das zweite Zusammensetzungsglied aus im eMar. el-ffie mPsen.

jän-zjf- m Sei. äf-zolä 'einschnitt vorn am säume des mordvinischen

weiberhemdes' (das vordere glied ist mordM. äl, jät mordE. et

'saum')
I
mordE. sutej mPsen. êilf RegM. cilf 'schatten' mSel.

zitf TjumeneffM. eKazl. zutf AhlqM. c///*|AhlqM. surhkä

'spange' (eig. 'bogen'), sonst mordM. cuf^M eMar. ÖlfUe
|
KasanE.

Sumordan 'ich gräme mich' eMar. cumordan mPsen. ëàmârda'n
|

— Übergang eines s-lautes zu 6 von allgemeinerer natur hat in irgend

einer von den mokscha-mundarten, mit welchen Ahlqvist in berüh-

rung kam, stattgefunden, denn bei A. findet sich eine anzahl von

Wörtern mit c im anlaut, welche in allen übrigen sowohl mokscha-

als ersa-mundarten mit einem s-laute (s oder c) anlauten : öafan 'wie-

hern'
I
canga 'heugabel'

|
cercüiman 'hagel' (bei Reguly sowohl mit 6

als c)
I
c&ä 'eichel'

|
cilgä 'warze'

|
cornan 'farzen'

|
öulga zool.

'taucher'.

Im inlaut: mPsen. kanfrrks 'thonscherbe im brode, welche

beim essen zwischen den zahnen knirscht' m Sei. Jcangirks (auch

eMar. ka/igerks m. anderer bedeutung) v. verbum kanfrchms (auch

im mPsen. mit £) j
— vor k : mordM. kuéka'n, kuéka' 'reiher' mordE.

auch kuëkan |
eMar. kockudo WiedemE. koökudok (wohl fremdwort)

'wachtel' m Sel. kuékèdi'R.

Ausserdem findet sich in folgenden Wörtern nur bei Ahlqvist

ein s-laut statt eines s-lautes der übrigen mundarten : suöan 'ich fluche'

st. êuéan wahrsch. frequ.-fonn v. iudan \ kuöan (auch bei Ahlqvist

die nebenform kuéari) 'ich steige'
| viSiks 'schände' (wohl fehlerhaft)

= Wiks, viêks
\
ingidan 'ich hobele'

|
iuröim 'kämm', sonst überall

mit c od. 5 statt c im inlaut
|
karcigan (tttrk.) 'habicht'

|

öin$irt

(türk.) 'kette' sonst mit £ od. i im inlaut.
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Im auslant: eMar. pitukë m Sel. pilu-kë-kd (demin.) 'federbüsch-

lein auf dem köpfe der vögel' eKal. piliks
|
raPsen. vdtä'6 (vgl.

eKal. uras) 'ein wasservogel' mVält. tafä'iu |
WiedemE. kaSvarks

'hamster' eMar. kazvarc eJeg. kazvarè |
WiedemE. norozorks,

eMar. noro*igoi'k$ 'lerche' eKazl. morizorë, eJeg. sowohl mit S als

smorozorks, norozorë |
mPsen. Mrsë-tiëâ 'kornwicke' eMar. Refiaé-

od. kereé-tikëe
|
KasanE. (Lied LXIX) guz 'fichte' st. kuz.

2. Wenn wir einige von den nur bei Ahlqvist anzutreffenden

Wörtern mit c, ausserdem das nur a. a. o. vorkommende guz und

die Wörter kuckatt, kockudo, wo der spirante ein k folgt, abrechnen, so

findet sich in all den Wörtern, welche einen Wechsel zwischen s- und

s-lauten aufweisen, ein r oder /. Ich bin deswegen geneigt anzu-

nehmen, dass der betreffende Wechsel nicht ohne einfluss dieser laute

zustande gekommen ist*).

3. In einigen aus dem russischen entlehnten Wörtern wird der

Übergang eines s-lautes in einen s-laut beobachtet: eKal. gr%zaj eMar.

griza m Sel. gHz mPsen. kêrêé 'geschwulst' russ. rpuxa |
mord.

roi 'roggen' russ. poxb. Ein solcher kommt doch auch im russi-

schen, obgleich selten, mundartlich vor (s. Kojiocob, 0Ö30p s. 186), und

zu dem erstgenannten worte finden sich auch (HaJib, ToJKOBbifi Cao-

Bapb) die nebenformen rpu3a. rpuTb, rpbi3b. Schwerlich aber dürfte

mord, roi, das überall diese form aufweist, sein & einer russischen

dialecteigentümlichkeit verdanken, sondern ist dieses wahrscheinlich

anders zu erklären. — Entgegengesetzt ist der Übergang im eMar.

caiaske 'schleife' russ. cajiaaKH (vgl. Kojiocob, 063op s. 178).

Ânm. Warum in den aus dem russischen entlehnten Wörtern das

russische q und m im anlaut oft in à und H "gemildert werden",

worüber Wiedemann (Grammatik s. 11) seine befremdung ausdrückt, •

darüber geben z. b. Kojiocob. 063op s. 183 ff. und Aajib, O Hapeniax-b

pycKaro fKbiica im B-bcthhkt. Hmh. PyccK. Ieorp. 06m. V., von neuem

gedruckt als einleitung zum wörterbuche, auskunft.

*) Es mag hier auf don umstand hingewiesen werden, dass im finnischen

s vor l in h (aus älterem S) übergegangen ist, und dass mehrere der Wör-

ter, die sonst einen solchen Übergang zeigen, ein / (») aufweinen (s. Setälä

Äännehistoria s. 251—253).
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4. Die annähme von Wiedemann (Grammatik s. 30 f.) und

Budenz (Alaktan a. 29 f.), dass der frequ. -charakter mit -$~

(-C-) wechsle, ist schwerlich zu billigen. Das mokschanische -S- in

ableitungen, wie mul&ndäms v. tnujatns 'finden', welches nach Budenz

aus $ entstanden wäre, hat noch im m Sei. seine ursprüngliche form

-kë- bewahrt: mukëândêms, dem das ersanische mukënotns vôlUg ent-

spricht (vgl. Budenz, Alaktan s. 19). Auch in der selten vorkom-

menden ersanischen frequ.- form auf -Sems (-öems), wie eMar.

koncems aus kotiams 'blinzeln', scheint der s-laut desselben Ursprungs

zu sein vgl. 06p. Mop*. Hap. Cjob. II s. 202 kohlkihth russ. 'Moprnen,'

(moment, eMar. konetarns). Es sei noch bemerkt, dass beide for-

men: e Mar. koncems und koAdems, in éiner mundart vorkommen.

Wahrscheinlich ist dagegen, besonders des folgenden / wegen,

die Vermutung, dass in der ein paar mal in der alten evangelien-über-

setzung vorkommenden frequ.- form auf -kstems (kufakstems v. kufams

'kitzeln', fekstems v. fejems 'tun': Wiedemann, Grammatik s. 31)

-jb- dem gewöhnlichen -kë~ in -kënems entspricht.

5. Wenn im mPsen. das wort oéu 'gross' in der Zusammen-

setzung oèd~ii 'Ostern' (eig. 'der grosse tag') sein 6 gegen c aus-

getauscht hat, ist dieses offenbar die folge einer assimilation an den

nachfolgenden s-laut. — Eine ähnliche assimilation von anlautendem

zischlaut sehen wir im WiedemE. SoSnik mPsen. èaénïk | eMar.

dagegen soënika) 'pflugschar' russ. couihhki | eMar. lecas WiedemE.

cejöas 'sogleich' russ. cefiqaci».

d) Wechsel zwischen v und

§ 29. 1. Wir haben oben § 15 gesehen, wie ein ursprünglicher

palataler verschlusslaut entweder in v oder j übergegangen ist. Ein

Wechsel zwischen diesen consonanten wird auch sonst beobachtet.

Nach vorderen vocalen zeigt sich der Übergang von einem ur-

sprünglichen v in j.

Im auslaut: z. b. mord, ko-v 'wohin', to~v 'dahin', aber in den

meisten mundarten: fc~j 'hierher', êc-j 'dahin' (bei Wiedemann doch

/et-, sev)
I

eMar. kiidov 'nach hause' v. kudo 'haus', virej 'zum walde'

v. vir 'wald'
j
mordE. itej, itij mordM. iti < itij 'rute', bei Reguly

mordE. ilevc, ilcv eJeg. itov.
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Im inlaut: z. b. mordM. éava 'ziege' eMar. seja ' eKal. eKazl.

savants 'wiehern' eMar. éejatns
j
eMar. (ßeltheze) savadf 'er beneidet'

KasanE. êijadi. So auch in einem russischen lehnworte: KasanE.

ftija 'bier' (in den übrigen mordv. mundarten pivo) rusa. hhbo.

2. Der analogiewirkung von formen mit vorangehendem hinteren

vocal ist es wohl zuzuschreiben, dass nach einem vorderen vocal neben

dem lautgesetzlichen j v (auch in derselben mundart) angetroffen wird z.

b. eMar. Itezçv und kezçj 'zornig', êepev 'reich an taschen', sfßej

gallig', tikiçv 'grasreich', pifnej 'teuer'
|
eMar. eJeg. iüetev 'vor-

wärts', thelcej 'rückwärts', Sijev 'lausig', Itetej 'breit'
|
eKal. 6eM 'in

das dorf, m'ftV? 'in vier teile', ihekij 'rückwärts', êej 'hierher'
|
eKazl.

riifu <CriitÜv 'in vier teile', iärij 'hoch', éifij 'zum walde'
|
mordM.

l':äd-u <C Md9v 'in der handarbeit gewandt', Itäzi < icäzhfj 'zornig'. —
Das prolativsuffix lautet auch nach vorderen vocalen -va z. b. pife-va

'den gemüsegarten entlang', iifo-va' 'den wald entlang'; nur einige

adverba zeigen lautgesetzhch -ja (-ja): eMar. fi-ja mordM. fi-jä'riä

'hier vorüber' vgl. eMar. tu-va mordM. tu-va'-nä 'dort vorüber'.

Wenn aber bei Reguly sieh lativforinen auf -j statt -v nach hin-

teren vocalen finden, wie udaloj 'nach hinten' Jcoj 'wohin', so sind diese

ihrerseits als analogiebildungen in entgegengesetzter richtimg aufzufassen.

3. Es bleiben doch einige falle von mundartlichem Wechsel zwi-

schen v und j übrig, wo dessen Ursache nicht klar liegt. Wenn man

den Übergang von v in j z. b. im WiedemE. toßuro 'weizen' eMar.

toviuro vielleicht durch die beeinflussung des v durch den folgenden

mouillirten consonanten erklären möchte, so finden sich doch anderer-

seits falle, wo man keinen annehmbaren erklärungsgrund für den be-

treffenden lautwechsel finden kann. Solche sind z. b. mPsen. Sävan

'ich nehme' eMar. etc. sajan
|
eMar. pcterdems 'verschütten' mordM.

päjürdsms
I
mordM. Seflr eMar. cejef "maus*, nach Weske ersanisch

auch cetef RegE. cäver
|
mordM. afol eMar. ajct 'sattelgurt' e Jeg. atW

(türkisch, bei Radloff, Versuch eines Wörterbuches dertürk-dialecte, ail).

r) Die Spiranten % UI*d f, ihr Ursprung und Wechsel mit

anderen consonanten.

§ 30. 1. In allen mordvinischen mundarten giebt es einige

ältere lehmvörter aus dem russischen, welche das russische x gegen

8
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k ausgetauscht haben, während dieses in den neueren nicht mehr der

fall ist z. b. mPsen. eKazl. kramo'j eMar. kromoj 'hinkend' russ.

xpoMoti j
mPsen. rasko't 'ausgäbe' russ. pacxojt j m Sei. karo'k 'iltis'

russ. xopeKX |
eMar. koéejka eKazl. koétka 'weib' russ. xo3höko (dage-

gen %oiäjm 'wirf russ. xo3AHHi>)
|
eJeg. kokol 'hahnenkamm' russ.

xoxojn» [ eKal. krön 'meerrettich' russ. xpeui». Bei Wiedemann steht

in russischen lehnwörtern überall regelmässig k für %, welches bei

ihm gar nicht vorkommt; wie auch der russische f-laut seiner angäbe

gemäss durch k ersetzt wird: nur "die im russischen geübten" behal-

ten es.

2. Im eMar. entspricht in einigen (wohl älteren) lehnwörtern

dem russischen auslautenden )(-laut vt z. b. postuvt 'hirt' russ. na-

CTyxx, orovt 'häufen' russ. Bopoxi»; dagegen eMar. yfe% 'sflndo' russ.

rptxt, pu% 'daunen' russ. nyxx.

3. Li den von mir untersuchten mundarten ist anlautendes

russisches g in einigen lehnwörtern durch k ersetzt worden: mord M.

eKazl. kavra'l eMar. kovral 'februar' russ. oeBpaJb | eMar. konar

'laterae' russ. oouapb mordM. fana'r, wobei jedoch zu beachten ist,

dass im russischen * und x mundartlich gegenseitig wechseln. Sonst

ist der russiche f-laut im mokschanischen meist beibehalten worden

z. b. funt 'pfund' russ. ©yirn>. Wenn f statt russ. x (xb) steht, wie

z. b. mPsen. fatams (mSel. %vatams) 'begreifen' russ. xoaTaTL
|

mPsen. postùf 'hirt' russ. naciyxi>
|
mPsen. poraf (mSel. pora%)

'pulver' russ. nopoxt, so kann dieses auch auf dem ebengenannten

dialectischen Wechsel im russischen selbst beruhen. Im ersanischeii

entspricht dem russischen q> (der litteratursprache) meistenteils x, beson-

ders im eMar. welche inundart in einheimischen Wörtern das /"über-

haupt nicht gebraucht z. b. eMar. %unt (eKal. funt) 'pfund' russ.

«pyirn»
I

eMar. %aihiiïja 'familienname' russ. oajinjiifl (jedoch eMar.

fafams russ. xsaTaTb).

4. In einigen einheimischen onomatopoetischen Wörtern wird

mundartlich ein Wechsel zwischen % un(l * angetroffen z. b. eJeg.

Xtman 'ich schnarche' eMar. WiedemE. Icirnan mordM. kùrna'n
\

mPsen. roxams 'grunzen' eJeg. rokams, sonst kommt anlautendes

X nur im m Sei. xvtf 'Schneewehe* vor vgl. in P sen. ufa't.
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§31. 1. Im mord M. desgleichen im e Kai. und eKazl. nebst

anderen ersa-niundarten (nicht aber im e Mar. und eJeg.) wurde r

zu f,jzn% vor t und k*) z. b. fceé 'stein', plur. feeff (eMar. e.Jeg.

fceêf)
I
kov 'mond', plur. koft \

hij 'schlänge', plur. fcwx^eMar. e.Jeg.

kujf)
I

pej 'zahn', plur. pc%f j
mordM. SudOft 'sei verdammt' (eMar.

htdovt) aus iudbtt&k, 2. pers. sing, imper, v. êudVvX-m$ 'verdammt

werden'
|
mordM. ëavan 'ich schlage tot' ëaffâ 'ich schlage dich tot'

|

mordM. eKazl. ée%ksa eKal. texksç 'neun' vgl. eMar. eJeg. fitjkse.

Wo aber in den erwähnten mnndarten j oder v vor t unverän-

dert erscheint, ist diese lautverbindung spater herbeigeführt worden

z. b. mordM. kujf, fceôf, best, genit. v. kuj 'schlänge', #c/' 'stein' vgl.

eMar. kujirif, ke-ùi/if.

2. Ein solches aus j entstandenes % is* dann im mPsen. (des-

gleichen m Alk.) weiter in S übergegangen z. b. mPsen. hiët, plur.

v. hij, mSel. mGorod. mKrasnosl. kujf
|
mPsen. tiäSt 'sie sehen'

< näxf v. näp-ms 'sehen'.

3. Vor c ist % im mPsen. jedoch zu s assimiliert worden:

mPsen. Hsca mSel. 6ixca 'mit gewalt' v. />/, 'gewalt' |
mPsen.

tiscôk m S el. éixcùk 'zusammen' vgl. mord E. i'exße, fiejlce 'ein'.

§ 32. Es hat im gemeinmordvinischen im wortauslaut, desglei-

chen im inlaut vor folgendem t eine spirante gegeben, die ich mit x

bezeichne, und deren Ursprung unten besprochen werden wird. In

den jetzigen mundarten ist sie sehr mannigfaltig repräsentirt : durch

f X. st, s, vt, v, j, t

1. Das gemeinmordvinische x erscheint im mordM. desgleichen

im eKazl. als f z. b. mordM. eKazl. kafta 'zwei'
|

jakaftan 'ich lasse

gehen'
|
mordM. avafiama eKazl. avaftuma 'ohne weib'

|
mPsen. Hr~

ffaihä eKazl. éifftuma 'ohne wald'
|
mPsen. tätftan eKozl. tefffan 'ich

erinnere mich' | mordM. tfiY&/"gesäet' (v. é'ufa-ms 'säen')
|
eKazl. afaf

'schwiegen'ater'
|
avaf 'Schwiegermutter'

j
mordM. eKazl. »Maf/"keller'

I
kotf 'leinwand'

|
kantf 'hanf

|
mordM. kaßtbst eKazl. kafl/mtst^'w

beide' v. kafta 'zwei'.

*) Auch im eMar. ist f im begriff sich in f zu verwandeln: währeml

bei ülteron 1eaten noch eiu reines r gehört wird, nähert e8 sich bei jüngeren

mehr oder minder einem f.
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In einem falle scheint das gemeinmordvinische x im mokscha-

nischen anders vertreten zu sein: die lautverbindung -sxt- ist zu

(-£<-) geworden: m Sei. mKrasnosl. tixtoms mPsen. U&üms 'hin-

ausführen' (vgl. eMar. eJeg. liifeins eKal. tiffims eKazl. liftums)

möchte ich nämlich als causativbildung von ïiêbt-ms 'hinausgehen' be-

trachten (anders Büdenz Szötar s. 699) also ursprünglich *lis-xt'.

Ahnlich wären dann auch die übrigen falle zu erklären, wo mordM.

Xt (St) = mordE. vt (ft): eMar. ptitems eKal. piftims eKail. pif-

fums— mKrasnosl. pijtHns mP s e n. piétons (m Sel. dagegen ftyrnns)

'buttern'
|
eMar. seôdiems 'fingern, pflücken', frequ. v. settems vgl.

mPsen. Seäfoms <iéextetns, welche form bei Iteguly, sejhtan, sehtan

(1 pers. sing, prœs.) geschrieben, vorkommt.

2. Im eKal. entspricht dem x nur im inlaut nach vocalen /*;

und auch in dieser Stellung schien es mir, als ob neben dem labialen

reibungsgerüusche bei f auch ein palatales stattfinde z. b. kafta 'zwei'
|

jakaftan 'ich lasse gehen'
|
avaftuma 'ohne weib'.

Nach consonanten aber steht im inlaut, desgleichen stets im

wortauslaut x z « D - tififohe 'ohne wald'
|
keftthhe 'ohne hand'

|
lo-

marixfahe 'ohne menschen'
|
Ut%tm 'ich erinnere mich'

|
ltetUïirxfan

'ich bringe zum reifen'
|
afax 'Schwiegervater'

|

avax 'Schwiegermutter'
|

kotx 'leinwand'
|
matx 'keller'

|
kaAx 'hanf . — Jedoch auch nach vo-

calen im inlaut bietet die mundart ein x, wenn das nachfolgende /

ausgefallen ist: ka%uMst 'sie beide' (neben kafta 'zwei').

3. Im eMar. und eJeg. (und, wie es scheint, in den meisten

ersa-mundarten) entspricht dem gemeinmordvinischen inlautenden x

vor t nach vocalen r, nach consonanten s\ das wortauslautende x

erscheint nach vocalen als vt, nach consonanten als st. So lauten die

oben angeführten Wörter im eMar. und eJeg.: kavto, jakavtan, Ueê-

fethe od. kefteihe, 1n6t (= mordM. iiidof'), teétan (= mordM. lätf-

tan), Uerferêfan (= eKal. kendirxtan), afavt, avavt, koct, katiSt (kanâf),

mad (bei Wiedemann mit abfall des t mac). Ein durch abfall des / in

den wortauslaut geratenes v ist nach einom vorderen vocal in j über-

gegangen (vgl. oben § 29) in sulej 'schatten' <Z*sutev <*sMÄrt>/,

denn in anbetracht der mokschanischen formen Siff, zuTf ist für

das genieinniordvinische * suVbtx anzusetzen.
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In oin paar fallen wird im eMar. oin dem gemeinmordvini-

schen x entsprechendes intervocalisches % nncn ausfall des folgenden t

angetroffen (vgl. oben e Kai. ka%unist): (xx'mdams 'ebnen' aus *âex-

firidams: *ve%t- = mordM. * ift-, welches sich in fft 'eben',

ißä 'ein' aus *ift-kä findet (vgl. finn. yksi, yhte-)
| eMar. axtüdan

eJeg. jaxuctan, 'ich schwenke' vgl. mordM. jaßdan KasanE. avul-

gemeinmord. wahrsch. *axib'- *jaxtb'~.

Zu der zeit, als t in diesen Wörtern schwand, war gemeinmord.

xt im eMar. offenbar durch xt repräsentirt, vgl. eMar. kavoricsk 'sie

beide' (neben kavto 'zwei') : hier ist t erst nach dem Übergang des

-Xt- in -vt- ausgefallen.

Anm« Auch im mokschanischen scheint ein s dem gemeinmord.

x in zwei Wörtern ausnahmsweise zu entsprechen.

MordM. Sfir, ifof eMar. eJeg. fejfef ist wahrscheinlich aus

dem litauischen dukter- entlehnt (Ahlqvist Kulturwörter s. 210

f. Büdenz Szötar s. 98 Donner Techmers Intern. Zeitschrift I s.

271 Thomsen BFB s. 169). Für das gemeinmordvinische wäre also

tVxtb'r anzusetzen. Im eMar. und eJeg. wurde aus diesem zuerst

lautgesetzlich * tevter, aber v ist in dieser lautverbindung hier unregel-

mässig in j übergegangen (vgl. sufqj s. 36) : fejter, woraus dann in solchen

ersa-mundarten, welche vor t in x verwandelt haben fexfef gewor-

den ist. Die gewöhnliche erklärung des mokschanischen Sfir (auch

im e Kai. imd eKazl. lautet das wort so) aus älterem *sitir ist nicht

zu billigen, denn ein solcher Übergang von anlautendem / in s, wie er

hier anzunehmen wäre, kommt sonst nirgends vor. (I)ic beliebte Zu-

sammenstellung von mord, êcd 'brücke' mit lit. til tas hat wenig

Wahrscheinlichkeit). Aus Wxtür mag durch eine nicht ungewöhnliche

vocalsyncope zuerst * txt&r entstanden sein, in welchem dann x zwischen

consonanten in s überging : * tst&r, und aus diesem ist endlich die

jetzige form ifir durch eine gewöhnliche Vereinfachung der eon-

8onantenverbindung im anlaut hervorgegangen.

Ein ähnlicher Übergang des gemeinmordviuisehen x in s zwischen

consonanten scheint im mordM. tariéti 'schmackhaft' vgl. tariff " 'ge-

schmack', vorzuliegen.
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§ 33. Pass gemeinmord. -xt- ira inlaut aus älterem -kt- sieh

entwickelt hat*), geht aus den verwandten sprachen horvur: mord.

komaftan, komavtan 'ich werfe um' vgl. tscherein. kuinuktein
|
mord.

kafta, kavto 'zwei' vgl. finn. kaksi <*kakti, tscherem. kokta (s.

Donner Act. Soc. Scient. Fenn. T. XI s. 451 f. Setälä Äännehis-

toria s. 197—209).

Wahrscheinlich ist. dass auch im wortauslaut dem gemeinmord-

vinisehen x ursprünglich ein / folgte, welches dann in den meisten

mundarten wegfiel. Pafilr spricht nicht so sehr das -vt, -s< keMur.,

denn dieses könnte sich wohl aus älterem % erklären— diese mundart

hat auch für das russische auslautende -xt -vt substituirt (s. §

30.2) — , wie die pnesensform des Verneinungswortes im e Kai. und

eKazl. at. Diese ist nämlich (wie auch die entsprechende form iin

e Mar. und e.Teg. a) wohl als eine unregelmässige Verkürzung aus

gemeinmord. axt (vgl. mordM. af) anzusehen, zu der sich auch an-

derswo analogieen finden vgl. eKazl. fcifo'l WiedemE. ÄM/brschote'

mordM. kuftdl e Mar. htvfol. Ob dem x auch im wortauslaut ein

älteres k zugrunde liegt oder vielleicht p (vgl. mord, lofca, lovco

'milch' finn. lypsää 'melken'), mag hier unentschieden bleiben.

Vgl. Donner Act. Soc. Scient. Fenn. T. XI s. 552 Büdenz Alaktan

s. 187 f. Setälä Tempus u. Modus s. 27 f. 61 ff.

§ 34. Wortauslautendes f geht im in Sei. vor dem stimmhaften

anlautsconsonanten eines folgenden Wortes, falls die betreffenden Wör-

ter durch keine sprechpause in der rede von einander getrennt wer-

den, in ß über. Wenn das letztere wort mit v anlautet, wird dieses

ebenfalls zu ß, aus f-v entsteht somit ß-ß. Im mPs en. dagegen wird

in dem letztgenannten falle das anlautende v dem auslautenden f assi-

milirt: f-v > f-f. Z. b. m Sei. aß dumHydaci st. af dumbdiidavi 'es

kaun nicht gedacht werden' | m Sei. tcß zvtr v. tef 'löwo', iter 'wil-

des tier
I
valß db pätü 'anderthalb rubel' eig. ein rubel (val/) und ein

*) Spätor hat Bich die lautverbindung -kt- wieder in dio spräche ein-

gebürgert z. b. pekf'ä ablat. v. fiekä 'bauch'. In einem tatar. lehnworto wech-

selt noch k innudartlich mit Spiranten: Kasnu-tat. nokta 'halftcr' mordM.

nokta, nox'u, uofta cMar. novla.
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halb«'!*'
I
m Se), aß fiant m Pst» n. af fani st. af vani 'er sieht nicht'

j

mä el. aß ßajman m PS en. af fajman 'ich ruho nicht' st. af vajman.

Cap. vn.

Wechsel zwischen nasalen.

§ 35. 1. Wechsel zwischen m und n kommt in einzelnen

Wörtern vor.

Im anlant: in PS en. nefkas ItegM. netkas 'eidechse', sonst thefkas

(VViodemE. metfkas)
\
WiedemE. mimttau 'Schmetterling', sonst mit //'

im anlaut | mordM. mukar, nûkôr mord E. mukoro 'steiss' ; mord M.

motor mordE. mukor 'schemel': beide Wörter lauten im eKal. mit n

an : nukur, nukur. — Wenn der fragliche Wechsel in einigen aus dem

russischen entlehnten Wörtern vorkommt, beruht er wahrscheinlich

auf einem ähnlichen mundartlichen Wechsel innerhalb dieser spräche

(s. Kojiocob, 0Ô30p s. 168): mPsen. AhlqM. merata 'fischreuse'

in Alk. ncrata eMar. ncrota, russ. (Äaüb, TcikobuA CjoBapi»): MepëTa

Hcpero, HepoTO u. s. w. *).

Im inlaut: eM ar. tiginc (vgl. mordM. evgd/'i) 'weberkamm'

eKal. cigimc
|
WiedemE. kazme 'gäbe', sonst kazrie, kaz/iä |

Wie-

demE. sovone eKal. eJeg. Sovna 'flügel' 3 Mar. êoîmo \
e Mar. pur-

gitïe eJeg. pirginc 'donner' eKal. piftfimc eKazl. pifgi'thä
|
mordE.

kunäka 'mitte' eKal. kumêka | mord, potma, potmo 'boden' eKal.

potna.

Im auslaut: îuPsen. idàtn eMar. WiedemE. idvm 'wild' mSel.

intün I mordE. torn, lorn (vgl. mordM. lajthà) 'traubenkirsche* eKazl.

*) Sicherlich ist das mordvinisoho wort ans dem rassischen entlehnt und

steht somit in keinem anmittelbaren Zusammenhang mit dorn finn. m er tu.

Eine andere frage ist, ob das rassische wort (oder wenigstens irgend eine

seiner diabetischen nebenformen) finnischen Ursprungs wäre vgl. Wcske, KyjILT.

Oniomcuifl s. 23 f. — Grot, 4>n^ojioni'iecKbi Pa3HCKaiiifl s. 434 (vgl.

Miklosich, Etym. Wbuch sub voce neretü) hält das wort Tür skandinavisch,

entschieden mit unrecht. Potcbnja, Kt IICTOpiM 3ByK0BT» pycCKaro

ü3UKa s. 138 f. stellt IiepeTO, IiapaTa etc. mit lit. n ern, nerti, ad

nr ti zusammen.
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Ion. So auch in ein paar russischen lehnwörtern: eKazl. abwm 'ver-

gebens' in or(IM. abwn, abdn russ. a6ym> | mPsen. paro'n 'fähre'

russ. napoMi».

2. Wenn der dentale nasal mit einem folgenden palatalen resp.

labialen versclilusslaut zusammentrifft, ist er gewöhnlich in i\ resp. m
übergegangen z. b. sotjya 'auch er st. son-ga \ som bani 'er treibt' st.

60»» pani
J
Jcumhra 'eine art muschel' st. kujin pfa eig. 'schlangenkopf

.

Vor der prolativendung ~ga und der translativendung -ks bleibt stamm-

auslautendes n meist unverändert z. h.jan 'fusssteig', prol. janga
\
loman

'mensch', transi. lomanks; mouillirtes n auch sonst nach hinteren od.

mittleren vocalen z. b. songa 'auch ihn' vgl. soijga 'auch er'
|

panic

'treibe ihn weg' v. path-ms 'treiben'
|

ai/tgak 'auch sie'.

3. Ein einzelner fall vom Übergang eines ç in m liegt vor im

cKal. pifghh-jomks 'regcn-bogen', sonst -jotjfcs.

Cap. vm.

Verbindung eines nasals mit einem folgenden

versehlusslaut.

§ 36. 1. »Schon im gemeinmordvinischen war nt lautgesetzlich

in tt übergegangen, welches dann teilweise zu t verkürzt worden ist.

z. b. mord, loman 'mensch', plural. mortlM. eKal. eKazl. lomatt

eMar. oJeg. lomaf | mordE. jon 'gut', plural. oKal. eKazl. jolt

e Mar. e.îeg. jot |
eKal. kofin 'wurzel' russ. KopCHb, plural, kofifi

|

mord, panan 'ich treibe': mordM. paCCama 'wir treiben' mspan-(ama\

pafCä 'ich treibe dich' aus pan-fä |
mord, vanan 'ich sehe': mordM.

valtada 'ihr sehet' aus van~tada; vatt 'sieh' aus van-t
|
mord, kandan

'ich trage', andan 'ich nähre': frequ. eKal. katnan, uttlan aus kant-

w'aw, ant-nan; mordM. dagegen mit ausfall des verechlusslautes ka/înan,

annan.

2. Späteres, durch syncopirung eines zwischenliegenden vocals

zusammengerücktes nt tritt mundartlich auch unverändert auf z. b.

eMar. vantado 'ihr sehet' vgl. eKal. vannutada; eMar. vant 'sieh'

vgl. eKal. vannuk eKazl. vamk WiedemE. vanok |
in P s en. lomanf

'des menschen', best, genit v. loman 'mensch'.
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3. In der endung des bestimmten genitive im eMar. und e .leg.

-rit z. b. ava-rit 'des weibes', erklärt sich die bewahrung des n viel-

leicht dadurch, dasa es ursprünglich lang war: im mSel. lautet der

unbestimmte genitiv noch auf -mi aus: ava-rin 'eines weibes'. Das

einfache -t des best, genitivs im mordM. eKal. und eKazl.: ava-t

'des weibes', mit dem aus nt entstandenen tt : loman 'mensch' plural.

lomaff, verglichen, scheint desgleichen darauf hinzudeuten.

*

§ 37. 1. m ist im mokschanischen vor t in p übergegangen

z. b. utàm Vorratshaus', plural, utdpt
| statua 'solcher', plural, stapt

\

siman 'ich trinke', imper. 2. pers. sing. êipt aus iinï-t \ akèàman 'ich

werde weiss', akëêptan 'ich mache weiss' aus akiäm-ftan (zwischen m
und t ist die spirante zuerst ausgefallen).

2. In dem jetzigen ersanischen ist m vor t geschwunden (ob

durch die Zwischenstufe p?) z. b. mordE. iitamo, itama 'solcher',

plural, iitat, état |
eKal. Rem 'stiefel', plural. M\eK&l suskuma

'bissen', plural, suskut
|

vgl. auch eMar. iett< * ietmt, plural, v. ietihc

'auge'. Spater zusammengerücktes mt erscheint auch unverändert z.

b. mordM. utàmf, best, genit. v. utêm, vgl. eMar. utomont \ eMar.

vijemtems 'stark machen', causât, v. vijemems 'stark werden'.

§ 38. 1. Während die lautverbindung nd in der regel luiver-

ändert in allen mordv. mundarten auftritt z. b. andan 'ich nähre'
|

kando, kanda 'umgefallener bäum'
|
lomaridä, tomande, ablat. v. lomari

'mensch', ist sie in den ersa-mundarten in dem frequ.-character -nd-

durchgehends zu n geworden
| mordM. ozöndan 'ich bete' mordE.

oznan | mordM. hdLcènddms 'gehorchen' eMar. kulconoms eKazl.

kulLc}nnms
|
mordM. ictgsndams, frequ. v. ietydms 'speien' eMar

setgenems.

Desgleichen in dem dativsuffix, mit ausnähme des eKazl.:

uiordE. avarien 'einem weibe' vgl. mordM. eKazl. avartdi
|
mordE.

venen, vetk, dativ v. ve 'nacht', vgl. mordM. veMi eKazl. vändi.

2. Ausserdem wechselt in einigen einzelnen Wörtern und formen

sowohl im mordM. als mordE. nd sehr unregelmässig mit n und d,

es giebt sogar in einer mundart von demselben worte wechselformen:

eMar. kundo eKal. eKazl. mordM. kunda 'deckel', eMar. ieCrhe-
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kuno niordM. êctmà-kuna (dagegen eKal. écbhi-kunda eKazl. svTm)-

kunda eJeg. WiedemE. êefthe-kundo) 'augenlid' | e Mar. thetuftrdams

'nüsse reinigen' raPsen ihändrdams
|
RegM. kandàr 'knorpel' Keg£.

kanoro j
eMar. sundergad{ 'es dämmert1 mPgen. éunjfgàdi |

eKazl.

kandjrgan 'thonscherbe im brode' eMar. kanurgan \
eKal. pctidurva

'brudersfrau' mPsen. pefarva
I
mordE. koàdamo, kondama 'gleich*

mordM. kodama
|
mSel. tàdvn 'wild' eMar. idem mPsen. idmit

I
m Pis en. modinä 'mir' aus mondinä, welche form ebenfalls vorkommt;

it&dc'nsR neben n&ndcfoü 'uns', dativ v. thin 'wir'
|
eKazl. mondä'ti

uud mot'tä'ti 'mir', sotidä'tiza und soriä'tiza 'ihm'
|
eKal. Retidiran und

Rethrew y
eKazl. Rätidiran und Räthran 'ich werde fertig'

j
eKul. Ren-

dit' und keriir, eKazl. Icä/'tdtf und Räthf 'vorderarm'
|
m Sel. alaSati-

dosfä 'euer pferd' m Alk. alaëafoêtâ
|
mordM. mokëênda 'faust'

inordE. mokèna.

3. Während in einigen dieser falle offenbar aus ursprünglichem

nd n (eKazl. mot'tdä'n^>mo/tä'ti) oder d (mP se nsjnoridttiä~^> modiiiii)

entstanden ist, scheint in den nur im eKal. imd eKazl. vorkommen-

den nebenformen Rendite Rätidtr d ein späteres einschiebsei zu sein.

In anderen fallen kann die frage nach der prioritat der laute nicht

entschieden werden, es sei denn mit hülfe anderer verwandter sprachen.

§ 39. 1. Gemeinmordvinisches nib und tjg sind überhaupt un-

verändert geblieben z. b. tomban 'ich stosse', toygan 'ich stecke hinein'.

2. Ein ähnlicher unregelmässiger Wechsel, wie zwischen nd und

w, findet jedoch auch zwischen mb und 6 in einzelnen Wörtern statt

z. b. WiedemE. mimitav eMar. e Jeg. ticmitav eKazl. uumilav 'Schmet-

terling' RegE. imbdav. | mordM. ombMä AhlqM. omê- RegM. omj-

neben omb<>- eMar. e.Jeg. omboâe eKal. omuée eKazl. otnléâ und

ombjcä 'zweiter'
|
mordM. êethtiâ 'all', in den sprachproben bei

Reguly seinä
|
înPsen. snmbèrgdddms eMar. sumburgadoms 'trübe

werden' m Sei. sumortßd'jms eKal. sumirgadums |
mord, êumbra',

cumbra 'gesund' înGorod. èumbr. Im m Sei. jombla TjumeneffM.

jomba (mit auafali des /) 'klein' ist b ein späteres einschiebsei, denn

die grundform ist mPsen. jo/twa, woraus zuerst durch metathesisjow/a,

welche form sich auch findet; so auch wahrscheinlich im mordM.

kumba-rar, kumba'ra klette", aus *kumhrarav *kumrurav (vgl. Wie-
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dom E. kormarav) entstanden. — Auch in den übrigen oben angeführ-

ten fällen liegt es oft nahe, an eine ähnliche einschiebung deß ver-

8chlusslaut8 zu denken.

3. In ein paar fallen wechselt mb mit p : eMar. kumboUloms

(vgl. RegM. kombvldan) 'in wogender bewegung sein* eKazl. kopd-

dums
I
mPsen. éambêr-tiéâ eKazl. éambjr-fikëâ quendel' eMar.

capur-ftks~ç. Wahrscheinlich ist dieser Wechsel so zu erklären, dass

im ursprünglichen -mb- m ausgefallen und dann b, weil dieser consonant

zwischen vocalen in mordvinischen Wörtern überhaupt nicht vorkommt,

durch den entsprechenden stimmlosen laut ersetzt worden ist. — Desglei-

chen ist für mPsen. komacams eMar. kopaöams 'einhüllen' wohl

*kombacams als gemeinsame grundform anzusetzen.

4. Auf ähnliche weise möchte ich im mordE. ißcte 'vor', vgl.
ê

mord M. iygtfä, den Übergang von qg in Ä: erklären.

Aus yg ist doch öfter in einzelnen Wörtern infolge ausfalle des

nasals v oder j geworden: niordE. poygo 'busen' ruordM. pora, pov

I

eKazl. luqgjdums 'los gehen, platzen (die haut u. dgl.)' (vgl.

mordM. lutjk-ftarms 'loswinden, splcissen'), eMar. luvoctems (vgl. eKuI.

luftams 'loswinden' wahrsch. axa*luvftams)
|
mordE. aijMima, mPsen.

artéma (vgl. § 20.4) 'wuhne' e Kai. av&ima |
eMar. peykê eKal. perty

eKazl. panf RegE. petit 'häutchen auf der milch u. dgl.' mordM.

pej*ê, päji (vgl. eMar. peytfedems 'die kleie von den körnern durch

mahlen od. stampfen absondern
1

) |
eMar. WiedemE. cçytfems 'ver-

brennen, schwelen' eKazl. cejums eKal. cejims mordM. Säjuma
\

eMar. offliêt (plural-form) 'das gebiss am zäum' eKazl. ojkst (plur.)

mordM. ovSy ovks, bei Reguly auch oves (vgl. eJcg. oykétams 'den

zäum anlegen' eKal. oêtams).

5. Eine interessante parallele bietet die behandlung des tatarischen

lehnWortes tayî (Bâlint) 'wiederum'. Dem tat. y entspricht in diesem

worte, wie gewöhnlich, sowohl im mordM. als mordE. meistenteils

g : mord, taga, tago. Im mordM. ist jedoch zur bescitigung des der

spräche fremden intervoealischeu g bisweilen der homorgane nasal vor

demselben eingeschoben worden : *) iayga, während bei Reguly die

*) Solches kommt auch vor der (einheimischen) aiihangsparlicol -ga vor

a. b. mordM. tosà-rjga 'auch dort' < * toidga vgl. pej-gä Wh ein »ahn'.
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ersanischc form tavo in der Zusammensetzung tauo-kodn 'auf irgend

eine art', wo also g> r, angetroffen wird.

Wenn wir voraussetzen dürften, dass Kasau-tat. taliya
|
sab in

die originale für mord. taiïka
y tah'ka 'anteiT

|
sapun, sapon, sapsii

sind, so hätten wir auch beispielc für die substituirung von k, p für

intervocalische g, b.

6. In der lautVerbindung -tjka- ist k im e Kai. und e K azl. ausge-

fallen z. b. nayga 'oberfläche', iness. naqsa, illat, nays
\
patja 'läppen'

eMar. mordM. panics
\
raystatns 'aufschreien' eMar. raqkstams v.

raijfjoms 'schreien'.

Anderswo wird ein sporadisches schwinden des nasals beob-

achtet: in der alten cvang.-übersetzung laks st. layks (= eKal.

eKazl. natjs)
|
m Sei. puksta'tns 'zuknöpfen' mPsen. puykata'ms.

Die oben behandelten Unregelmässigkeiten sind oft geeignet die

etymologic eines Wortes unsicher zu machen. Vgl. Donner, Wörter-

buch III s. 160 ff. Budenz, Szôtâr sub voce mög, meg und bcgy,

bögy.

Cap. IX.

Wechsel zwischen den liquidae l und r.

§ 40. r und l wechseln in einzelnen füllen (im in- und auslaut) :

eMar. kalana 'mürbe' eKal. karana |
mPsen. ëurma'n Wied em E.

cirnima bot. 'Artemisia' eMar. êutma |
eMar. cçêgd eKal. bandit

'ma8sholderbeere' WiedemE. cavdirc | eKal. eKazl. suska'r 'beisser

eMar. suskat v. suskoms 'beissen'; möglicherweise sind doch hier

zwei verschiedene ableitungssuffixe anzunehmen *).

Im mPsen. WiedemE. normat 'gartenerdbeere' vgl. m Sei.

norm mar AhlqM. normar liegt wohl eine in vielen sprachen anzu-

*) Vgl. die entsprechenden snfßxe im finnischen. Der von A. V. Fors-

man, Tutkimuksia Suomcnkansaii persoonallisen nimistön alalta I s. 208 f.

ausgesprochene zweifei gegen Ablqvist's Zusammenstellung des finnischen suf-

fixes -ri mit altnord. -ri wird durch die oben angeführte mordvinieebe form

boatatiirt.
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treffende dissimilationserscheinung vor, desgleichen im WiederaE.

l'ormalar, neben kortnarar, 'klette' vgl. mordM. kumhwrav (vgl. § 39.a).

Cap. X.

Wechsel zwischen Spiranten und nasalen.

§41. 1. In der alten evangelienübersetzung kommen nicht selten

falle vor, wo auslautendes v in m übergegangen ist z. b. hom 'mond'

st. kfw
I
lom 'schnee' st. iov ; besonders oft in lativformen : kom neben

kov 'wohin'
| lom neben tov 'dahin'

|
u&om neben u§ov 'hinaus' | aloni

neben alov 'hinunter'
|
malam 'herbei'

|
jonom 'an die seite'

|
mastorom

neben mastorov 'auf die erde'. Ein so entstandenes -m scheint dann

nach einem vorderen vocal in der regel zu n geworden zu sein, aber

auch nach einem hinteren vocal werden lativformen auf -n angetroffen :

peti 'zahn' st. ftej j keden 'herz' st. iedej
\
Meleti 'vor' neben täetev, ikr-

fcj
J
pelen 'zu' neben petcv, jteïej

\
kezen 'boshaft' neben Kezev, kezej

|

ihäken 'zurück' neben tnäfcev | malan 'herbei' neben malam, malav
|

jonon 'an die seite' neben jonom, jonov
\
ton-éuro neben tom-iuro

'weizen' st tov-éuro.

2. Auch anderswo wird in einzelnen Wörtern ein mundartlicher

Wechsel zwischen m und v im in- und auslaut angetroffen: WiedemE.

lavtomo RegE. laflomo 'schulter' eMar. lavtov mordM. laftu aus

laftuv
I
eKal. kamurks eKazl. kamirks 'hartes klümpchen (schnee u.

dgl.y mordM. katêrks
|
mPsen. kujvä

}

korh\ sonst sowohl im mordM.

als mordE. mit m: kujmä, kujme |
mPsen. AhlqM. RegM. patigam,

pangam 'ameise' mSel. parigav | eKal. kumitafics 'schimmel' eMar.

kuvëtavks mordM. kuvêStaf, kuzêftaf\ mPsen. kevßijä 'eilf : p<w
vgl. kernen 'zehn'

|
eMar. éehnalma 'rauchloch oben in der wand',

zusammengesetzt aus tefe 'oben' und valma 'fenster' : v ist hier wohl

dem folgenden m assimilirt worden. — Dem m im eMar. pijamka

'blutegel' russ. niflüsa kann auch ein diabetischer lautwechsel im russi-

schen zu gründe hegen s. Kojiocob, OÖ3op s. 169.

3. Vom Wechsel zwischen m und v im wortanlaut kann

ich nur ein beispiel anführen: RegM. vëckërgan 'gern' (ein vogel)

mPsen. moUdrgarn. — Das mSel. mïtâïes bot. 'Stratiotes aloidea'
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russ. BOAoptoi könnte vielleicht sein ro einem diabetischen Übergang

von v in m im russischen selbst verdanken, obwohl ein solcher im

wortanlaut in der letztgenannten spräche äusserst selten anzutreffen ist

s. Kojiocob, 063op s. 169.

Anm. Weske, KyjbTypmjfl OîHOiiieHi» s. 11 führt als belege für

ein in den "Wolga-finnischen sprachen existirendes lautgesetz", nach

welchem b (p) und v in m übergehen, folgende in das mordvinische

aufgenommene lehnWörter an: mord, haiman vgl. russ. 6oüBain>
|

mord, boxaram vgl. russ. norpeöt
|
mord, ma^mara vgl. russ. no-

xifbJlbe. Was das erstgenannte wort anbetrifft, so könnte es leicht nur

eine russische dialecteigentümlichkeit wiedergeben (s. Kojjocob, OÖ.iop

s. 168 f.), wie der Wechsel des anlautsconsonanten im mordM. pakvr

WiedemE. pakor 'lolch' eJeg. makoro (auch WiedemE. makor)

= Kasan-tatar. bakîra, bakra (Balint) eine türkische (s. Radloff

Phonetik s. 152); das verhältniss des zweiten zu dem angeführten

russischen worte ist nicht klar; mord. ma%mara aber hat mit russ.

noxiitJiLC nichts zu tun, sondern ist ein lehnwort aus dem türki-

schen.

§ 42. 1. Âls assimilationserscheinung dürfte wohl der befrem-

dende anlautswechsel in folgenden Wörtern zu betrachten sein: cKal.

zoroéoti 'lerche' neben norozon vgl. e Mar. noron-corlcs \ mordM. sani-

tär eKal. sandur eKazL saneßr 'nasenknorpel' mPsen. nanddr.

2. Neben der gewöhnlichen inessivform auf -sa -so -se kommt

in einigen mundarten, an consonantisch auslautende stamme gefügt,

noch eine auf -ne -to endende vor z. b. eKal. kardasne (WiedemE.

kardasna) 'auf dem hofe, draussen' v. kardas 'hof | eKal. Ueckasne

'mit einem haken' v. Heikos 'haken'
|
KasanE. onsnç 'im träume' v.

on 'träum'. Es leuchtet ein, dass die endung auch in formen, wie

die erstgenannten, nicht -ne ist, denn in dem falle hätten wir kardazne

etc. nicht aber kardasne bekommen (vgl. die comitativform kardaz-

wf#). Es muss dem n ein anderer consonant ursprünglich vorangegan-

gen sein, und dieser kann in anbetracht der gewöhnlichen inessivform

auf -sa f
-so, -se wohl kein anderer als 6* gewesen sein.7 Es wäre

also -sne als ursprüngliches inessivsuffix im mordvinischen anzusetzen,

zusammengesetzt aus demselben suffixe .<? (*-), das der illativ aufweist.

Digitized by Google



_ 47 -

und ne, welches auch allein als suffix angetroffen wird in formen

wie vc-ne "in der nacht' etc. (von Ahmjvist temporalis benannt).

Vgl. Donner Acta Soc. Scient. Fenn. XI s. 486, Setälä, Äännehis-

toria s. 410 f. Intervocalisches sn wurde wahrscheinlich zuerst zu

.9.9 (wie im finnischen), aus welchem dann das jetzige s durch Verkür-

zung entstanden ist. An consonantische stamme gefügt hat das betr.

suffix das n mundartlich unverändert bewahrt.

Es ist zu merken, dass inessivformen wie kardasne in einer sol-

chen mundart wie e Kai. vorkommen, in der zs lautgesetzlich zu js

geworden ist (s. § 25). Es kann somit snç nicht — wie man sonst

vermuten könnte — aus dem jetzigen inessivsuffix sa, so, (das eben

selbst aus urspr. sne entstanden ist) und dem gleichfalls als casussuf-

fix noch vorhandenen ne zusammengesetzt sein, denn in solchem falle

wäre in der mundart lautgesetzlich *kQrdqjsn? «*kardaz-sne) ent-

standen.

Cap. XI.

Wechsel zwischen einer spirante und einer liquida.

v— l

§ 43. Wie das russische, zeigt auch das mordvinische im in-

und umlaut einen sporadischen Wechsel zwischen v und /, welcher wohl

auf dem ähnlichen akustischen eindruck, den die genannten laute auf

das gehör machen, beruht z. b. WiedemE. tnijav 'biber* e Mar. ihijal

I
WiedemE. êov, éovone eKal. eJeg. éovna 'flfigel' eMar. êobno

\

mord M. eKal. êoralLt (plural.) 'zöpfe (der weiber)' WiedemE. äoravt

I
WiedemE. tonov pcM 'feuerbrand' vgl. eMar. tonol-fie, eJeg.

tonol
I
WiedemE. éokol 'nachtigalT eMar. eJeg. éokov eKal. e Kazl.

Sokuv
I

WiedemE. cejedalks 'kleiner morast' eMar. cejedavks vgl.

mPsen. Säjadaßs
}
AhlqM. RegM. tevlai 'lunge' inPsen. fevlav

eMar. e.leg. WiedemE. tevilav
|
mordE. Sovnoms 'schelten', Wiede-

mann auch êoînoms |
mordE. puvtams 'erwecken', bei Wiedemann*

auch pultants
|
Wiedemanns angäbe gemäss (Grammatik § 8) wird ein

auslautendes l vor dem plural-f von einem teil der ersaner in v ver-

wandelt: kavt 'fische', vavt 'worte' von kal, raf.
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r>5.

§ 44. r ist in S übergegangen in folgenden Wörtern: m or tl E.

orèams 'bekleiden' mord M. ëcams (mGorod. ur§terms)
j
mord M.

lh Rta'pa eK al. kur*tapa 'nackt' eMar. WiederaE. Stapo (die

im eJeg. (desgleichen bei Wiedemann und Reuuly) sich findende

form Strapo ist wohl durch contamination entstanden).

Cap. XII.

Wechsel zwischen einem nasal («) und einer liquida (/)•

§ 45. Einen solchen habe ich nur in folgenden einheimischen

Wörtern bemerkt: eMar. elgire 'einschnitt vorn im saum eines mordv.

weiberhemdes' m Sei. (mit metathesis von l und r) är&lä mPsen.

(mit Übergang des / in w) jän&r |
mordM. mattu 'apfelbaum, im

dorfe Valterm ä marnu | e Kai. tudij 'rohrpfeife', sonst sowohl im

niordE. als mordM. mit w-anlaut | mordM. nupêri mord E. nupon,

nupun 'moos' RegE. lupon
|
eKal. eKazl. nayga 'oberflache', sonst

langa, latjgo: l^>n vielleicht dem nasalen silbenauslaut zuliebe.

*

Cap. zm.

Die mouillirten consonanten.

§ 46. 1. Vor den vorderen vollkommen gebildeten vocalen

sind alle consonanten im mordvinischen mouillirt. Es liegt in der natur

der laute, dass die mouillirung an den dentalen consonanten am be-

merkbarsten hervortritt. Vor den vorderen reducirten vocalen macht

sich die mouillirung nur an ihnen, nicht aber an den labialen (und

palatalen) dem gehöre kund.

2. Oft, aber beiweitem nicht immer, hat ein vorderer vocal

oder ein j die mouillirung des oder der folgenden consonanten bewirkt

z. b. pita, pfia 'haupt'
|
titams, tfams 'nähren'

|
vaj, 'fett', plur. vajt

\

pe 'ende', plur. gewöhnl. pet mit mouillirtem t, eKazl. jedoch pet.

vgl. ava 'weib', plur. avat
|
mordE. KetuM 'wanze 1

, dagegen mordM.

Ki hin mit unmouillirten consonanten im inlaut.

Digitized by Google



- 49 -

Besonders ist hervorzuheben, dass s-laute der mouillirung ge-

wöhnlich widerstand geleistet haben. Z. b. mord, piza, pize 'nest'
|

mordM. Riza 'sommer' | mord, pezdms, pezçms 'waschen (den köpf)'
|

mord, pe 'ende', iness. pesa, pese, illat, pes; mit dem poss.-suff. der

3. pers. sing. mordE. peze mordM. pec. Hiervon giebt es jedoch

ausnahmen z. b. mordE. iStamo, Stama 'ein solcher', mordM. dage-

gen stama.

Durch die einwirkung eines vorangehenden, später abgefallenen

palatalen lautes erklärt sich auch in einigen fallen der mouillirte an-

lautsconsonant vor einem hinteren vocal: mord, taka, (Taka 'kind,

kindchen' mSel. noch idaka, deminutivform v. ûf'kind' |
mordM. i»a-

kaAä 'puppe' vgl. eK al. inaka aus \d-na~ka, mit zwei deminutivsuf-

fixen v. demselben id gebildet
\ mord, ékamo-, SkamS- 'allein', eKal.

noch mit bewahrtem anlautsvocal iSkamu- aus eSkatnu-: das wort ist

aus der prolativform des pronom, reflex, eS-ka abgeleitet.

3. Indessen tritt im anlaut einiger Wörter ein mouillirter s-laut

ohne einwirkung von benachbarten palatalen gleichmassig in allen

mundarten auf und ist folglich als gemeinmordvinisch anzusehen.

Solche sind: êado, Sada 'hundert'
|
êalgan 'ich steche'

|
Saidan 'ich

rüge'
I
mordM. Saidas 'hals' mordE. êavdiks

\
Saygo, Saijga, âayga

'gabel'
I
Sardo, Sarda, 'elenntier'

|
mPsen. Sar*täms eMar. Sarkoms

'knüllen'
|
Solgan 'ich mache zu'

|
Sopan 'ich verheimliche'

|
Sora, Suro,

'getreide'
| Sorma 'stickerei'

|
Sovoix, Sov&n 'thon' (AhlqM. jedoch

\

sovin)
J
Sudan 'ich verfluche'

|
Sulga'm, Sulgamo (éulgamo) 'haisschmuck

der weiber'
|
Sulmo, Sulma 'knoten'

|
Sulo, Sula 'dann'

| Suva 'kaff,

granne'. — Zweifelhaft scheint es dagegen, ob das gemeinmordvini-

sche im wortanlaut vor hinteren vocalen andere mouillirte consonan-

ten gekannt hat.

4. Im inlaut zeigen desgleichen alle mundarten in einigen Wör-

tern mouillirte consonanten, ohne dass der grand der mouillirung

einleuchtet, es sei denn in einigen fallen durch vergleich mit verwandten

sprachen. Z. b. laridams 'sich senken'
|
pafaflêms, paravtoms 'spottlie-

der singen (auf der hochzeit)'
|
eMar. paldams eKazl. bafyams mPsen.

kalgams 'hängen bleiben'
|
vatma Tenster'

|
pala 'hemdchen'

|
ura

(wahrsch. im gemeinmord, ein a-stamm) 'diener', vgl. finn. orja.

4
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5. Wo ein mouillirter consonant nach einem hinteren oder

mittleren vocal im auslaut auftritt, kann oft, besonders in den suffixen,

gezeigt werden, dass entweder vor oder nach dem consonanten ur-

sprünglich ein vorderer vocal resp. ein j stand z. b. mordM. anan

mordE. an{n 'ich begehrte', mordM. anatmordE. an(t, 'du begehrtest'

(vgl. mord, anan 'ich begehre' anat 'du begehrst') aus *ana-j-n, *ana-j-t:

wie auch die Veränderung des stammauslautenden vocals im mordE.

zeigt, ist vor -«' und -t ursprünglich ein j (das pneteritumsuffix) ge-

wesen
I
mord, ava-ê 'das weib': der mordvinische bestimmte articel

ist eine Verkürzung des pron. demonstr. êe, éâ j
mord, par 'kästen',

bei Wiedemann pare*

In anderen fallen kann der grand der mouillirung, wenigstens

aus dem mordvinischen selbst, nicht erschlossen werden z. b. êovuîï,

éoiên 'thon'
|
narmun, narmm Vogel'

|
hat 'weide'

| kaf 'bastschuh'
|

umar, mai 'apfel'.

6. In den einzelnen mundarten aber hat die mouillirung später

viel weiter um sich gegriffen.

Dabei zeigt sich die einwirkung mouillirter consonanten auf

andere, mit welchen sie sich unmittelbar berühren z. b. eMar. ardoms

laufen', frequ.-form at'tnems mit mouillirtem f und r wegen des nach-

folgenden n
I
mordM. kandùms eMar. kandoms 'tragen', frequ.-form

kwuicms, kwflems |
mordM. trahs 'kuh', bestimmte form niPsen.

traksê m S el. trakiê; best, genit. mPsen. trahsf m Sel. trahit |
eMar.

pangan 'ich öffne' mPgen. paA$an (der moksehanische s-laut ist ein

mouillirter). Bisweilen wird jedoch beim zusamnienstoss eines mouill.

consonanten mit einem unmouillirten auch eine entgegengesetzte aus-

gleichung beobachtet, indem die mouillirung des erstgenannten aufgeho-

ben worden ist z. b. mordM. toli (vgl. eMar. tol{é eJeg. toloê)

das feuer' eKal. tote (vgl. mord, avaê 'das weib'); best, genit. mordM.

tolt eKal. toit
I
mPgen. fiäln (mSel. dagegen ßätö) 'zu mir*

<*/>ätn.

Auch über zwischenhegende vocale hat sich eine solche assi-

milationswirkung eines mouillirten consonanten erstreckt. Besonders

oft scheint der anlautsconsonant eines Wortes einem in dem auslaut

der ersten oder anlaut der zweiten silbe stehenden mouillirten con-

sonanten zuliebe die moiiillimng angenommen zu haben z. b. mordE.
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nudej 'rohrpfeif

e

1 mordM. gewöhnlich riudi | eMar. eJe g. suvfethe

'sieb' eKaäl. iufûth mSel. htftrth |
eMar. nuftams 'zapfen' mPâen.

ûuftarms. So auch in einigen lehnwörtern z. b. eMar. suêiltmF&en.

iuéa'k mSel. éuie U 'mehlkaaten' russ. cycto
|
AhlqM. éuleka

mPäen. êah'ka 'Hasche' russ. cyjeitea.

Es bleiben aber zahlreiche falle übrig, wo man nicht einmal

eine mutmasaung Ober den grand der mouillirung aussprechen möchte

z. b. eMar. paro adj. 'gut', pafstç adv. (eig. elativ-form) id. | eMar.

londadoms 'einstürzen' mPsen. loüdäcbms | mordM. puf°Bltä'n t

pufRä- 'mohrrübe' russ. 6ypKain>.

Cap. XTV.

Der stimmlose lautübergang.

§ 47. Der stimmlose lautübergang kommt im inokschanischen

und einigen ersa-dialecten (eKaL eKazl. nicht aber eMar. eJeg.) bei l

und r vor. Diese consonanten haben vor /, c, c und k an ihrem

endteil den stimmton verloren z. b. hol 'fisch', plur. kalH \ tir 'wald',

plur. Hf*f (eMar. eJeg. kalt, <>\ft)
\
mar*ta (eMar. eJeg. marta)

'mit', vgl. tnarsa 'zusammen'
|
mordM. Ur*ka- 'tief

|
eKal. eKazl.

tanska 'stelle' (eMar. eJeg. tarha) \
eKal. or^öams 'kleiden' eMar.

orcams
|
mPgen. lâr^éà" 'schulterjoch zum wassertragen' eMar. kuréa.

Wo l
L oder rÄ vor anderen consonanten, als den genannten, erschei-

nen, haben wir den ausfall eines k oder t zu constatiren z. b. AhlqM.

variisi (neben varsi \ bei Ahlqvist ist h zeichen sowohl für den stimm-

losen lautübergang als für die palatale spirante %) 'krähe' vgl. eKal.

Wenn f, c, c, k aus den entsprechenden stimmhaften consonan-

ten auf die § 16 erwähnte weise entstanden sind, haben r und l vor

ihnen nicht den stimmton eingebüsst z. b. karda 'stall', plur. kartt
\

karga 'kranich', plur. karkt Wo dasselbe sonst der fall ist, scheint

die betreffende lautverbindung durch spätere zusammenrückung herbei-

geführt worden zu sein z. b. kait (kalt), HH (best, genit. v. kal 'fisch

ùir 'wald) vgl. eMar. kalp'tf, infrnt
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Der stimmlose lautübergang wird auch in den türkischen lehn-

wörtern angetroffen: jur*ta (RegM. jurta) 'wohnplatz' türk. jurt
\

mordM. karHê)gan (sowohJ bei Ahlqvist als Reouly jedoch ohne

das betr. zeichen des stimmlosen lautüberganges) eKal. kar^éaka 'ha-

bicht' Kasan-tat. karEïga
|
äar*ka 'nisse', wahrsch. ans dem türki-

schen, vgl. Kasan-tat. serkä id.; meistens auch in den russischen z.

b. mordM. pufBM; puf^M'ri 'möhre' russ. 6ypKain>
|
kaihta 'Spiel-

karte' ru8s. Kapia
j

mAlk. kar*tw$ 'mütze' mPsen. Jcartwa russ. KapTV3i>.

Cap. XV.

Consonantenverbindungen, ihre entstehung und

Vereinfachung.

I. Anlaut.

§ 48. In dem jetzigen mordvinischen kommen mannigfaltige

und teilweise sehr complicirte consonantenverbindungen auch im wort-

anlaut vor. Vâmbéry, welcher diese eigentümlichkeit des mordvini-

schen als eine specifisch finnisch-ugrische aufzufassen scheint, führt sie

in seinem bekannten werke 'Der Ursprung der Magyaren' s. 209

sogar als wichtiges moment ins feld "gegen den versuch, das magyari-

sche lautsystem ausschliesslich an das der finnisch-ugrischen spra-

chen enger anzureihen".

Dass jedoch diese consonantenanhäufung im anlaut überhaupt

sehr späten Ursprungs ist, geht daraus hervor, dass in den allermei-

sten fallen noch irgend eine mordvinische mundart einen einfachen

anlaut aufweist. Die consonantenverbindung verdankt ihre entste-

hung gewöhnlich dem ab- oder ausfall eines vocals, mitunter auch einer

metathesis. Möglich ist es, dass dieselbe in einigen fällen schon in

gemeinmordvinischer zeit entstanden war, denn es giebt einige wenige

Wörter, für die ein einfacher anlaut in keiner jetzigen mundart belegt

werden kann, sicherlich aber war sie damals eine viel seltenere erschei-

nung als jetzt.

Das unten stehende verzeichniss *) dürfte so ziemlich alle ein-

*) Möglich, dn*a sieb dort welche von mir nicht erkannten türkischen

lcliiiwcirter mit eingeschlichen habon.
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heimischen Wörter enthalten, in denen eine consonantenvorbindung

im anlaut vorkommt, jedoch' mit ausnähme der onomatopoetischen.

ß
mordM. ßä 'ein', auch mit erhaltenem anlautsvocal : ißä.

ft

mordM. ftala 'hinten* mordE. udalo
|
mordM. ffi eben' aus *ifti

wie ßä aus ißä vgl. § 32.3
|
mSel. flipms 'buttern

1 mordE.ys/l&m#,

j'nß'ims mPsen. jnSf^ms mKrasnosl. pi%fjms.

fp> A ß
kommen im mordM. in einigen Zusammensetzungen vor: /'ist eine

Verkürzung von ßä, ißä 'ein': fëiri nach der seite hin
1

statt (feci

èiri
I
fpitgä 'einbeinig' st. ßä ftilgä

\
flayksa st. ßä lankaa 'seite an

seite'.

kr

e Mar. Irambas 'sattel' eJ eg. kambras mordM. kambras und hambas

!
mord, ferandôë, kranc etc. 'rabe', vielleicht durch eine ähnliche

metathesis, wie das vorangehende wort zeigt
|
e Kai. krukst eKazl.

khikst zäum' e Mar. Jeurkst RegE. kuroks, vgl. kuryo 'mund'
|
mord.

kravtan, kraftan 'ich treibe'
|
e Kai. grudums 'erhaschen' e Mar. kuro-

doms mordM. kuidddms
|
eKal. eKazl. kraêfan ich zünde an' e Mar.

Jcirvaêfan Wie dem E. kurv- mordM. I&fvâ'êtan
|
eMar. Icrindavtoms

aufspringen' eKal. kurtîafturns e J eg. kirnavtoms.

ksn ($n), kst (st, sk)

mord, ksnav, snav 'erbse'
j
mordM. hsti eKal. 67/ 'erdbeere' e Mar.

kistoj
I

mSel. Mhrda'tns eMar. ëfcirdams 'zwicken' m Ts en. hskar-

da-ms
I

m Sel. kstardan eMar. eKazl. stardan 'ich bedränge'.

kë

mord, këi, kë(, këâ, këe 'brot'
|
eMar. e J eg. këumadcms 'stosseu

mordM. ku§ma'd<tms
\
eKazl. këumbra; sonst himbra, sutnbra; ëutnàr

'gesund'.

kSn (ën), kët (ët), këî (ël)

mord, këna, sna 'riemen'
|
mord, këtii, këria, kë/te (WiedcmE. auch

këine) 'eisen
1

| mordM. eKazl. këtian 'ich niese' eMar. e Je g. kcS-
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tian
|
mord, kèta, ëta Vachs'

|
mord, kënams, ënams 'loben'

|
mord.

kënat, Unit, këifot 'masern' | mord. RiéCan, Jciëcan 'ich taiize' mordM.

auch këfan od. këfija'n (durch metathesis)
|
mord, këtams, ëtams

waschen', frequ. këtams, ëlams |
mord, këtada, ëtada 'nackt'

\
mPsen.

eKal. këtim eMar. eJeg. ëôçfhe 'kleiner heuhaufcn' AhlqM. hiëtim

I
mPsen. eKal. eKazl. këfit mordE. ëcçre 'spindel' AhlqM.

JcisUr.

këtr (ëtr)

mordM. këtralks, ètraïks 'spindelwirtel', zsnigszt aus dem vorangehen-

den worte und alks 'das unten belegene'.

kv

mord, kuvalma, kuvalga 'entlang', mundartlich mit ausgefallenem vocal

kvalma, kvalga.

Pr

mordE. pra mordM. pfä 'köpf, in der poésie auch pifa,pifä |
mord.

2>raksta 'fusszeug' mordM. auch pakstra |
mord, prams 'fallen'

]
Wie-

demE. promoms 'sich versammeln' eMar. puromoms mordM. purd-

mâms
I
WiedemE. promo 'bremse' eMar. puromo \

mord, péi 'heiss'

WiedemE. eMar. auch piéi.

psk

eMar. pêkizan 'ich habe durchfall' WiedemE. pisikizan mPsen.

paëteia'n od. pêkizan RegM. piskeéan.

pst (st)

eMar. pêtidan e Je g. phtedan RegE. siedän 'ich schlage nach hinten

aus' eKazl. piëttda'n mPsen. p?ëfyda'n.

pëk

eMar. pëkadems 'äussern' eKazl. ptëka'dums mordM. paëkfrcfotns.

pëc, (ëè)

eMar. eJeg. pëè\ WiedemE. ëti 'scharf eKal. pièci eKazl. pistä.

sk

mordE. skal 'kuh'
|
mordM. skadêuams 'ausdenken'

| mord, ëkam-

'einsam' eKal. iékam-, in der alten evang.-übers. cêkam- vgl. § 47.a

I

eJeg. RegE. skeman 'weniger werden (durch trocknen, kochen)'.
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st, sn

ui or(IM. sta-Tiä cKazl. ê(a 'so' mordE. iêfa
\
mord, staka 'schwer'

I
WiedemE. stelams 'schicken'

|
eMar. stuvian 'ich vergcsso' oJeg.

istuvtan vgl. mordM. juksta'n jmordM. eKai. eKazl. êtir 'mäd-

chen' mordE. fejfer, te%(ef vgl. § 32, anm. | mordM. statt, froqu.

snija'ti, (RegM. Stan frequ. §nan) 'ich nähe' mordE. sustan (oKal.

istan)
I

eKal. stambara eMar. stambarnestç adv. 'geheim'
|
mordE.

énaro 'so viel' mordM. êtnarra.

sr

mord, sravtan, straftan 'ich streue aus' eKal. sora/'tan mPsen,

sàrarflan.

sv, sf

eMar. svala 'immerfort'
|
mPsen. éfakst AhlqM. svinkst 'kleio'

m Sei. Sußykst, vgl. mordE. suvtems 'sieben'.

êk

mord, ëkams 'schaffen (?)'; in 06p. MopA. Hap. Cjob. kommen v.

diesem verbum mokschan. formen mit anlautendem i vor: lied LXXI

iniiKanHe3flrii, (anaKi.) HuiKaat, lied LXXII nuiKauL; mordM. §kaj

'gott'
]
mordE. skams 'stampfen' eKal. cukams

\
mord, èka 'zeit'

|

mPsen. ëkitcfoms 'widmen'
|
mPsen. ëkai&lwns 'plötzlich wo er-

scheinen'.

J*, ècé

mordE. êcçfe 'spindel', sepite 'heuhaufen' s. unter kët |
mordM.

ëâams, frequ. RegM. ëcéan, 'kleiden' mordE. orëtams, orcams

inGorod. urëtarms |
mordE. ëcata mordM. ëcâfa 'ältervater' eKal.

îëcifa; desgl. ëcava 'ältermutter' (die spateren zusainmensetzungsglie-

der in diesen Wörtern sind ata 'vater', ava 'mutter') und andere ähn-

liche Zusammensetzungen.

ëtr, ër, st (vgl. unter kët)

WiedemE. eJeg. strapo (ërapo) eMar. ëtapo 'nackt* mordM.

UrBta-pa eKal. kurHapa vgl. § 44
|
mordM. ëra od. sèra' 'tisch'.

ëv

mordM. svalariä 'donnerstag1

|
mordM. ëvatià dünn' neben ëwa'/îà',

ëuvarnà mordE. cotine.
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tr

mord, (rams 'nähren', in der poésie auch (ifanis
|
mordM. Iraks

'kuli'
I

inordE. iroks, truks 'querüber, hindurch' mordM. turks.

2. Wie aus den obigen Zusammenstellungen sich ergiebt, ist die

dreiconsonanz im anlaut oft durch abwerfung des ersten consonan-

ten vereinfacht worden.

§ 49. Gewöhnlich tritt der aus melireren consonanten bestehende

anlaut russischer Wörter im mordvinischen unverändert auf. Doch

giebt es andererseits falle, wo ein solcher in der letztgenannten spräche

vereinfacht worden ist: sogar die doppelconsonanz ist nicht selten

beseitigt*). Die mittel, deren sich die spräche dabei bedient hat,

sind folgende.

1. Vor zwei oder mehreren consonanten ist einer, in

der regel der erste, abgeworfen.

Dieses ist besonders im ersanischen der fall, wenn der erste

consonant eine labiale spirante (rass. b) ist : dova 'wittwe' russ. BAOBa
|

kus 'geschmack' russ. bkvct.
|
fema 'zeit' russ. BpOMA

|
tulka (auch

mordM.) 'spund' russ. BTyjiKa
|
êolda 'immer

1

russ. Bcer.ua |
nuéka

'enkel' russ. BHyHRa.

Desgleichen ist in einigen Wörtern s abgeworfen: mPsen. navra

'spund' e Mar. snavra russ. cnaBpa
|
mPsen. täzka 'kopfbinde' m Sei.

êvâzka russ. cBA3Ea |
eMar. na( 'natürlich, gewiss mPsen. sna(nvss.

3HaTb
I

mordM. Mänäsk 'glas' vgl. russ. ckjo und dessen ableitungon

I
WiedemE. picka (eMar. pédéka!) 'Zündhölzchen' russ. cnHiita

|

mordM. fezaj (neben êôezaj) 'frisch' russ c&kmiti | mord, paêïba

'ich danke' russ. cnacHÔo.

Sonstige fälle: WiedemE. kac 'weber' russ. TKavt |
mPsen.

lapca'tka 'baumwolle
,

vgl. russ. xJoiroaTfcitt adj.
|
mPsen. (ica (in der

poésie) Vogel' russ. nTHua
|
mPsen. câébvaj eMar. caéiïvoj (Wie-

demE. ëca-) 'glücklich' russ. ciacTiHBuft.

Es ist jedoch zu bemerken, dass ein ähnlicher abfall von conso-

nanten auch in den russischen dialecten angetroffen wird (vgl. zu all

*) In don einheimischen Wörtern kann das letztere nur dnreh zwei Hille,

die ich unten mit anführe, belegt werden.
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diesen fällen Kojocob, Ofoop s. 196—199), während in den einheimi-

schen Wörtern die doppelconsonanz im anlaut anf die betr. weise nie-

mals vereinfacht worden ist.

Durch abwerfen des zweiten consonanten ist die doppclconsonanz

bisweilen aufgehoben worden, wenn derselbe die labiale spirante, russ.

B, ist: xor(j 'kränklich* russ. xBopuft |
korist 'strauch' russ. xBopocn»

|

êekla 'rote rübe' russ. cBesjia
|
goéda 'nagel' russ. rao3Ab.

Sonst kann ich nur ein einziges beispiel vom schwinden des letz-

teren consonanten geben: mordE. gabrat (plur.) 'rechen' niordM.

Lrabfä russ. rpaÖJin. Ein analoger fall kommt in einem einheimischen

worte vor: e Kai. pe-cer 'haupthaar' statt pre-cefi (pre 'haupt', cer

'haar'). Ohne zweifei ist der grand zu dieser ungewöhnlichen er-

8chcinung in dem folgenden I, r zu suchen. Das vorkommen von

zweien r, resp. von r und l in demselben worte wird auch sonst durch

abwerfen des einen dieser laute beseitigt z. b. WiedemE. kormarai-,

kormalav 'klette' e Mar. kumarav
|
eJeg. saldriks mordM. salddrka

eKazl. saldjrks 'salzfass' WiedemE. sadreks
j
mordM. orgaldams

eMar. jorvaldoms 'spülen' eJeg. jovardoms eKal. eKazl. îvarrdums.

Anm. Statt russ. m im anlaut steht im mordvinischen bisweilen

5, c, St z. b. Sogat 'stutzer' russ. mcroüb
|
cepka 'holzspänchen' russ.

mcnisa
I
ëtolok 'lauge' russ. mejOKi>; die Ursache dazu müssen wir

wahrscheinlich in einem im russischen selbst stattfindenden diabeti-

schen lautwechsel suchen s. Kojiocob, 06sop s. 188.

2. Von zwei oder drei consonanten ist der letzte,

wenn er ein r oder l ist, durch metathesis mit dem folgen-

den vocal in den auslaut der silbe versetzt.

Das ist im mokschanischen ziemlich oft der fall, seltener im organi-

schen z. b. mordM. kdl%o'j, Hifo'j 'taub' eMar. ght%qj russ. rjiyxoä

I
mordM. karsa- 'ratte' eMar. Rfisa russ. upuca

[
mordM. pdhhcta

'merkmal' eMar. pHifxta russ. npuMtTa [ mordM. kurta neben kruta

'steil* eMar. kruta russ. Kpyroft | mordM. torto'j 'einäugig, blind'

eMar. ßrivoj russ. KpHBott |
mordM. parva'zams 'begleiten' eMar.

provaiams russ. npoBO^aTb |
mPsen. sidrnar eKazl. sturna' 'saite'

eMar. struna russ. CTpyHa | mPsen. stärxava'ndams 'versichern' russ.
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cTpaxoraTb
I
inPsen. palgavcmaj 'rechtgläubig' tubs. 6aaroBtpHuii

|

mPsen. pèrdarnaj eKal. purdanoj 'mitgift' russ. npHjaiioe.

3. Zwischen den consonanten ist ein vocal einge-

schoben.

inPsen. tenado'j 'braun' russ. tü%aoü |
eMar. posalomSiß

'psalmenleser' russ. ncadOMiuuKi»
(
mordM. ëuba'n 'hölzerne kanne'

russ. JKÔaiii.
I

eMar. è\èe6 mPsen. Srterö 'Schneider' russ. uiBem»
|

eMar. Ktàièlta 'buch' russ. KHnatKa |
mPsen. UM (dagegen mSel.

griz, eMar. grisa) 'geschwulst' russ. rpu»a |
eMar. haravat 'bett'

russ. EpoBaTb. — Möglich ist jedoch, dass keiner von diesen fällen

mit der mordvinischen lautlehre zu tun hat, sicherlich gilt das von

einigen derselben s. Koaocob, 0Ö3op s. 126 S. ÜOTeoHfl, Ki> HCTopiH

3ByK0Bi> pyccsaro B3UKa s. 44 und 144 f.

4. Die doppelconsonanz ist durch vorsetzen eines vo-

cals aufgehoben.

Dieses scheint in einem einheimischen worte der fall zu sein :

eKal. istams 'nähen' statt stams, aus sustains vgl. s. 55.

Wo solches in russischen lehnwörtern vorzukommen scheint,

giebt das mordvinische vielleicht nur eine russische dialecteigentümlich-

keit wieder: eMar. ovtorniU 'dienstag' russ. BTOpiiHKi.
|
niPsen.

diôerr 'wildes tier' russ. 3BBpi> |
mPSen. êzdaro'va 'guten tag!' russ.

3/iopoBO. Vgl. Kojiocob, 0630p s. 126, Co6ojeBCKift. .leKuiH s. 48.

§ 50. 1. Im gegensatz zu der oben belegten tendenz der sprä-

che wird in zwei einheimischen Wörtern dem einfachen anlautscon-

sonanten ein s vorgeschoben: eKazl. pat-teitä 'Sommersprosse' m Sel.

spaz-tästä (scheint in dieser mundart ein lehnwort zu sein, denn

inordE. paz 'gott' lautet im mokschanischen gewöhnlich uncontrahirt

pavas)
I
WiedemE. spanst 'zaum' eMar. panct mordM. pondes.

So auch in folgenden lehnwörtern, wobei doch zu beachten ist,

dass dieselbe erscheinung auch dem russischen nicht ganz fremd ist s.

Kojocob, Oôaop s. 200 f.: eMar. êèiska 'schlafenlocke' russ. bhcokt,
|

WiedemE. stina 'pfütze' russ. mna. — Durch vorsetzen des g ist

die doppelconsonanz im anlaut noch erweitert im eMar. g'zniva
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'stoppel' rusa, xhbbo (in der bei Wiedemann sich findenden form

gziva ist dann wieder der anlaut durch abwerfen des letzten consonan-

ten vereinfacht worden).

2. Zur erleichterung der ausspräche der durch die syncopirung

dos zwischenliegenden vocals enstandenen lautverbindung sr ist in

einigen dialecten zwischen diesen consonanten ein t eingeschoben

worden: eMar. stravtoms m Sel. straflêms 'ausstreuen* eKal. soraf'

turns, wahrend dagegen in anderen in der lautverbindung str russi-

scher lehnwörter ausfall des mittleren consonanten beobachtet wird

z. b. WiedemE. sruna 'saite' russ. CTpyaa.

II. In- und auslaut.

§ 51. Auch im in- und auslaut sind die teilweise sehr compli-

cirten consonantenverbindungen — gruppen von drei oder vier conso-

nanten, wie tks, net, Utt, UcS, Ucs, ëkt, fhst, ntft, rkst, Ucit u. s. w.

kommen nicht selten vor — oft durch aus- oder abfall eines vocals

entstanden (siehe unter den vocalen).

Ausserdem hat einschiebung von consonanten zu ihrer bildung

beigetragen. Wir haben schon oben § 26 gesehen, wie die Zischlaute

nach gewissen consonanten den t-Vorschlag angenommen haben: auf

ähnliche weise ist noch zwischen n und f ein t eingeschoben worden

z. b. mPsen. paAtf 'gebacken' statt panf, aus pafoms 'backen'
|

monfffomên 'ohne mich', carit. v. mon 'ich'.

Zwischen m und /, welche lautverbindung durch Umstellung aus

im enstanden zu sein scheint, ist oft b eingeschoben: WiedemE.

umrav (neben umbura) 'ampfer' eMar. umbrav mordM. umbra'v
\

mPsen. jolma od. jomla 'klein' m Sei. jombla TjumeneffM. (mit

ausfall des £) jomba \ m Sei. kombta 'hopfen', sonst homtä, homta,

tomuta, vgl. Kasan-tatar. k o 1m ak. Vgl. auch m S e 1. tolma-latjga 'herd'

mord E. tombaAanyo, tombamo-l. mPsen. tombam aus *tombla-.

Durch einschiebung von b zwischen m und r erklärt sich wohl auch

mordM. kumba'rav 'klette' aus *kbfmbrarav vgl. WiedemE. kormarav.

Vgl. § 39.a.

§ 52. Viel öfter als consonanteneinschiebung beobachten wir

in den in- und auslautenden consonantenverbindungen einen meist
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unregclmässigen weg- oder ausfall irgend eines der consonanten. Auch

von zwei consonanten ist oft der eine geschwunden.

a) Schwund von verschlusslauten.

1. In der lautverbindung kë ist im mokschanischen k nach vor-

deren vocalen geschwunden z. b. mordE. ihekë 'biene' mordM. theë

I
inordM. peS 'spleisscnhalter', vgl. WiedemE. tonovpekë 'feuerbrand'

[
mordE. pekëe 'linde

1 mordM. pâëâ | mordE. tikëe 'gras
1 mordM.

//'.sä
I

mordE. ïtekëenis 'verstecken' mordM. Mëams
|
mordE.

ckëe 'kühl' mordM. jâèà', aSä*)|mPsen. muëândêms, frequ. v.

miijd-ms 'finden', aus * mujo-këandâtns ; mordE. mukënoms vgl. §38.t.

(auch im in Sei. noch mit -k§- : mukëanddms', wahrscheinlich erklärt

sich die erhaltung des k in dieser mokscha-mundart dadurch, dass

letzteres schon vor dem eintreten dieses lautgesetzes durch ausf'all

der zwischenliegenden laute unmittelbar an den hinteren vocal u ge-

rückt war.)
I
mPsen. nuëdndêms, frequ. v. nuja-ms 'ernten', m Sei.

nukêdndêms mordE. mtkSnoms. — Im mordM. Sàkëi 'specht' scheint

ä aus früherem a enstanden zu sein, vgl. m Sel. ëakëan.

Neben diesem lautgesetzlichen sehwund des h vor ë nach einem

vorderen vocal zeigt sich derselbe in einzelnen Wörtern auch nach

einem hinteren: e Mar. ordakë 'unbändig' m Sel. ordaë |
eMar. fivd-

rckë eKal. Mdirkë 'färse' mordM. vedraë. — So auch im eKal.

poskafnims 'gross tun' (eMar. pokëkav(ncnts), v. pokë 'gross' ab-

geleitet
i
mordE. ukëtor 'ahorn' mordM. uëtdr (mKrasnosl. jedoch

ukëtâr).

mordE. 5 entspricht mordM. kë in dem türkischen lehnworte:

mordM. akëa 'weiss' mordE. aëo türk. akca, aksa.

In der consonantengruppe -fkën- ist k im m Sei. regelmassig

ausgefallen z. b. mPsen. voryotkëndms, frequ. v. vofgodams 'entflie-

hen', in Sei. orgaönoms.

2. ks bleibt in der regel unverändert, nur in einzelnen fällen

ist k geschwunden: eKal. iidiks in Sei. if
Rks 'rippe' eMar. ifdis

eJeg. irdes eKazl. ivgi's
|
H-egE. kcckaks-kc (demin.) 'haken', sonst

überall mit -s im auslaut: Jceökas, Mckas |
eKazl. kefmaks 'nuss-

) In der hei Rcguly »ich findenden form iiëkâ 'kühl' igt auch im

mokschanischen noch das ursprüngliche k infolge der Umstellung mit ë bewahrt.

Digitized by Google



- 61 —

schlaube' eMar. karmas mordM. käfmas eKnl. Heramas \
eMar.

iavdiks 'nacken' mordM. ialdas | eMar. narfimks eKal. naf*kimks

'wermut' mordM. när^kamas |
eMar. oyk&t (plur.) eKazl. ojksl

(plor.) mordM. ovks und ovs KegM. auch oves 'gebiss am zaum'
|

eMar. peijlti 'häutchen (auf der aufgekochten milch n. dgl.)' ra S el.

päji mPgen. pepi | mGorod. lavks 'wiege' eMar. eJeg. lavé | eKal.

varkiif 'krähe' mordM. varéi WiedemE. varsei (vgl. eMar. vaféq).

In der endung der zahladverbia -kit ißt Jfc in éeit 'einmal' über-

all geschwunden, in den übrigen zahladverbia nur mundartlich im ersa-

nischen: mordM. eKazl. eKal. kafkêt eMar. kavkit 'zweimal' e Jeg.

kavif
I
mordM. kolmêkit eK a 2 1. kolmjkéf neben kolmïét eMar.

kolmokif 'dreimal' eKal. kolmuit u. s. w.

3. Zwischen consonanten ist k auch sonst in einzelnen fallen

ausgefallen: z. b. mordM. koiffan eMar. e Jeg. koitan 'ich trockne',

abgeleitet v. koikan 'ich werde trocken'
|
mordM. eKal. eKazl.

valHon eJeg. WiedemE. valtan 'ich lasse herabsteigen' eMar.

valkstan, causât, v. valgan 'ich steige herab'
| mordM. usf 'führe'

statt *uskfy
abgel. von uskan 'ich fahre' | eKal. iolkftams 'dämmen'

eMar. ioltams u. s. w.

4. Ausfall des g habe ich in folgenden wortern beobachtet:

mordE. theran 'ich sage' mordM. ihäfgan
|
RegE. kuroks 'gebiss

am zaum' aus *kurgoks, in den übrigen mundarten mit syncopirtem

vocal: htrks, kruks, abgel. v. kurgo 'mund'.

§ 53. Die falle, wo t geschwunden ist, sind hauptsächlich

folgende.

1. Nach § (c), s (c) oder k ist /, wenn n folgt, allgemein aus-

gefallen z. b. Uenine (ßew£fie), kenëna st. * Reni~t-ne, -wo, best, plural-

form v. Ren$ç (kenzä) 'nagel'
|
o$Ae, oinä st. *oi-t-nc, -ridf, best,

pluralform v. oi 'stadt'
|
tfiekiüe, tfteHä st. *meki-t~ne, * »fatf-<->iä 'die

bienen'
|
uSnan st. *uët-nan, frequ. v. uitan 'ich heize'

|
piCeksne,

ßiteksnä 'die ohrringe' st. *pileks~t-nç, -M
\
sarasnç, sarasnäst. *sa-

ras-t-nt, -M 'die hennen'
|
pilkne, pilMä 'die füsse' st. *piOH-He,

-tiä, best, pluralform v. pitge, pilgä
|
karMe, karknä st. *kark-l-ne,

-fW, best, pluralform v. kargo, karga 'kranich'
|
kosaknc, kaia'kûtï 'die

pfoaten' v. koiak, kaia'k.
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2. Im mordM., desgleichen im eKal. und eKazl. ist t weiter

vor n nach x> /» f» »*» im mordM. auch nach p (aus m entstanden

vgl. § 37) ausgefallen z. b. pt%Ää, pe%iie 'die zahne
1

eMar. pej-(-Ac

I
kofnäf kofAe 'die monde' eMar. kov-t-Ae

j
valLnä, valLn$ 'die Wör-

ter' eMar. va/-<-wf
|
êfir^hià, êtir^Ae 'die madchen' st. itif-f-riä, 'tie,

best, pluralform v. 8*Är
j
jofnan (eMar. jovMan), frequ. v. joftan

'ich erzahle'
|
kofAan, frequ. v. korRtan 'ich spreche', (eMar. &orttfon)

I
mordM. utäpnä, best, pluralform v. «/3m 'Speicher'.

3. Im e Je g. zwischen t> und 2 z. b. jot?fian st. *jwt-lan 'ich

erzahle' (vgl. Wiedemann, Grammat, s. 13).

4. Nach den dem gemeinmordvinischen inlautenden x entspre-

chenden Spiranten ist t in einzelnen fallen geschwunden. Zu den §

32 angeführten können noch andere belege hinzugefügt werden: mPsen.

haßihJt m Sei. kaßnthß eKazl. haßnnjlt 'wir beide' von hafta 'zwei'

I

mSel. êufdndom8 raPèen. éif)nddms 'sieben', vgl. mSeL àufâth

mPsen. êifbm 'sieb', eMar. eJeg. suvtems 'sieben'. — Desgleichen

ist t im wortauslaut in den ersa-mundarten, in welchen vi (st) dem

mokschanischen f entspricht, sporadisch geschwunden: eMar. eJeg.

moct 'keller' WiedemE. mac | eMar. eJeg. hoct 'leinwand', in der

alten evang.-übers. hoc | WiedemE. arv 'muster' aus * arvt vgl. eMar.

arst
I
eMar. alstav (neben alstavks) Versprechen' aus *alstavt (vgl.

WiedemE. kajavt eMar. kajavks 'abgäbe'). Vgl. mord E. sutej 'schat-

ten' s. 36.

5. Ausserdem wird ausfall des t zwischen consonanten und vo-

calen in folgenden fallen beobachtet:

m Sel. ffieéfoiidan 'was soll ich tun!' (wahrsch. zusammengesetzt

aus iheêt, plural, v. meiä 'was
1

, und ftpnda-n, frequ. v. fija'n 'ich

tue') mPsen. theé*ndan | eKal. moréfij 'leib' mordM. tnoréi \
eKal.

toréfij 'ein vogeV eMar. toHq |
eKazl. îoJcêtij eKal. lokêtij mordM.

loMfi 'horniss' eMar. eJeg. lokêej | mord, ma^ta, marto postpos.

'mit', ersanisch auch maro.

6. Zwischen einem vocal und n scheint t ausgefallen zu sein

im mordM. pänakud eKal. piAada eKazl. pena'da 'ofen' mordM.

auch pätnakud.

7. d ist im ereanischen vor « und l ausserhalb der ersten silbe

allgemein geschwunden z. b. azaryadan 'in wut geraten', frequ. asar-
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gatan, cusargaAan << * azargadlan, * azargaction 'wüten'
I kaladan 'ich

verfalle', frequ. kalatan, kalanan < *kaladfan, *kaladrtan. In der

ersten silbe nur im eKa21. fiäRj 'blutegel' e J eg. pedtej m S el.

fiedli
I
eKal. inaka 'puppe' vgl. mordM. idAa'ka 'kindchen', demin.

v. id 'kind'.

Anm. Von dem schwand resp. der einschiebung der verschluss-

laute nach nasalen ist schon Cap VIII die rede gewesen.

b) Schwand von Spiranten.

§ 54. 1. Selten kommt aasfall der dem gemeinmordv. x ent-

sprechenden Spiranten nach vocalen vor: mordE. udalov, udaluv

KasanM. (lied LXXI) utcdu 'nach hinten', vgl. mordM. flalu |
eKal.

eKazl. at eMar. eJeg. a 'nicht' mordM. af (vgl. § 33).

Öfter nach consonanten z. b. e Je g. kuftavan 'ich kitzele' eKal.

kutitavan eMar. huâtavan | mordE. koitams 'trocknen' mordM.

koéffams |
eMar. Jtelfahe 'ohne zunge' mordM. JLätf&thä |

eMar.

alstams, altams eJeg. altams WiedemE. altams
t
alvtams 'verspre-

chen'
I

eJeg. ort 'besatz am mordv. weiberhemde' eMar. arst Wie-

demE. arv
I
WiedemE. kaM 'hanf eMar. katiéf eJeg. kariétmotAN.

kantf eKazl. kauf eKal. kaü% ! eKal. poö 'staub' < *podx> eMar. poH

mordM. pobf 'mehl' | WiedemE. kot 'leinwand' eMar. eJeg. koct

eKal. kol% mordM. eKa^l. kotf.

2. v im j sind oft nach vocalen vor anderen consonanten ge-

schwunden. Auch in solchen fallen, wo v od. j, wie mundartliche

nebenformen noch zeigen, ursprünglich eine intervocalische Stellung

einnahm, war es in denjenigen mundarten, in welchen es geschwun-

den, wahrscheinlich zuerst an den nachfolgenden consonanten durch

ausfall des zwischenliegenden vocals gerückt. Z. b. eKazl. toixr mordM.

toé9r 'weizen' eJeg. toviuro |
MordM. kolda neben kovêlda 'woher'

|

eMar. judma 'mulde' eKazl. juvtduma
|
mordE. paz 'gott' mordM.

pavas (auch mordM. mundartlich contrahirt in der Zusammensetzung

Ska-bas 'gott', aus ikaj und pavas) |
eKazl. suii 'auerhahn' AhlqM.

suvzi mPsen. suvêêi eMar. suvoiej |
mordM. tijuvê und tijuê 'es

wurde gemacht' eMar. fije-v-S \
«Kai. gujefi eKazl. gufär 'birken-

rinde' eMar. kitfjef m Sel. ftvgêr mPS e n. Jcujgàr
|
AhlqM. ed 'kind*

mordE. e}d
f

e')(d\ e Je g. ekakS 'kind' eMar. ejkakS. zusammengesetzt
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aus ejdy ejed 'kind' und kaks id.
|
eMar. éethe 'zunder' eKai. iejifie

eKazl. êejith mordM. iäjam
|
mordM. thetä 'nach' mordE. mejte

\

eKal. ué 'er schwamm' st. ujé v. ujan 'ich schwimme' | mordE. sodit

'sie wissen' mordM. soda%t'<<* sodajt vgl. soda; 'er weiss'
|
mordE.

kadit 'aie verlassen' mordM. kod{%t <C*kadijt.

In einigen Zusammensetzungen ist das anlautende v od. j des

letzteren gliedes nach consonantischem auslaut des ersteren ausgefal-

len: eKal. fierelma mPsen. düMähhä 'rauchloch oben in der wand',

zusammengesetzt aus ief-e, 4äMä 'oben' und vafma 'fenster', eMar.

{>ermafma RegE. vetmahna | eKal. öekaiat 'Webstuhl' eKazl. cek-

vazat
I
eKal. tikSam 'kohlsuppe', zusammengesetzt aus Äfcic 'gras'

und jam 'suppe'.

c) Schwund von nasalen.

§ 55. 1. Während die lautverbindung m in der regel unver-

ändert auftritt, ist vor dem determinirenden articel das possessivsuf-

fix der 1. person n im mokschanischen nach vocalen ausgefallen z. b.

mordM. avazä 'mein weib'
| 9fvä'£ä 'meine frau'

|
fifäiä 'mein köpf

I
ingiiä 'mein gast'

|
tràksêéâ 'meine kuh' | Mmséâ 'mein stiefel'

|

Äopäiä 'mein rücken'
|
Ken&iä 'mein nagel'

|
pilgséâ 'mein fuss'

|

hda'köiä 'meine faust'.

An consonantisch auslautende stamme unmittelbar angefügt, hat

sich n behauptet z. b. m Sei. kudnzä 'mein haus'
|
Mdniä 'meine hand'

I

surnéû 'mein finger'
|
kafqiä 'mein bastschuh'

|
leihniä 'mein name

I
tolniä 'raein feuer'

|
iugamriiä 'mein jüngerer broder'. — Im

mPsen. lauten diese formen gewöhnlich mit eingeschobenem vocal:

hutizä \ üaddiä \ kafoiä \ len&iäL \
toldiä

\
tuganHä\ jedoch habe ich

auch in dieser mundart, obgleich sehr selten, formen wie azûr-néii

'mein herr' angetroffen.

2. Sonst kann ich nur éinen fall vom ausfall des n vor z an-

führen: mordE. izams 'eggen' mordM. inza'tns.

3. Über den schwund von nasalen vor einem folgenden ver-

schlusslaut siehe Cap. VIII.

d) Schwund von liquidas

kommt selten vor. Die von mir beobachteten falle sind s. 57 und 59

angeführt.
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Cap. XVI.

Verkürzung von langen eonsonanten.

§ 56. In unzerlegbaren stammen dürften lange eonsonanten

nicht nachgewiesen werden können. Wo sie durch Zusammensetzung

oder suffigirung entstanden, werden sie meistenteils beibehalten, jedoch

bisweilen verkürzt.

z. b. mPsen. mei&nhä 'wofür, weshalb', eig. 'um was zu

tun', zusammengesetzt aus iheS(, plur. v. theiä 'was', und tipthä 'tun'

I
mord M. lomatt <*/oma«-f (s. § 36.i) 'menschen', lomattilä 'die

menschen'; eKal. eKazl. lomatt, lomafne {-nä)\ eMar. eJeg. hmaf,

lomat/ie. So auch in der bestimmten dativform in allen mundarten:

mordM. eKal. eKazl. avafi 'dem weibe', zusammengesetzt aus avaf,

best, genit. v. ava 'weib', und (i postpos. 'zu'; eMar. eJeg. avanteii

< avant + ten.

eKal. jarmakk, plur. v. jarmak 'münze' (s. § 20.a), best,

pluralform jarmakne < *jarmakk-ne 'die münzen'.

86^>s: eJeg. sodasso 'möge er es wissen' /iejesse möge er es

sehen'; eMar. sodaso, Aejesç; in P s en. sodasa, de}»sa (vgl. § 18)
|

mordM. vakss (WiedemE. vaksos) postpos. 'zu', im organischen

meist mit verkürztem auslautsconsonanten vaks u. s. w.

w > v z. b. mordM. kovalda neben kowalda 'mondlicht',

zusammengesetzt aus kov 'mond' valda 'licht'.

mm^>m z. b. mPâen. lajmaf 'faulbaumbeere', zusammengesetzt

aus lajihä 'faidbaum' maf 'apfel'.

nn^>n z. b. in den gesammtzahlen : mSel. kaß/hhü eKazl.

kafitbUü 'wir beide' mPgen. AhlqM. kaßthR eKal. ka%uniH eMar.

eJeg. kavtotieJcj kavotieJt.

Ü^>1: eMar. eKal. eJeg. allucks 'eierschale' WiedemE. alucks

(das wort ist von Wiedemann seltsamer weise missverstanden wor-

den: Grammatik § 18 s. 19).

è§ > S z. b. mordM. lapSava 'schale', zusammengesetzt aus

laps und Sava.
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Cap. xvn.

Abfall oder vortreten resp. anfügung eines einfachen

consonanten.

o) Anlaut.

§ 57. 1. Im mSel. ist wortanlautendes, im mPs en. bewahrtes

j vor ä abgefallen z. b. mPgen. jäj 'eis' m Sei. äj |
mPsen. jäSä

'kühl' mSel. äiä
I
mPsen. jär*kä 'see' mSel. ÂW.

Im mPSen. dagegen giebt es keine mit ä anlautenden Wörter,

sondern j ist auch einem ursprünglich anlautenden ä vorgesetzt:

m PS en. jäf 'jeder' eKa£l. äV Kasan-tatar. er.

2. Vor e und t ist in all den von mir angetroffenen mordvini-

schen mundarten anlautendes j abgefallen, wo diese der spräche fremde

lautverbindung durch einen spateren vocalflbergang entstand z, b.

mordE. ej, i 'eis' mPsen. (= gemeinmord.) jäj |
mordE. ekSe, ekëa

'kohl' mPSen. jäiä | eMar. eJeg. W mP äen. jät*M |
eKal.

eiams 'mahlen' mord, jazams (eKaîl. jäSams) |
mordM. inurms

neben juma'ms (mordE. jomams) 'verloren gehen'
J
mPSen. e&fh

neben jäz>/h 'bank'; vgl. auch mordM. imd§ 'frucht', Kasan-tatar. jimes.

— Bei Wiedemann findet Bich anlautendes j>- in je (neben t, te)

»eis'
I
jetsems 'sich drängen'.

3. Vor den übrigen vocalen giebt es nur ein unregelmässiges,

mundartliches vortreten oder schwinden vonj im anlaut einzelner Wör-

ter: mordM. jaßdan eK ail. jaßdan eJeg. ja%udan 'ich schwenke'

eMar. a%uldan KasanE. avuldan |
mord, akial, (tkêalks 'räum unter der

bank' mordM. auch jakêal
\
eMar. eJeg. jortoms (vgl. mordM. jor-

üams) 'werfen' WiedemE. ortoms \
mPsen. joiaâùms 'mit dem

schwänze wedeln' m Sei. oladdms | eMar. jorvaldoms eJeg.jovardoms

'spülen' mordM. orgalddms
|
mordM. jukscrn 'ich binde los' mordE.

jukêan und uhéan |
K asanM. (lied LXXI) jufkaj 'brudersfrau' eJeg.

ufkaj eMar. ufakaj.

4. Wenn der redende ein vocalisch anlautendes wort ohne

sprechpause an ein vorangehendes vocalisch auslautendes anfügt, so

wird zwischen den betr. vocalen ein j gehört. Am gewöhmichsten lässt

sich diese erecheinung nach einsilbigen Wörtern beobachten, denn sonst

wird in einem solchen falle der auslautende vocal meistens abgewor-

Digitized by Google



- 67 -

fen, z. b. eMar. ajaiöan 'ich verweile nicht' st. aaSëan | eMar. e Je g.

qjefaài st. a eraéi 'es ist nicht nötig'
]
eK al. ajardjt 'sie fahren eben'

st. a ardfa vgl. a molif 'sie gehen eben'
|
mPS en. utka 'die oberste

schicht des lindenbastes', aber tetjgä-ßtka 'die oberete schicht des

bastes einer jungen linde'. — Das eben besprochene vortreten des j

im anlaut einzelner Wörter mag sich daraus erklären : ist aus einer

solchen satzphonetischen Stellung verallgemeinert worden.

§.58. 1. Abfall oder vortreten eines anlautenden v kommt

unregelmässig vor: RegM. AhlqM. mPsen. vorgvdan WiedemE.

vorgodan neben orgodan 'entfliehen', m Sei. eJeg. eKal. eKazl. RegE.

ohne v im anlaut | WiedemE. voi 'stadt' neben oë
|
eMar. uzav-

torns 'hetzen mordM. vdzarftîtms
|
AhlqM. eMar. e J eg. inder 'geiss-

blatt' mPsen. éindrt
\
AhlqM. indrau 'fledermaus' mPgen. mSel.

tddrarv \
eKal. iHidims dreschen' eKazl. éifvtdums

|
WiedemE.

verva 'jeder' neben erva (die gewöhnhehe ersan. form)
| mordM. icteiä,

-i-iä 'fern' mGorod. iictoiä eKa21. i>icU&ä
\
WiedemE. äldarav

'haarraupe' eMar. vddarcu . — Vgl. § 29 über den Wechsel von v xmdj.

2. Bei dem in einigen Wörtern mundartlich stattgefundenen

Übergang eines anlautenden w, o in den entsprechenden vorderen vocal

ist diesem ein v vorgetreten z. b. mordM. uirt mordE. uéere 'axt'

eKal. eKazl. éiéïfi |
eMar. otras 'eine art kuchen' mPsen. fatras.

b) Auslaut.

§ 59. 1. k ist unregelmässig abgefallen; teilweise kommen in

einer mundart wechselformen mit und ohne k vor z. b. mordM. aëvn

jora od. jorak 'ich wollte nicht'
|
eJeg. efatano, efatanok 'wir leben';

sodi 'vri&e ©s' eMar. sodjk
\
TjumeneffM. atä&va 'auch mein

vater', sonst mordM. cdäiivak \
WiedemE. koökodok mSel. kuê-

tödW 'wachtel' eMar. kockudo.

2. Desgleichen kommt sporadischer abfall von t vor: eJeg.

sodasi 'du kennst sie', mordE. gewöhnlich sodasjf mordM. sodasajf

I

mord, 'sodatanzat 'er kennt dich', mordM. gewöhnlich sodaiama.

3. Ausserhalb der ersten silbe ist v nach m im mokschanischen

weggefallen (im m Alk. wird noch ein sehr schwaches v gehört) z. b.

mordE. todor, ioduv 'kissen' mordM. todu (vgl. plnr. toduft aus
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*toduv-t)
I
mordE. salov, saluv 'salzig' mordE. salu (vgl. plur. saluft).

— Nach a nur in einzelnen Wörtern z. b. mPàen. kumbcrra 'klette'

RegM. kumbarav (AhlqM. kumbarau) mSel. formara'D mordE.

kumarav, komarav, hormarav etc.

In dem russischen lehnworte mPsen cagalav 'grosser pfriem'

ist v in der genannten mundart angefügt, vgl. russ. jKHrajo. »erajo

cMar. iagala WiedemE. zagala.

Im ersanischen wird nur in einzelnen wortern abfall des aus-

lautenden v beobachtet, desgleichen im mokschanischen in der ersten

silbe: eJeg. lavto 'schulter' eMar. lavt&v vgl. WiedemE. lavlomo

mPsen. mSel. laftu j
KasanE. éoko 'nachtigall' mordE. gewöhn-

lich éohov, éokuv
I
WiedemE. kulo 'asche' eMar. e J eg. fafopeKal.

eKazl. kuluv |
WiedemE. su 'nebel

1

e Mar. e J eg. suv |
mordM.

ho neben kov 'wohin', to neben tov 'dahin'.

4. Auslautendes j ist in der 3. person sing. pnes. nach I, i abge-

fallen z. b. mord, vanj 'er sieht'
|
peti 'er furchtet' (vgl. 3. pers.

plur. mordM. van{xf, ßeli%t <*van(jf, *pelijt). (In der mokschani-

schen Übersetzung des ersten evangeliums von Tjumeneff ist jedoch

diese form mit -j im auslaut geschrieben : vany, peftj). Ausserhalb der

ersten silbe nach den genannten vocalen auch Bonst im mokschani-

schen z. b. mordM. iedi 'herz' eKal. êedij eKall. êâdij (eMar.

êedej) |
mordM. 6iH 'zum walde' eKazl. éiHj eMar. tifig. Ausser-

dem in einzelnen fallen mundartlich sowohl im ersanischen als

mokschanischen z. b. mPsen. WiedemE. s{ 'eiter' mSel. eMar.

*y I

mordM. fc, ée neben tej, iej 'hierher' | mordM. jäj, äj eMar.

eJeg. ej 'eis' WiedemE. je
\
RegE. Jeu schlänge', sonst fcuf.

5. Für abfall oder anfügung eines m im auslaut giebt es einige

belege: AhlqM. huima 'meerrettig', sonst mit -n oder -« im auslaut:

ra P s en. htéma'n u. s. w., vgl. tschuvass. huiman | m Sei. kaf^&ga

RegE. hariaga eKal. har^âàka 'habicht' mPsen. hxt^ésgan eMar.

Icarâigan u. s. w., vgl. Kasan-tatar. karcîga |
eMar. eJeg. mGorod.

jala immer' mPSen. jalan, vgl. Kasan-tatar. jalan
J
AhlqM. hucka

'reiher', lautet sonst überall auf -n aus
|
mordM. §uSma 'die gefrorene

eisdecke' eKazl. iuim{n |
eMar. iutma WiedemE. Urnima 'beifuss'

mPsen. iurma'n |
eMar. eKazl. koékirgan 'ofenkrücke', sonst ohne

» im auslaut. vgl. russ. KOiepra | m PS en. putRM' RegM. pufhkti
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AhlqM. purkä 'möhre* in Sel. pur^kä'n, vgl. russ. 6ypicaHi>. — lnbp-

zug auf die aus dem türkischen aufgenommenen Wörter vgl. Radloff,

Phonetik s. 191.

Anm. Beim singen wird zur Vermeidung des hiatus /.wischen

zwei vocalen, welche verschiedenen Wörtern angehören, oft ein mouil-

lirte8 //' eingeschoben.

Cap. XVIII.

Metathesis.

§ 60. Bei der behandlung der consonantenverhindungen haben

wir gelegentlich schon einige beispiele von metathesis angeführt. Im

folgenden werden die von mir beobachteten falle dieser im mordvini-

schen unregelraässig auftretenden erscheinung zusammengestellt.

Es erscheinen consonanten sowohl unter einander als mit voca-

len umgestellt.

1. Umstellung zweier unmittelbar auf einander folgenden

consonanten.

ks— sk: e Kai. askurks 'aufgeräusporter schleim' cMar. aksurks

eJeg. aksorks mordM. aksdrks (auch bei Wiedemann findet sich

askorams neben aksorgadoms).

ks — ëk: HegM. üskä 'kühl' mordE. ekse vgl. § 52.i.

ts (c)— st: mSel. pane <raPsen. patutis 'zauin' eJeg. paust

eMar. panet WiedemE. spanst (von Wiedemann wohl irrtümlich

als pluriilfonn aufgefasst).

st — ti (c): eMar. orëtams (neben orcams) m(Jorod. urUwms

'sich bekleiden' WiedemE. ortëams e Kai. orBôams |
eMar. varstams

neben varcams eJeg. varètams 'blicken'.

Im (rm) — ml (nu): mordM. jolma und jomla (jombla) 'klein'
|

m Sei. totma~laij(ja lierd', vgl. mordE. tomba-laqgo, tombamo-larji/o

mPsen. tombam <^*tombla-, *tomla-
|
WiedemE. konnarav mSel.

kzrmara'v 'klette', vgl. mordM. kumba'rav, kumba'ra <^*kHmrarar,

*tembrarav. Vgl. § 39. *.
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nz — zn: cMar. lavunèams 'Hnbellen' e.Jeg. lavuinams KasanE.

lavoznams.

kt— tk: mPsen. aikc&rä' 'october' nias. OKTfl6pt.

2. Umstellung zweier durch einen vocal getrennten

consonanten.

v— h mord, kaval 'weihe' mValtermä kalava
|
mordE.

ôçmen, ceihin 'rost' mordM. §ärhth neben èâtnzri
\
mori\M. hui ôëfa'nut

und kuzfta-ms RegM. kuzuftams eMar. kuvHams 'verschimmeln'.

3. Umstellung zweier durch einen dritten getrennten

consonanten.

s — ü: eJeg. roèkêe 'roggenbrot' Btntt roz-këe |
eKazl. koSksä

'zwieback', zusammengesetzt aus koêka 'dürr' kSä 'brot'.

4. Umstellung zweier durch mehrere laute getrennten

consonanten.

j — l : mordM. vajgät e J e g. va)jet eKazl. vajgtt 'stimme' eMar.

vatgq eKal. vaïgij.

I— z: mPsen. kulbhz- 'aschenloch', zusammengesetzt aus kulu

'asche' piza 'nest', mKrasnosl. kuzbôî.

v — r: eMar. Riêfefi (m Ps e n. kujtßr) 'birkenrinde' e J eg. kirgov.

r~l: mPsen. düfdäbhä eMar. vcrmatma eKal. veretmot rauch-

loch oben in der wand' AhlqM. väldärma RegE. vclmafma Wie-

demE. velmara |
mA lk. 6ärn&lda 'ein mit Stickereien geziertes

grosses leinwandstück' mPsen. Ml Ltörda.

n — l: mordE. kendal 'wanze' mordM. Mda, wahrsch. aus

*keldan mit abfall des auslautenden w, vgl. Kasan-tatar. kandala id.

I
WiedemE. Iculconoms mordM. kulhêndàms 'gehorchen' eMar.

kuncoloms eJeg. kunsoloms |
WiedemE. kulcunijams 'verschimmeln'

e.Teg. kunsuliams | eMar. WiedemE. Reqgctcms Vtriigcn' eKal.

Icelginims (vgl. mordM. Rä&pf/hms).

5. Umstellung von consonanten mit vocalen.

Während es in allen mnndarten mit r und l anlautende Wörter

giebt. ist «»in solcher anlnut durch Umstellung mit dem folgenden
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vocal mundartlich bisweilen beseitigt worden: eMar. e .leg. fires'

eKal. riéiê 'fuchs' eKazl. iH>i*i
|
eMar. eJeg. rudas inSel. ruda's

'schmutz' eKal. urdas mPsen. êrda's
|
WiedemE. RegE. lianas

'lein' mordM. itarnas j
eMar. eJeg. tija m Sei. tijä 'anderer

inPsen. tftr |
mordE. tirfuns mordM. tizfcms, KèUms 'hinaus-

führen' eKal. it1 tints eKazl. itLturns. — Einer ähnlichen Umstellung

scheint anlautendes v unterworfen im mordM. H>g9n 'weberkanim'

mordE. vijinc, éitfhhe.

Im inlaut erscheint r umgestellt in folgenden Wörtern: eMar.

eJeg. fedfekë WiedemE. vedräkS mordM. êedraS 'farse' eKazl.

ràdtrhé
|
eJeg. saldfiks WiedemE. sadreks 'salzfass' eMar. saldurks

eKazl. saldjrks mordM. saldêrks.

Wo r als zweiter component einer anlautenden consonanten-

verbindung auftritt, scheint eine Umstellung stattgefunden zu haben,

siehe § 48 unter kr, pr, tr. — Hm- siehe a. a. o. unter k$.

Von einer Umstellung des r und l in russischen lehnwortern zur

beseitigung der doppelconsonanz im anlaut ist § 49.j. die rede gewesen.

Der enge vocal i der ersten silbe ist in einigen mokschanischen

formen durch Umstellung mit folgenden consonanten in die zweite

silbe gerückt: mordM. k&tya'n (neben këfan) 'ich tanze' AhlqM.

kiëtan | mSel. ftijzms 'buttern' mordM. sonst pixtsms piëbms mordE.

piétems, pif(tms, pijturns.
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B. Die vocale.

I. Die vooale der ersten silbe.

Im geineinmordvinischen fanden sich in der ersten silbe all die

jetzigen hinteren und vorderen vollkommen gebildeten vocale (a, o.

u — ö, c, t); die frage nach den mittleren vocalen wollen wir unten

cap. XX untersuchen. Von jenen sind ä und e die einzigen, die in

irgend einer mundart einem gesetzmässigen lautwandel unterlagen,

die übrigen zeigen nur unregelmässige Schwankungen.

Der Ursprung der im mordM. und eKazl. auch in der ersten

silbe auftretenden unvollkommen gebildeten vocale wird später im

Zusammenhang mit dem vocalismus der übrigen silben besprochen.

Cap. XIX.

Wechsel der verticallage.

a) Vordere vocale.

§ 61. Gemeimnordvinisehes ä tritt im mokschanischen unver-

ändert auf.

In den mir bekannten ersa-dialecten (eMar. e J eg. e Kai. eKazl.)

ist ä in e übergegangen z. b. inordE. lied 'hand' mordM. (= ge-

meinmord.) ÄäVf|eMar. eJeg. pescç e Kai. pesfe eKazl. pestä

'miss
1 mordM. pâètâ |

mordE. tier 'rilssel' mordM. näf
|
eMar.

e Je g. ej 'eis' mordM. äj, jäj |
eMar. eJeg. erHe 'see' mordM.

ür*M, järRM | mordE. lern, tetfi 'fett' mordM.» | mordE. pclan

'ich bohre* mordM. pälan.

Digitized by Google



— 73 -

Die wenigen Wörter, die im eKazl. das ä unverändert beibehal-

ten, erweisen sich als aus der spräche der umwohnenden mokseha's

hinftbergenoinmen : eKazl. täni 'jetzt' mordM. täni (mordE. nef) |

eKazl. Säfian 'ich harne
1 mordM. êâran (mordE. öuran) j

eKazl.

äzlci'jä 'kurz vor dem 1 mordM. äiki'jä (mordE. cgalc). — Die be-

Währung des « im eKazl. jäian 'ich mahle' (mord, jazan) zeigt,

«liiss ä in diesem worte späteren datums ist als der betreffende Über-

gang des ä in c. Ob das ä im eKazl. äsftr gelt' auf ähnliche weise

zu erklären ist (vgl. finn. ahtern) oder durch annähme einer entleh-

nung aus dem mokschanischen (mPsen. jäälbf), mag unentschieden

bleiben.

§ (i2. 1. (jemeinmordvinisches c ist im eKazl. zu ä gewor-

den, ausser wenn j folgt, z. b. eKazl. Md 'haut' mordM. eMar.

eJeg. eKal. Red
|
eKazl. bäd 'wasser' inord. ted |

eKazl. pàtan

ich fürchte
1 mord. petan

|
eKazl. Cäm 'name' mord, tern, ktk

|

eKazl. thä£ä 'was' mordE. theie mordM. theiä |
eKazl. Wihä

'auge' mordE. êehhe mordM. ieMiä
|
eKazl. àê 'selbst' mord, cê

I
eKazl. ärams 'leben' mord, erams \

eKazl. pä 'ende' mord, pe
\

eKazl. i>ä 'nacht' mord. i>e.

2. Vor j dagegen blieb gcmeinmordvinisches c unverändert:

eKazl. pej 'zahn' mord, pej |
eKazl. pejtl 'messer' mordM. pejtf

mordE. pejet, pejü | eKazl. pejdan 'ich lache' mordM. pejffan

mordE. pejdan, pejedan | eKazl. vetfä 'eins' eKal. öc%!ce eMar.

eJeg. ôejUe (vgl. § 31. i) |
eKazl. äe%ksa 'neun' mordM. 6exksaeK*\.

êe%ksç eMar. eJeg. iejksf.

Wo e sonst im eKazl. unverändert auftritt, ist entlehnung aus

dem mokschanischen anzunehmen: eKazl. êethtiâ 'all' mordM. iakÖä

(mordE. toie).

Anm. Der Übergang von e in « kommt auch anderswo im ersani-

schen vor. Z. b. in der alten evangelienübersetzung, desgleichen bei

Wiedemann entspricht ä oft einem gemeinmordvinischen e; die Un-

regelmässigkeit dabei erklärt sich wohl durch Vermischung verschiede-

ner mundarten. Eine ähnliche Unregelmässigkeit in meinen aufzeichnun-

gen von dor mundart des dorfes Chlystofka beruht sicherlich darauf.
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dass mein dolmetscher, wie ich später fand, die inundart seines heiniat-

durfes nicht rein sprach.

3. Im m P s en. steht vor unmouillirtem rä statt gemeinniord.

e z. b. mPsen. Mr 'rinde' mSel. leer", vgl. eKazl. käfi | mPsen.

kärdms 'hauen' m Sei. kefjtns, vgl. eKazl. Harums | mPsen. dar

'blut' niSel. ver, vgl. eKazl. Mr.

ä — e

§ 63. Ausserdem giebt es innerhalb des mokschanischen einen

unregelniässigen Wechsel von ä und e in einzelnen Wörtern: mPsen.

e&th neben jä£*th 'platz' mSel. ä&ih (bei Ahlqvist und Reguly

desgleichen mit a; auch eKazl. eztrh zeugt von der prioritat des ä:

gemeinmord. ä>> eKazl. e und umgekehrt)
|
mPS e n. ftepê 'häutchen

auf der aufgekochten milch u. dgl.' m Sei. RegM. päji («<ä, vgl.

eKazl. pàûf) |
mPsen. cénan 'ich quetsche, überwinde' m Sei. ai-

tian, vgl. eMar. eJeg. eKazl. WiedemE. iHan |
mP§en. thàs

'warum' m Sei. thes, vgl. mordM. theéâ 'was'.

e— i

§64. 1. Sehr oft kommt ein Wechsel zwischen den engen

vocalen e, t vor. Wie aus den folgenden beispielen hervorgeht, bildet

dieser Wechsel in einzelnen fallen ein unterscheidendes merkmal zwi-

schen mordM. imd m or dE., überhaupt aber ist derselbe nicht an

gewisse,, dialecte gebunden, sondern bald entspricht dem e der einen

mundart in der anderen ein /, bald umgekehrt: mordE. iêfa
1

so',

ibtamo 'solcher', in der alten evangelienübersetzung noch eifo, eêtamo,

abgel. von dem pronominalstamme e~ |
e Kai. Uetétij 'schnarrwachtel'

WiedemE. kirestej | eMar. Menëf, £efan*rstrahne' eKazl. Uitenc
\

eKal. ihefidims WiedemE. meferfem« 'rudern', vgl. mordM. thifä 'ruder,

quirl'
I

mordE. êejcde etc. 'dicht' mordM. Sidä
|
AhlqM. sevan (vgl.

eMar. eJeg. eKal. sçvan eKazl. éavan) 'ich fresse' mPsen. mSel.

éiva'n (intin, sivdms) | eKal. éetLéij 'specht' m Sel. éiFéi | eMar.

eJeg. tejems, cKazJl. (gums, eKal. tejims 'machen' mordM. fifims

I
mPsen. AhlqM. RegM. cti§& 'massholderbeere' mSel. ceèjâ

|

mSel. RegM. ferês AhlqM. verskä (demin.) mPSen. vârês Wie-

demE. veriske (demin.) 'lamm' eMar. RegE. eKazl. éifi'é
\
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eMar. e Jog. befges eKal. refais (vgl. eKazl. bäfgfs) 'wolf AhlqM.

virgas mPsen. voiga'S m Sel. vârgors \
mordM. ebg»ü 'weberkamm'

eMar. WiedemE. 6i<jine eKal. bitfithe RegE. vtjgepe.— Desgleichen

in zwei türkischen lehnWörtern: mordM. im*8 'frucht, obst' eMar.

etheë, Kasan-tatar. jimes |
eMar. eJeg. enaldan mordM. eMtdan

'ich bitte' WiedemK. iMdan RegE. ineldan, Kasan-tatar. inäl-.

2. In folgenden Wörtern ist ein aus gemeinmordvinischem ä

(resp. a durch die Zwischenstufe ä) entstandenes ersanisches e mund-

artlich (am gewöhnlichsten im eKal.) zu t geworden: eKal. Mfee

'mucke' eMar. eJeg. éeéfte eKazl. éeéftâ mordM. êâéHâ \
eKal. iéfcc

'nagel' eMar. eJeg. eslte eKazl. aska mPâen. jäillä mSel. äßi
\

eKal. pinada 'ofen' eKazl. pena'da WiedemE. penada, Tgl. mordM.

päna-hudy pätna-kud |
eKal. iihh 'platz' eMar. eJeg. eiern eKazl.

eéiih mordM. ä&ih, jäzJrh, efrth
\
eKal. éiéan 'ich zerreisse' mordE.

éeéan mordM. êâéan |
eKal. iêKitams 'schreiten' mordE. etittüms

RegE. âékilan eKazl. aétolams mordM. aitetams |
eKazl. Mfums

'leiten' eMar. eJeg. betams mordM. bätms |
eKal. itde 'stute'

mordE. elde mordM. jäfdä, äldä | eKal. bii&ima 'pfeife' mordE.

beëféima mPsen. mSel. mordM. ùàélath |
eKal. nijims 'sehen' mordE.

nejems mordM. ixäjms
\
eKal. ihinims 'ausweichen' mordE. rhettims

I
eKal. Rij 'krapp' mordE. Rej mordM. Mj |

eMar. Mederns

RegE. eJeg. ittidan 'sich verwirren' mordM. jätÖäcbms, äfbächms
|

eKal. t WiedemE. », ie neben je 'eis' mordE. ej mordM. jäj, äj \

WiedemE. siigan 'elster' mordE. êeégan mordM. éâigan (scheint

türkischen Ursprungs zu sein, vgl. Kasan-tatar saj iskan). — So wohl

auch im KasanE. (êettheee) êijadj 'er beneidet', vgL eMar. Savadj.

i>ä, e

§ 65. Im absoluten auslaut ist i im eKazl. zu ä
}
im eKal.

zu e geworden z. b. eKazl. cä (genit. ci-fî) eKal. 6c (genit. ci-n) 'tup'

eMar. eJeg. c{ mordM. èi |
eKal. He wer' mord. Icije, Icijä.

b) Hintere vocale.

a — o, u

§ 66. mordM. va- = mordE. o in zwei Wörtern: mordM.

vaj 'fett, butter' mordE. oj \
mordM. vaj/ftä 'atein' mordE. (rjtfte,
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(rjmä. — Dosgleichen ist a wohl durch einwirkung des vorangehenden

labials in o übergegangen im m Sei. kolga 'entlang' = mordE. £u-

valga mordM. kuva'lga, kvalga.

Sonstige falle: mordM. lajfhä 'faulbeerbaum' eMar. eJeg. îom

eKal. lom eKazl. loti | mordM. kaphä 'spaten' mordE. kojthc, kojthä

I

mord, kqj 'sitte, gewohnheit (bes. eine schlechte)' m Sei. fay (viel-

leicht lehnwort) |
eMar. eJeg. éaraxman 'hagel' mPsen. &dra%mamn

RegM. öarahman neben cerafman (scheint lehnwort zu sein)
|
mord.

jon 'seite' eKal. jatt (das wort und mit ihm vielleicht auch der vocal-

wechsel stammt aus dem türkischen her)
|
mord, jondol, jonâH 'blitz'

eKal. jandol (die letztgenannte form ist vielleicht eine volksetymologi-

sche bildung im anschluss an das eben angeführte jan). — AhlqM.

ardas 'schmutz', sonst mordE. rudas, urdas mordM. ruda's, àrdas,

ist wohl fehlerhaft.

Bemerkenswert ist der Wechsel des weiten und engen vocals

im mord, palan intr. 'ich brenne' und mordE. pultan, pulHan mordM.

pàlLta'n trans. 'ich brenne', welcher sich auch in den entsprechenden

finnischen Wörtern vorfindet: finn. palan— poltan.

§ 67. Ein ähnlicher unregelmiissiger Wechsel, wie zwischen den

vorderen engen vocalen, e und /, findet auch zwischen den hinteren,

o und t/, häufig statt.

o — u

mordM. jotka 'Zwischenraum' mordE. jutko, jutka
|
mordM.

jofams 'vorbeigehen' mordE. jutants
|
m ord&jomams verloren gehen'

mordM. juma'ms (ima'ms)
|
oKazl. WiedemE. komaia 'knie' eMar.

kutnaza
|
WiedemE. kormarav, kormalav eJeg. kormalav RegE.

eKazl. komarav 'klette' eMar. kumarav mordM. kutnba'rav, htm-

bwra mSel. kùrmara'o I
e.Ieg. kofthere eMar. kofthere 'rücken' Wie-

demE. hdmire KegE. kutmere
|
eKazl. koplldums 'wogen' eMar.

kumboldoms
|
mordM. kofffan 'ich kitzele' eMar. eJeg. hué(an eKal.

kufffan KegE. kufaftan |
eMar. kockudo WiedemE. kockodok U egE.

kockudik 'wachtel' mSel. kuäkddyk
\
eKal. konara (vgl. mord, kona

'welcher') 'seit welcher zeit?, längst' eKazl. kuna'ra mordM. kuna'ra,

kdna-ra |
inSel. loh (vgl. m Sel. locêdôms eKazl. lobldums 'zermal-

men') 'harte schalo' eMar. eKal. luöks e.Ieg. lukè
|
mordE. lovants
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'zählen' mord M. luva'm$ |
mPsen. mSel. mokêr 'schemel' eMar.

eJeg. mukofi eKazl. mukjr eKal. nukur |
uiordM. odga 'eine gras-

art' eMar. udga eKal. uduga |
mordM. oradàms 'ab-, aufwickeln'

eMar. uradoms (vgl. Kasan-tat. ora- 'einwickeln') | mordE. oijkstams

messen, wägen' mordM. uyksta'tns
j
mordE. orma 'krankheit' mordM.

ui-ma*
I
eKal. oru 'geechwür' mPsen. uru WiedemE. uro |

eKal.

eKazl. porgams eJeg. (frequ.) porkêems 'spritzen' eMar. purgams

mordM. purga'ms, pärgartns
|
eMar. pov 'knöpf, haken1 mPsen. puv

I

mordM. eKazl. roqga 'rumpf mordE. rutjgo
j
mordE. sovams

'hineingehen' eKal. eKazl. suvarms mordM. suva'ms, bàva'tns |
eKal.

eKazl. 8oraftan 'ich zerstreue' KegE. suraßan mordM. sêra'ftan
|

mordM. Sora 'getreide' mordE. iuro, éura | mordE. cova 'dünn,

fein' mordM. iuvw, ëàoa |
eKazl. tormUkadums eKal. tormuéka-

dums 'anschwellen, sich werfen' WiedemE. eJeg. turmuskadoms
\

eKal. torva 'lippe', sonst mord, turva, turva' (tërva') |
eMar. Wie-

demE. troks 'querüber' eKal. eKazl. truks mordM. turks, fêrte
\

mord, tov, to 'dahin', bei Ahlqvist auch tuv, tu.

Cap. XX.

Wechsel der horizontallage mit oder ohne Wechsel der

vertiealen.

a) Die mittleren vocale, ihre entstehung aus den hinteren

und Übergang in die vorderen.

§ 68. 1. Die mittleren vocale e und / scheinen beide in den

meisten ersanischen mundarten auch in der ersten silbe in einer be-

schränkten zahl von Wörtern vorzukommen, obgleich Wiedemann

das erstgenannte vom vorderen e gar nicht unterscheidet. Das

eKazl. ist von den mir bekannten mundarten die einzige, der ç in

der ersten silbe gänzlich fehlt; $ kommt wenigstens in zwei Wörtern

stj 'eiter' und s(n 'sie' vor.

2. Im mokschanischen findet sich / in der ersten silbe nur in

zwei Wörtern: mPsen. si mSel. sij 'eiter'
| mPsen. sya'f (niSel.

dagegen öija'f) *) 'dunkelblau'. (In ksti 'erdbeere' gehörte / ursprünglich

*) wahr«cli. aus dem eratgcnaunten worte abgeleitet.
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zur zweiten silbe, vgl. eMar. Risto}), ç ist von mir nur in einem

einzigen worte mPsen. sçzvm 'baummark' angetroffen worden,

und auch dieses wird von anderen individuen derselben Ortschaft mit

e: êezàm gesprochen. Auch dieses spärliche vorkommen der mittleren

vocale und ihr Wechsel mit den entsprechenden vorderen weist jedoch

darauf hin, dass, wo dem ersanischen mittleren vocal im mokschani-

schen ein vorderer entspricht, dieser aus jenem sich entwickelt hat,

3. Zur beleuchtung des Ursprungs und des alters der mittleren

vocale in der ersten silbe will ich hier alle von mir im ersanischen

angetroffenen (nicht onomatopoetischen) Wörter, in welchen solche

vorkommen, anfuhren, indem ich zugleich die im mokschanischen und

anderen ersa-mundarten sich findenden nebenformen, in welchen die

mittleren vocale durch andere vertreten sind, hinzufüge.

eMar. eJeg. eKal. sçd 'brücke' mordM. ied e Kail, iäd
\

eMar. sçks 'unreinlichkeit (am körper)'
|
e Mar. eJeg. eKal. sçf'klafter'

mordM. id eKazl. iät |
eMar. sçtffe eJeg. $çt 'fiber, gesponnener

faden' mPsen. tälgä | eMar. eJeg. sçthe 'bürste' eKal. sathe mordM.

iäthä
I
eMar. eJeg. eKal. sfn 'blau' mordM. éeA |

eMar. sçnetiiems

'sich ausstrecken' 1
eMar. eJeg. eKal. sçpe 'galle' mordM. êàpâ

eKazl. Hepä | eMar. eKal. sçfa 'eichel' mordM. öefiä, icfiä |
eMar.

eJeg. eKal. sçr 'höhe' mordM. her eKazl. iär" | eMar. eJeg. sç-

fcdems eKal. seridims 'krank sein' mordM. häräddms eKazl. êeri-

dums
I
eKal. sefinza 'alt'

|
eMar. eKal. sçrnan (frequ.), in der Ver-

bindung puman sçrnan 'ich rüste mich zn etwas', mordM. Särdan
|

eDrakino seskums 'überwinden' eMar. êeêkenis mordM. êâifams
j

eMar. sestams eJeg. sçstavtoms 'sich ausstrecken'
|
eMar. eJeg.

eKal. sefihe 'still, ruhig' mordM. êefmâ eKazl. iäfritä |
eMar. eJeg.

eKal. sevan 'ich verzehre' mordM. êiva'n AhlqM. sevan eKazl. sävan I

eMar. eJeg. sevtiian (frequ.) 'ich zupfe, rupfe' mPsen. iestän RegM.

sejhfan, sehfan.

Î

mord. «§/, si 'eiter'
|
eKal. sidirams 'kiimmen' eMar. eJeg.

mordM. sudrwms eKazl. êidrarms I eKal. sir*ca'ma eKazl. sîféa-ma

'kämm' eMar. surécrite e.) e g. sttfisaihe mPsen. ê9r*é9rh, é9/MéJth
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AhlqM. éurcim
|
mordE. Sfn 'sie' mordM. iin

|
eMar. eJeg. eKal.

site 'alt' mordM. eKazl. Ufa] eKal. $\fc 'zwirn, faden' eMar. e Jeg.

sure WiedemE. êuie mordM. éuM eKazl. Hra
|
eMar. eJeg. si-

ieihems 'sich entzünden
1 RegE. smman mordM. êerzmêms

| eMar.

WiedemE. sirgan eJeg. sirgan neben sorgan 'ich erhebe mich' eKal.

RegE. sorgan | eMar. sjrguian 'ich erwache' e Jeg. surguian Wied E.

surgoian neben sjrgoian eK&ïl surgjian mordM. sêrgêéa-n |
eMar.

sirke 'rinne' |
eMar. eJeg. eKal. sjrne 'gold' mordM. eKazl. éiHâ

\ mordE. s\éel 'fleisch' RegE. sivet eKazl. iivit mordM. éiv9t
|

mordE. t\n 'ihr' mordM. eKal. eKazl. tin.

4. Ans dem oben angeführten geht hervor, daas die fast nur

nach einem 5 auftretenden mittleren vocale in mehreren fallen sich

ans den hinteren entwickelt haben, und man möchte die behauptung

wagen, dass dieses überall der fall ist. Die näheren bedingungen,

unter welchen ein solcher Übergang sich vollzogen hat, liegen aller-

dings im unklaren. In manchen fällen mag der mittlere vocal schon

der gemeinmordvinischen zeit angehören, in anderen aber zeugen

mundartliche nebenformen mit einem hinteren vocal von dem spate-

ren Ursprung desselben.

Das i hat sich zweifelsohne zunächst aus dem entsprechenden

hinteren vocal von demselben Öffnungsgrade, w, entwickelt. Wo { in

anderen mundarten durch 0 vertreten erscheint, erklärt das sich durch

den nicht seltenen Wechsel zwischen den beiden engen vocalen, der

oben § 67 belegt worden ist.

Das f dagegen ist, wie aus den obigen Zusammenstellungen her-

vorgeht, entschieden verschiedenen Ursprungs. Wo dem ersanischen

e im mokschanischen ä (im eKa21. e vgl. §§ 61. 62) entspricht, liegt

ihm sicherlich ursprünglich der weite hintere vocal a zugrunde, welcher

noch in éinera fall: eKal. sarhe eMar. eJeg. sphe mordM. iäihä

'bürste', mundartlich bewahrt ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass

a zuerst zu einem (/-ähnlichen mittleren vocal wurde, welcher dann

im ersanischen, wie auch der vordere ä-laut, in den entsprechenden

e-laut (e) übergegangen ist, während dersel beim mokschanischen, wie

die mittleren vocale überhaupt, sich zu dem entsprechenden vorderen

vocal (ä) entwickelte. Wo dagegen dem ersanischen e im mordM.

ein vorderer enger vocnl r, ? (im eKazl. », *) entspricht, ist wohl
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auch der ihm ursprünglich zugrunde liegende hintere vöcal ein enger

gewesen (o, a).

Anm. 1. Tn der in der alten evangelienübersetzung vorkommenden

form carbMO (= eMar. eJeg. sefthe 'still') wird mit a wahrscheinlich

ein mittlerer ä-vocal n, aus früherem f (vgl. eKazl. ä<^e) entstan-

den, bezeichnet Nach dem übereinstimmenden zeugniss des mordM.

und eKail. (mordM. Sefthä eKazl. Sätthä) ist der vocal der ersten

silbe ursprünglich ein enger gewesen, und kann also caTtMe nicht =
satme sein. Nach der beschreibung des herra Barssoff scheint ein

//-ähnlicher laut in ähnlichen fällen «?) bei den ersa's im gouv.

Pensa wirWich vorzukommen.

Anm. 2. Der umstand, dass eMar. und eJeg. nach sch-lauten

ç , j, nicht e, i aufweisen, wo das mokschanische und andere ersa-mund-

arten vordere vocale haben, hängt mit der in den resp. mundarten

verschiedenen beschafFenheit der sch-laute zusammen (vgl. s. 2). Z. b.

eMar. eJeg. èjS 'der tag' mordM. Sit eKal. eKaR ciS \
eMar.

eJeg. öfj 'riedgras' mordM. Säj eKal. eKazl. cej.

h) Übergang von hinteren vocalen in vordere ohne

belegbare Zwischenstufen

steht offenbar in den meisten fällen mit der um sich greifen-

den mouillirung der consonanten im Zusammenhang.

§ 69. 1. a ist in einzelnen Wörtern mundartlich in ä über-

gegangen, welches dann im ersanischen, wie auch ursprüngliches ä

(s. § 61), sich meistenteils zu e entwickelte : mord. aScan 'ich ver-

weile' eKal. eSban |
mord, jazams 'mahlen eKal. ezams eKazl.

jäiatns (noch mit tf, welches somit nicht mehr an dem ersanischen

lautwandel ä > e teilgenommen hat) | eMar. WiedemE. karmas

'nussschlaube' mordM. ttäftnas eKazl. Uermaks eKal. liefamas
\

mordM. krandH, hanc 'rabe' mordE. HfänS, UtenS, Jtfenè
|
eJeg.

narkemks eKal. nat*ltimks eMar. narfimks 'wermut' mordM. när*-

kamas eMar. éanava eKal. eKazl. éanav WiedemE. sanaka 'schwalbe'

e .leg. êeàaka
|
mordE. sajan AhlqM. êavan 'ich nehme' mPsen.

mSel. KegM. Sävan
j
mordM. éava 'ziege' mordE. éeja (vgl. Wie-

demE. süja) \
eKal. eKazl. Savams 'wiehern' eMar. eJeg. Aejams
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(vgl. WiedcmE. sàjams) \
eM nr. aav^av spinne' eK al. Senzy

|

WiedemE. tapado 'kofent' eKal. cefied «Kail, cäpät |
uiordM.

ioriu 'grau' eMar. eJeg. cçr£g. — Ein solches aus ursprünglichem

a entstandenes ersanisches e ist in einigen fallen noch weiter in t über-

gegangen, s. § 64.1.

2. Auch im mokschanischen wird statt des zu erwartenden ä

ein e angetroffen im mordM. Sentit 'binse' mordE. sandej |
mordM.

ki (eMar. kè) reif eJeg. eKal. WiedemE. laH.

§ 70. 1. Für den Übergang der hinteren engen vocale in

die vorderen giebt es recht viele belege : u ist zu r, o zu e geworden ;

wenn bisweilen jedoch dem u ein e, dem o ein i entspricht, so er-

klärt sich dieses durch den oben belegten häufigen Wechsel zwischen

den engen vocalen von derselben horizontallage. Z. b. mPsen.

kujgdr eKal. gu§er eKazl. gutfä-f 'birkenrinde' mSel. givgdr eMar.

kié§er eJeg. hirgov |
eKal. RegE. hurakstan mordM. kurksta'n

'ich gleite' eMar. Mrakstan eJeg. girakstan j
eMar. tukia m Sei.

mPsen. Cukêâ' AhlqM. ItücSä 'buchweizen' mPatra (iki RegM.

UkSä (neben lukëa) |
mord. muSKems, muêkèms 'waschen' eKaH

ihiékums \ eKazl. numttarv 'Schmetterling' eMar. eJeg. riethitav

WiedemE. mimitav |
mPsen. nàksa'ms eKazl. nux&ums 'riechen'

mSel. mksùms RegM. RegE. niksan eMar. eJeg. nikiems

eKal. nekètams (moment.) j
eMar. nurkine (demin.) eKazl. riuska'

mPsen. in Sei. nufkä'nä (demin.) 'kurz' eJeg. WiedemE. nirkine

(demin.) eKal nit*ka \
mGorod. ozàlgàdïms 'sich freuen' mPsen.

e&lg§d3ms |
eMar. purgitie 'donner' eJeg. pirgitie eKal. piffahe

eKazl. pifgi'ihä |
eMar. eJeg. iura mordM. Suva' neben ê9va'

'spreu' eKazl. êiva' |
eMar. eJeg. suvtems mSel. &ußndms 'sieben'

niPsen. iifMnnè \ mordM. iur*kä RegE. cufka 'krummholz' eMar.

eJeg. à\rke eKal. cifke |
mordE. mSel. un£a, «nia 'käfer' mPsen.

in&w
I
m Sei. ujöä'lä 'vetter' mPsen. iéà'Ià.

2. Weil j vor t und e im wortanlaut stets abgefallen ist (s. § 57.».),

erscheint statt ju im anlaut t, statt jo e: WiedemE. istovtoms eJeg.

istuvtan 'vergessen' vgl. mordM. jukstarnu id.
|
mordM. ima-ms ne-

ben juma-ms 'verloren gehen', vgl. mordE. jomams | eMar. jorvaldotus

eJeg. jmardoms 'spülen' eKal. eKazl. iva'rdutns (<i*juvu'rdutn*)
\

f,

Digitized by Google



- sa —

mordE. jutams Vorübergehen' eKal. itaé (gerundialform)
|
RegE.

(NyK. V. s. 104) etkne statt jotkrie, best. plur. v. jotka 'Zwischenraum'

(im ersanisehen gewöhnlich jutko, jutka) |
e Mar. e Je g. jovkstams

'hineinstopfen, -schieben' eKazl. efkstams.

3. Wortanlautendes u ist bisweilen zu iti (mordM. t#) gewor-

den: eMar. eJeg. utan mordM. utarn 'ich bin' eKal. eKazl. iitorn

I
eKal. urgafims eKazl. urgarturns (vgl. RegE. NyK. V, s. 93

orgatié) 'loslassen' m PS en. vdftfä-foms |
eMar. uM eJeg. urai

'schwägerin' eKazl. MM'è |
eKal. uras 'ein wasservogel' mPsen.

V9rä'6
I

mordM. uiM mordE. Me 'draht' eKazl. HêM \
eMar.

uäkefiej mPsen. uêl&re'j 'bachstelze' m Alk. wSforerj |
mordM. u£?r

mordE. uiefe 'axt' eKal. eKazl. iiiïr. — Desgleichen wortanlauten-

des o > êe: eMar. otras 'eine art kuchen' mPsen. fatras. Vgl. § 58.

4. Besonders ist zu bemerken, dass im eMar. und eJeg. zwi-

schen k und unmouillirtem r i oft einen ursprünglichen, in den

anderen dialecten aufbewahrten, hinteren vocal vertritt, wenn in der

folgenden silbe der weite vocal a steht. In einem solchen falle findet

sich bei Wiedemann der mittlere vocal f: eMar. eJeg. WiedemE.

Uirda 'mal' mordM. kàrda'
|
eMar. Itirga eJeg. (mit mouillirtem r)

kirga 'hals' eKal. eKazl. korga mordM. tärga' |
eMar. ftirgams

WiedemE. kjrgams 'schaben' eKal. eKa£l. korgams mordM. fâr-

ga'tns |eJeg. WiedemE. Uirnavtonis 'springen' eKal. eKazl. kur-

na'ftums RegE. kurriavtoms eMar. Rrindavtoms)
|
eMar. kirtams

'anbrennen, sengen' eJeg. RegE. kurtams eKal. kurBtams eKazl.

klr*ta'ms mordM. kêr*ta'ms
|
eMar. Rirvaéan 'ich entzünde mich'

eJeg. WiedemE. kurvaéan (mordM. l&Hä'ian). |
— So auch

KasanE. kirmara» 'klette' WiedemE. kormarav eJeg. kormalav

m Sel. târmararv mPSen. kumbwra.

5. Noch mag hier auf einige infolge der contraction der ersten

und zweiten silbe entstandenen falle von vocalwechsel hingewiesen

werden: mordM. pärma RegE. purmo 'magen der vögel' eKal.

pujarma
|
mordM. kel 'schwägerin' eMar. kijalo eKaiH. kija'L Auf

ähnliche weise ist wohl auch kc- im mordM. ke-lu 'birke' (das letz-

tere Zusammensetzungsglied lu < *Wv findet sich auch im mordM.

mar-tu 'apfelbaum') als zunächst aus *krja entstanden zu erklären;

als grundform für *kija aber ist anbetrachts der formen: mPsen.
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Itij-gêr m S el. jiv-<ßr eMar. KM-ger eKal. gu-$ef eKazl. gu-§ä'r

(das letztere Zusammensetzungsglied in diesem worte ist kef 'rinde')

'birkenrindc', *hujva (= finn. koivu) anzusetzen. Dem mordM.

lieh 'birke' entspricht im mordE. Mej, Ititij,

r) Verschiebung der articulationsstelle der vorderen vocale

nach hinten.

§ 71. Folgt einem vorderen e- oder ä-laut ein unmouillirter

consonant, so ist im mordM. und eKazl. die articulationsstelle des

e oder ä etwas nach hinten verschoben, so dass sie sich der des

entsprechenden mittleren vocals nähert*). Im inlaut wird der betr.

vocal zugleich zu einem gebrochenen diphthonge verwandelt, als des-

sen erster component ein i-ähnlicher gleitlaut fungirt, während auch

der zweite component an seiner Quantität reducirt ist, so dass der

diphthong in quantitativer hinsieht einem einfachen vocal gleich-

zustellen ist. Z. b. mordM. käd eKazl. ked 'hand', iness. fcyca,

ktçca, illat. ftÇCj IL'çc |
mordM. tt'çl 'schwägerin'. Auch im wort-

anlaut erleidet der vocal eine ähnliche diphthongisirung im mPsen.

z. b. 'çsta 'dann'; im mSel. und eKazl. dagegen: çsta, Çsta.

II. Die vocale ausserhalb der ersten silbe.

Ausserhalb der ersten silbe scheint das gemeinmordvinische nur

einen hinteren und einen vorderen engen vocal gekannt zu haben.

Don lautwert der für das gemeinmordvinische anzusetzenden

engen vocale will ich fürs erste unbestimmt lassen und bezeichne den

hinteren mit V, den vorderen mit #.

Cap. XXI.

Gemeinmord.

a) Gemeinmord, s, bf vor folgendem,;'.

§ 72. 1. Gemeinmord. vor j wurde im mordE. überall zu

/, gemeinmord. h vor j zu f, wonach in tautosyllabischer Verbindung

*) Ich gebrauche in den folgenden bcispielen für die betr. vocale die-

selben seichen, wie für die mittleren; sonst habe ich diese modification in der

nuRgprnch« dor vorderen vocale zu bezeichnen «nterlasnen.
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das j schwand; im eKazl. wurden /, », ausser in einer accentuirten

silbe, weiter zu /, t reducirt*). Belege:

(Stamm kadv- 'verlassen') 1. mordE. kadit 'sie verlassen' 2.

e Mar. eJeg. kadi 'er verlaest' 3. mordE. kaditin 'ich verliess dich'

4. e Mar. eJeg. kadija (eJeg. auch kadijak) 'ich verliess ihn' 5.

mordE. kad(f 'du verliessest sie (eos)' 6. eMar. eJeg. kadiie eKal.

kadizç eKazl. kadHä 7. mordE. kadin 'ich verliess', kadit 'du ver-

liessest'. — (St. nitü-) 1. fälit 2. mli 3. tîilitij} 4. riilija (Aitijak) 5.

mlif 6. AiMe, niVzç, niMä 7. nilM, nilit.

(Stamm kardv- 'stall'
j hlü- 'dorf) 8. eMar. eJeg. kardifä

eKal. karditjge eKazl. kardhrfä (demin.) 'kleiner stall' |
eMar. eJeg.

teline eKal. telifigc. eKazl. tälttjfä (demin.) 'dörfchen'.

(Stamm vaz- vazH- 'kalb'
|
va6&- 'kot') 9. mordE. vazijams

'kalben'
j

vaéijams 'kotig werden'.

2. Im mordM. ist die Vertretung eine zweifache: wie im er-

sanischen, entspricht dem ff {, dem ü i in den fallen 1. — 5., 9.; in

den fällen 6. — 8. dagegen = â, V = 9 (in dem 3. falle scheint

v = », v = 9 zu sein):

1. kadixt (kadiSt) 2. kadi 3. kadixM 4. kadija (m Sel.) B. kadif

6. kadUä 7. kadèfi, kadàf. - 1. m%t (ttiliSl) 2. Aili 3. mfa* (ûi-

liäfrn) 4. mjä (mS el.) 5. Ailit 6. rttfciä 7. Airi,

8. kardênà
\
tetenä

9. «asyams
|
vaéijams.

Wahrscheinlich ist die unregelmässige Vertretung im mordM.

in den fallen 6. — 8. daraus zu erklären, dass j schon vor dem laut-

wandel hfj >> y, hfj > »)' geschwunden war. Auch nachdem hf, ü

schon in t", i übergegangen waren, ist das folgende j desgleichen aus-

gefallen in 6. kad\t, während es in einer ähnlichen Stellung in den

fallen 1. 3. noch als %, è (vgl. § 31) zum Vorschein kommt; ein ähn-

liches unregebnässige8 schwinden von j in einzelnen Wörtern ist § 54.a

belegt worden. Dass das suffix j auch in denjenigen mokschanischen

formen, wo hfj = 2, bj = », ursprünglich nicht gefehlt hat, geht aus

der mouillirung des folgenden consonanten, bezw. aus der palatalitat

des nachfolgenden vocals hervor.

* Diese« wird notcn nicht besondere bezeichnet, falls eKazl. nicht auch

anders »icli von den übrigen eraa-mundartni iintcrechoidut.
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3. Ein so entstandenes i ist dann im absoluten anstaut im

eKal. in f, e, im eKazl. in ä, ä übergegangen
;
jedoch sind auch in

dieser Stellung auf /, t auslautende formen im gebrauch: 2. eKal.

kadç eKazl. kad$ \
eKal. AiCe eKazl. nifä; desgleichen 4. eKal. kadç

eKazl. kadq |
eKal. nik eKazl. nilä < *kad(, *kady

\
*iiitt, *nitij,

mit abfall des auslautenden vocals aus kadjja
|
niKja (eMar. eJeg.).

Anm. Wo im ersanischen (eMar. eKal.) c vor j sich findet

z. b. êedtj 'hera'
|
{>irej 'zum walde'

|

ltethnitqe 'vierzehn
1

, ist das j

nicht ursprünglich, sondern aus älterem v später entstanden, s. § 29.

o kommt ausser in den § 29.a erwähnten mundartlichen lativ-

formen, wo j statt v steht, nur in einem worte: eMar. fcistqj (dage-

gen eKal. stj mordM. ksti, bei Wiedemann stej) vor, wie seine er-

haltung hier auch zu erklären sein mag (entweder ist entlehnung od.

Zusammensetzung anzunehmen).

b) CJemeinmord. tf, 6' ohne folgendes,;.

§ 73. 1. Im mordM. ist sowohl V als dem in derselben

silbe v folgte, durch u vertreten: êuru 'behörnt', aus * êurXv, êurvv

mit abfall des auslautenden v (s. § 59.s); plur. êuruft, aus *êurbfvt,

*éuruvt (vgl. § 31.i)
I
kädu 'von geschickter hand' <. *fiädtfv, plural.

käduft <C *kädüvt
1
si kadu <C *kadtfv 'er wurde nicht verlassen'

|

dz näju < *näjüv 'er wurde nicht gesehen'. — In anlehnung an

solche Stammformen hat sich a auch vor heterosyllabischem v fest-

gesetzt: êururên, genit. v. êuru
\
ItäduiM, genit. v. Mdu.

2. Wo ein folgendes tautosyllabisches v nach # in j überge-

gangen, entspricht dem # i, welches, ähnlich wie v, aus solchen

Stammformen verallgemeinert worden ist: êedi 'hera', aus * êedVj <
*êed&i', plur. êcdîxt, genit. êcdipn

\
éifi zum walde', aus *éifbtj <

* tiifiVv.

3. Sonst ist inlautendes zu 5, s zu a geworden; vor ei-

nem aus gemeinmord. x entstandenen f (vgl. § 32), desgleichen vor

einem heterosyllabisehen v, haben die reducirten vocale eine (hier

nicht weiter bezeichnete) labiale farbung, die ungleichmässig stark in

den verschiedenen mundarten auftritt. Z. b. azî>r 'herr'
|
salmïks

'nadel'
|
nupââ 'moos'

|
êiêatfi 'sieben'

|
ifjdjms trunkon werden'

|

(genit.) kardin 'eines stalles*, (prolat.) kardäea (mit labialisirtem d)

I
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'd^n stall entlang'
| fafan 'eines dorfes", èeUva (im mSeJ. mit lahiali-

8irtem 9) 'das dorf entlang'
| êuddf (mit labialisirtcm à: f < x) ver-

dammt'.

Anm. 1. Der unterschied in der Vertretung der gemeinmord.

# vor einem tautosyllabischen v (resp. einem daraus entstandenen f)

und f <C x (dort ht, # = u, hier bt, ht — (labialis.) §, 9) zeigt, dnss

zu der zeit, wo die differenzirung von fr
1

, # vorsichging, x sich noch

nicht zu der jetzigen rein labialen Spiranten entwickelt hatte. Vgl. § 32.

Anm. 2. Der aus h> entstandene gleitvocal ähnelt im mokscha-

nischen nach labialen und palatalen, wenn nicht mouillirte consonan-

ten folgen, mehr einem ê als d z. b. fiiijgaA, genit. v. stamme pirißo-,

aber prolat. fliqgêva; im m Sei. auch vor mouillirten consonanten

z. b. m Sel. êembdri, mPsen. êcthbo/i, genit. v. st. êeîftla- 'all'.

Infolge der mouillirung der ihn umgebenden consonanten ist

auch andererseits der hintere enge vocal — im mordM. so wie

im mordE. — bisweilen zum vorderen palatalisirt z. b. mPsen.

vorgsdo-tns 'entfliehen', gemeinmord. * orgb'dü-, wio aus den ersani-

schen formen hervorgeht.

4. Im absoluten auslaut ist ht in a, # in ä übergegangen : karda

'stall'
I
Mä 'dorf.

§ 74. 1. Im e Kai. entspricht im inlaut dem h/ w, dem b' i:

azur 'herr'
| salmulcs 'nadel'

|

nupun 'moos'
| éiêvh 'sieben'

| iridims

'trunken werden'
| kardun 'eines stalles' karduva 'den stall entlang'

kardum 'mein stall'
|
Min eines dorfes' Miva 'das dorf entlang' tetiih

'mein dorf.

2. Im absoluten auslaut steht statt hf a, statt b' c: karda 'stall'

I
èele 'dorf.

§ 75. 1. Im eKazl. ist inlautendes .V durch i vertreten, aus-

ser wenn ein labialer consonnnt (r, f, m) folgt, in welchem falle aber

b' = u: azfr 'herr'
| salmtfoi 'nndeP

[
nupin 'moos'

|
kardhi eines

stalles' karduva 'den stall entlang'
\
tutjê 'das schwein' | tuvisa 'in

einem schweine' tuvum 'mein schwein' tuvumfk 'unser schwein'
|

êuduf 'verdammt'.
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è? ist vor einem unmouiUirten labialen consonanten durch u ver-

treten: èafava 'das dorf entlang' éâtum 'mein dorf
|
motums 'gehen*

motuvan 'ich kann gehen' ; sonst durch t : täUi 'das: dorf iâkÀ 'eines

dorfes' täUsa 'in einem dorfe' | Uäiirf 'elle'
| iHdums 'trunken werden'.

Dieses t ist jedoch vor einem folgenden tf, th, f etwas labialisirt

z. b. in êiihk 'sieben'
|
rfgrl* 'es wird sichtbar', wahrend vor einem

tauto8yllabischen j ein vollkommen gebildetes i gehört wird: êâdij

'hera'
I
Sätij 'hoch'.

2. Im absoluten auslaut ist S' in a, <y in ä übergegangen: karda

'stall'
I
tuva 'schwein' | tätä 'dorf | äi irtdä 'er wurde nicht trunken'.

§ 76. 1. eJeg. bietet im wortauslaut statt des ein o, statt

des ü ein e\ desgleichen im inlaut, falls die folgende silbe nicht einen

der vocale a, {, i enthält, in welchem falle aber gemeinmord. V, #

durch v, i vertreten sind: tuvo 'schwein' tuvoi 'das schwein' tuvam

'mein schwein' | ide 'dorf ielek 'das dorf belem 'mein dorf
| azoro

'herr'
| «ozor 'jüngere Schwester'

|
mastor 'land' 1 salmoks 'nadel'

|

narmo/i 'vogel'
|
sapori 'seife'

| êovon 'lehm'
|
nupoA 'moos' | navolo

'schleim'
|
copuda 'dunkel'

| umburav 'ampfer'
|
kotkudav 'ameise'

|

pidekSnçi 'er kochte', vgl. piditano 'wir kochen'
| feSri&he 'um zu

suchen', vgl. éeinisa 'ich suche ihn'
| kuloi 'er starb' kulodo 'sterbet'

hdozo 'möchte er sterben' kulomo 'tod' od. 'um zu sterben' ku-

lovot 'er würde sterben", vgl. kuluvftn 'ich würde sterben' kuluvubic

< *lculuvuKne (= eMar. hdovtinek) 'wir würden sterben' kulutanok

'wir sterben' kuluvian 'ich töte'
J
kalgodo 'hart', vgl. kalgudan 'ich

bin hart' kalguctuman Ich werde hart'
|
iridan frequ. iHdiks/ian 'ich

werde trunken', vgl. ifedei 'trunken' ifeé 'er wurde trunken'
|
kapo-

(fnhe 'um zu erfassen', vgl. kapudan 'ich erfasse'
| cuvto 'bäum', vgl.

öuvtuman 'ich werde starr (wie ein bäum)'
| cumo 'schuldig', vgl.

cumundan 'ich beschuldige'
| anok fertig', vgl. anukstan 'ich mache

fertig'
I
camoro 'hinkend', vgl. camurdan 'ich hinke'

| aksorks 'auf-

geräusperter schleim', vgl. aksurdan ich räuspere schleim auf
| aëo

'weiss', vgl. aSulf/adan 'ich werde weiss'
|
pizç 'grün', vgl. piillgadan

'ich werde grün'
|
sefidan 'ich bin krank' seridi 'er ist krank', vgl.

sffcdtheks 'um krank zu sein' sçreleé er kränkelte' | kctiiran 'ich habe

zeit' kcniri 'er hat zeit', vgl. kaierè 'er hatte zeit' ei Itenere er hatte
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kein« zeit'
|
fcnhe 'hart

1

, vgl. Rrthiksfinian 'ich werde hart'
|
vanomo

'um zu sehen
1

,
vgl. vanusi 'er sieht ihn

1

vanusii 'sie sehen ihn
1

|

araâiiïf 'du warst nicht da
1

, vgl. ara&ett 'sie waren nicht da
1

|
peletrt

'er würde fürchten', vgl. peliéliA 'ich würde fürchten' | tiéfethe 'um

hinauszuführen', vgl. ffMWwj« 'ich führte hinaus
1

\ puHikëvii 'sie stellten

ihn
1

,
vgl. koHriekSnçê 'er redete'

|
suskomo 'bissen

1

,
vgl. svshtrian frequ.

'ich laisse
1

| kunculan 'ich gehorche', vgl. eêée kuncolo 'er gehorchte

ihm nicht'
|
orgudan 'ich entfliehe

1

,
vgl. orgodi'ne 'um zu entfliehen'

orgodeè im entfliehen'
|
packudan frequ. packutan 'ich gelange' packudi

'er gelangt', vgl. packoé frequ. paèkoïeà 'er gelangte'
|

puvufan 'ich drehe

ab', vgl. puvorks 'schwiele'.

2. Die ausnahmen, welche es von dieser regel giebt, erklären

sich leicht als analogiebildungen. Besonders ist hervorzuheben, dass

der vocal eines nominalstammes sich in gewissen fallen, auch wenn

affixe, die den weiten vocal a enthalten, hinzutreten, festgesetzt hat

So erscheint das aus- oder inlautende o, e stets unverändert vor dem

prolativsuffix : ruygova, ûcleva, kcfhcriga, prolativformen v. rutjgo

'korper', tele 'dorf, ketheri 'zehn' ;
vgl. oben aStt-Jgadan 'ich werde

weiss' neben aSo 'weiss', etc. Der inlautende vocal eines nominal-

stammes hat sich oft auch in abgeleiteten verbalformen festgesetzt:

neben lautgesetzlichen formen, wie öamvrdap, vgl. ëamoro (siehe oben),

giebt es analogische, wie jaksfefgadan 'ich werde rot' v. jakstcH 'rot',

und letztere scheinen sogar die gewöhnlicheren zu sein.

3. In nominalen Stammformen habe ich u ohne nachfolgendes

a nur in sokur 'blind'
|
baldus 'schwägerin' beobachtet: beide Wörter

sind türkischen Ursprungs.

§ 77. Verwickelter sind die in frage stehenden Verhältnisse im

e Mar.

1. Im a uslaut entspricht dem gemeinmord. V 0, dem 6' f, wie

im oJeg.

Im in laut lässt sich die lautgesetzliche Vertretung aus dem

Wirrwarr der analogischen kreuzungen schwer ermitteln *). Als haupt-

*) Es wäre hier am platzo zn bemerken, dnss ich mich in Marcsevo

nicht eines individonms als nntcrsuchnngsobjccts bedient habt*: einzelne Schwan-

kungen dürften auch diesem nmstonde anzuschreiben sein.
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regel für sie möchte ich die folgende aufstellen: S = v, fi = i,

wenn die folgende BÜbo den weiten vocal a enthält; sonst tt = o,

,v = r. Auch ein Torangehendes a scheint jedoch in gewissen fal-

len w, t zu bedingen.

2. Im inlaut der nominalstamme steht l:o stets m, i, wenn

noch eine silbe mit dem weiten vocal a folgt, 2:o desgleichen auch

ohne diese bedingung, wenn dem in frage stehenden engen vocal ein

labialer consonant und zugleich eine silbe mit a vorangeht; 3:o sonst

ist gewöhnlich H durch 0, ü durch « vertreten.

l:o âopuda 'dunkel'
|

topuda 'dunkelrot'
|
sumbura 'trübe'

|
ko-

mula 'hopfen'
|
umburav (neben umbrav) 'ainpfer'

|
Hpuiat 'bretter

zwischen den aufschlagsfäden'
|
kanurgan 'thonscherbe im brode'

|
ric-

thilav 'Schmetterling'
| kotkudav 'araeisc'.

2:o salmuks 'nadel'
|
narmun 'vogel'

j
sapun 'seife'

j
éapur 'quen-

del'
j
davul (tftrk.) 'sturmwind'

|
navulo 'schleim'

|
kavure 'knorpcl'.

3:o azoro 'herr'
|
sazor 'jüngere Schwester

j
mastor 'land

1

| kas-

toni 'ofen'
J
mukor 'after

|
kopore 'rücken

1

| komoro 'handvoll'
|
êovon

lehra'
I
nupon 'moos'

| mmolo 'hase
|
kofmere 'rücken'

|
konov 'papier'

I
ukètor 'ahorn'

| sokor 'blind'
|
utomo 'Speicher'

|
uéere 'axt' | vireé

'lamm'
|
ée/îelks 'atmosphare'

| irdes 'rippe'
|
lied 'schweiss'

|
ptjvl

'messer'
j ezem 'bank

1

.

Der betr. vocalismus der nominalstamme erscheint in allen beu-

gung8- und ableitungsformen Btets unverändert z. b. kudova, veleva,

mastorga, pejelga, prolativforraen v. kudo "haus', feie 'dorf mastor

'land', fiejel 'messer'; kudoSka, /-eleSka, pejelSka 'gross wie ein haus'

u. s. w.
I
ekSelatns 'baden' eig. 'sich abkühlen' v. ek§ç 'kühl'

|

sj/etatjk

'wir sind alt' v. sire 'alt'
|
kudosotanok 'wir sind im hause'

|
fcsefado

'ihr seid hier'
|
jakéferdams 'mit rotem faden sticken', jakêtergadoms

'rot worden' v. jakêlere 'rot'
|
cumondan 'ich beschuldige' v. öumo

'schuldig' I aSofgadoms 'weiss werden' v. a§o 'weiss'
|
pizelgadoms

'grün werden' v. pize 'grün'
| anokstams 'fertig machen' v. anok 'fertig'

|

kudojak 'auch das haus'
|
öojrudirie, deminutivform v. copuda 'dunkel'.

3. Wenn an verbalstamme flexionssilben, die den weiten vocal

a enthalten, angefügt sind, steht im eMar. in der letzten Stammsilbe

statt gemeinmord. w, ü u, /, sonst 0, c: putoms .'stellen' putomo 'um

zu stellen
1

putoz 'gestellt' putodo 'stellet
1

putozo 'möchte er stellen'
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putovtin ich würde stellen* putovoï 'er -würde stellen
1

,
dagegen putwna

man muss stellen' putunzat 'möchte er dich stellen' putumak 'stelle

mich'
I
Uvfems 'hinausführen' litfahe 'um hinauszuführen' tivteé

'hinausgeführt' tiMcda 'führet hinaus' tiétezç 'möchte er hinausführen'

Itàfeélin 'ich würde hinausführen' httetel 'er würde hinausführen',

dagegen CiMima 'man muss hinausführen' tittinzat 'möchte er dich

hinausführen' tittitank 'wir führen hinaus' iïétisa 'ich führe ihn hinaus'

I
tonadoms 'lernen' tonadovbn 'ich würde lernen' tonadovol 'er würde

lernen', dagegen tonaduma 'man muss lernen'.

Wenn ausnahmsweise tiMezan (1. pers. opt.) 'ich möchte hinaus-

führen' (ufczan 'ich möchte sein') statt des zu erwartenden liistizan

(uftzan) vorkommt, so erklärt dieses sich dadurch, dass die erste (und

zweite) person theses modus eine analogiebildung nach der dritten

(tifitezç, uleze) ist, vgl. Setälä Tempus und Modus s. 137 f. Jedoch

habe ich auch lautgesetzlich vasiustarjk (1 pers. plur.) 'lasst uns be-

gegnen', vgl. vastoms 'begegnen', gefunden.

Dass in der imperativform der objectsconjugation, welche auf

-thiz endet: vanwhiz 'betrachte uns' od. 'betrachtet mich, uns' (vgl.

vanotns 'betrachten)
| tlMhiiiz "führe uns hinaus u. s. w.' (vgl. tiHems

'hinausführen') der stammauslautende enge vocal als «, t erscheint,

obgleich in der folgenden silbe ein t (nicht a) steht, möchte ich

daraus erklären, dass dieses i aus ursprünglichem aj entstanden ist:

vanurhiz < *vanumajz, vgl. mord M . vanùmaêf: u hat sich auch

nach dem Übergang des aj in t behauptet.

Sonst kehren die oben formulirten Verhältnisse mit grosser regel-

mässigkeit wieder.

4. In mehrsilbigen verbalen a-stäminen entspricht in der der

letzten Stammsilbe vorangehenden silbe dem gemeinmord. y, i>' in der

regel m, i: êukunams 'sich bücken'
|
a%uldams 'schwenken'

j
ÎQVunéams

'anbellen'
|
kavutams kauen'

|
ihendirdams 'nässe reinigen'

|
musstddams

"lächeln
]
ueurdams 'streichen'

|
eêftiUdatns, céMams 'schreiten'.

Desgleichen auch in den ^-stammen, falls in der ersten silbe

der weite vocal a sich findet: vackudems 'schlagen'
|
paökudcms 'ge-

langen'
I
catfludems 'helfen' [ öarkudetns 'begreifen'

|
narxudeéems 'er-

kranken (infolge eines falles u. dgl.)'
|
éatjgurdonu> 'einen stechenden
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schmerz fühlen'
| éavufdems 'uniworfen'

j
kapudems 'erfassen'

|
pamuf-

dtms 'bröckeln'.

Sonst ißt in den letztgenannten verbalstämmen in der in frage

stehenden silbe tt durch o, hl durch c vertreten: orgodems 'ent-

fliehen
1

I
Hedems 'trunken werden'

| uëodoms 'anfangen'
j

topodems

'ausreichen'
| Uenefems 'zeit haben'

|
üeüerents 'rollen'

|
peèfiedcms 'fül-

len
I

petefdems 'verschütten'
|
novoFems 'schlaff werden'

|
juvodoms

'schwingen'
|
pocodotns 'bestreuen'

|
kulovtems 'töten

1

j kuncoloms 'ge-

horchen'; und dieses o, e hat sich auch in solchen flexionsformen

festgesetzt, in denen die folgende silbe den weiten vocal a enthält:

orgodan 'ich entfliehe'
| ifedan 'ich werde trunken'

| uiodan 'ich fange

an'
I
Henerfanok 'wir haben zeit'

|
kulovtan 'ich töte'

| kuncolan 'ich

gehorche' u. s. w.; — nur von den s. g. verba media (passiva,

reflexiva)*) erscheinen in der regel lautgesetzliche formen: puto-

voms 'gestellt werden' putovi 'er wird gestellt', dagegen putuvan

'ich werde gestellt'
|
poreùems 'zernagt werden' pofeéi 'er wird zer-

nagt', dagegen porivan 'ich werde zernagt'. Von viersilbigen verba

media mit a in der ersten silbe habe ich jedoch in meinen texten

formen auf -evan (1. pers. praes.) gefunden: matidetietns 'einschlafen',

matidevan 'ich schlafe ein'.

Von den onomatopoetischen Wörtern habe ich bei der obigen

darstellung abgesehen.

§ 78. Beim antreten gewisser suffixe an consonantisch auslau-

tende norainalstamme erscheint in allen mordv. mundarten ein enger

vocal zwischen stamm und endung eingeschoben. In den übrigen

mundarten ist dieser bindevocal ganz wie der stammauslautende enge

vocal behandelt, nur im e Mar. nimmt er vor (ursprünglich) mouillir-

ten consonanten eine Sonderstellung ein: dem # entspricht j
(statt o),

dem & i (statt e) z. b. mord, kttz 'fichte': cMar. best, form kuz(ê,

genit. kuziii; dagegen transi. kuzoJcs. mit den possessivsuffixen kuzom

'meine flehte' kuzot 'deine flehte' kuzozo 'seine flehte' u. s. w. —
vgl. eJeg. best, f. kuzos, genit. kuzori, transi, kttzoks u. s. w. e Kai.

genit. kuzu/t, transi, kuzuks u. s. w. eh'azl. genit. kuzhi transi.

*) Hinsichtlich ihrer gnindbedculung möchto ich sie am liebsten verba

perfectiva nennen.

Digitized by Google



- 92

kuzfks u. s. w. mord M. genit. kvzên, transi, kuzàks (kuzks) |
inord.

icd 'wasser' : eMar. best, form êedié, genit. tedin; dagegen mit den

possessivsuffixen t'edem 'mein wasser' tedet (das suffix der 2. pers. ist

ursprüngiich nicht mouillirt, vgl. kuzot 'deine flehte') 'dein wasser'

tedezç 'sein wasser' u. s. w. — vgl. e Je g. best. f. éedeé, genit. federt,

mit den poss.-suif. ûedem, fadef, êedeze e Kai. genit. fediti; mit den

poss.-suft'. tedhh, redit, écdizç eKazl. genit. itädtri ; mit den poss.-suft'.

êâdith, Mdif, éâ'dtza mordM. genit. fed9n ; mit den poes.-suff. ietbéd,

fedaèH, ttddc. — Jedoch habe ich nach einsilbigen stammen, wenn

der vocal der Stammsilbe o od. « ist, auch o statt { in der betr.

Stellung gefunden: neben eMar. to\\s 'das feuer
1

v. toi giebt es oëoê

'die stadt' v. oë, popoê 'der priester' v. pop; desgleichen pu%os 'der

flaum' v. pu%.

§ 79. 1. Nach einem vorderen vocal, desgleichen stets nach

ninein mouillirten consonanten od. j ohne rftcksicht auf den vocal

der vorhergehenden silbe ist gemeinmord. bf — in beiden fallen durch

einen unmouillirten consonanten (s-laut, vgl. § 46.2) von den genann-

ten lauten getrennt — im eMar. e Je g. e Kai. *) in den entsprechenden

mittleren vocal übergegangen: dem u des betr. dialectes entspricht /,

dem o ç (im eKal. steht im absoluten auslaute, dem aus V entstan-

denen a entsprechend, vgl. § 74.2, ç). Z. b. eMar. eJeg. eKal.

pize nest', genit. eMar. eJeg. pizm eKal. pizin (vgl. mordM. piza,

genit. pizm eKazl. piza, genit. pizin) \ eMar. pezems eKal. pez$ms

'waschen (den köpf)' (vgl. mordM. pezàms eKazl. päzums) | eMar.

eJeg pile eKal. pile, piti' (genit. pMtï) 'ohr': eMar. eJeg. pnUze

eKal. pilize, (fnlizi-) 'sein ohr', vgl. eMar. eJeg. kudozo eKal.

kuduza (kuduzu-) 'sein haus' | eMar. eJeg. ifdes eKal. ifdis 'rippe',

genit. eMar. ifdczhi (vgl. § 78) eJeg. ifdczçn eKal. ifdiziji (vgl.

mPsen. ifdas, genit. ifdazm).

2. Dasselbe ist der fall, wenn in der vorhergehenden silbe ein

auf die erwähnte weise entstandener mittlerer vocal steht: eMar. e J eg.

pizrzr eKal. pigizç (piziz{-) 'sein nest'.

§ 80. eChlyst. habe ich nur flüchtig untersucht, und leider

sind die aufzeichnungen, die ich von dieser interessanten mundart ge-

*) desgl. im oCblyst. 8. § 80.
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macht habe, aus dem § 62 angegebenen gründe unzuverlässig. Für

die richtigkeit einiger von mir zusammengestellten paradigmata, welche

unten folgen, glaube ich doch einstehen zu können.
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Im absoluten auslaut ist im eChlyst., wie im eKazl., der hin-

tere enge vocal in a, der vordere in ä übergegangen, jedoch werden

auch in dieser Stellung die resp. engen vocale angetroffen: kuda neben

kudu, kudusa neben kudusu
\
alaSasta neben alaéastu

\
moroßoma

neben moroßotno \
tolda neben toldo

\
Mdidä neben kädidi

\
peictftethä

neben peScçftethe u. s. w.

Aus obiger Zusammenstellung geht hervor, dass im eChlyst.

stets der vocal der vorhergehenden silbe für den öftnungsgrad der

engen vocale, welche geraeinmord. ff
f

ht vertreten, massgebend ist:

ff = e nach e, sonst if = ».

ht = u nach a, a; ff = i (aus älterem u entstanden vgl. § 79)

nach ä, ï; ht = o nach o; 8' = f (aus älterem o vgl. § 79) nach e.

Anm. Wenn nach einem hinteren vocal (einerlei, ob dieser o

oder a, « ist) ein j oder ein mouillirter consonant folgt, so ist die

Vertretung des gemeinmord. ht in der folgenden silbe dieselbe, wie

nach i: ht = j z. b. qjsj, iness. v. qj 'fett'
|
moiiöiti

y
genit. v. moM

'ich selbst'
|
lotnaricli, elat. v. Vornan 'mensch'.

§ 81. Überblicken wir die verschiedenen mundarten, so sehen

wir, dass in allen denjenigen, in welchen gemeinmord. ff und ü im

inlaut als differenzirt erscheinen, der Wechsel zwischen den betreffen-

den engen vocalen von verschiedenem Öffnungsgrade ein combinatorischer

ist. Im mordM. und eKazl. hangt der Wechsel zwischen den redu-

cirten vocalen und u von dem folgenden consonanten ab. Im eJeg.

und eMar. entscheidet zwischen o und u, e und i der vocal der fol-

genden silbe, wobei als bedingende factoren in der ersteren mundart

a und i-laute einerseits dem o und e andererseits gegenüber stehen,

in der letzteren dagegen der weite vocal a allen engen; ausserdem

wird im eMar. bezw. eine ähnliche progressive attraction beobachtet.

Im eChlyst. ist die vocalische attractionswirkung ausschliesslich pro-

gressiv und unterscheidet sich zugleich durch das gegenseitige verhältniss

der bedingenden factoren sowohl von der im eJeg. als der im eMar.:

o, e stehen hier u, i, a gegenüber, bezw. e allen übrigen vocalen.

Eine solche Ungleichmassigkeit der factoren, von denen der betr.

Wechsel in den verschiedenen mundarten abhängt, lässt uns schon ver-

muten, dass letzterer sich erst in einzeldinleetiseher zeit ausgebildet hat.
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In der tat haben wir auch im eMar., in welcher mundart der

betr. vocalismus jetzt am unregelmässigsten erscheint, directe Zeug-

nisse von dem späteren Ursprung des e. Es sind die nominalstamme :

Alf 'brot', k&ni 'eisen'. In den übrigen mir bekannten mundarten

lauten die betr. Wörter: eJeg. AI?, genit. AI?-«; Ai;fe, genit. kSne-n

I

eKal. Ale, genit. Ali-»; k*ne, genit Al/fwi
| eKazl. Altf, genit.

Ali-»'; Una, genit. JcStii-rî
|
mPsen. Ali, genit. Ali-;/'; Al«V, genit.W

I
mSel. Alö, genit. AI?-««; känä, genit. U/u-nn. Wie die doppel-

und tripel-consonanz in anlaut zeigt, ist in den jetzigen formen die-

ser Wörter der vocal der ersten silbe geschwunden: der auslautende

vocal gehörte somit ursprünglich nicht der ersten silbe an, sondern der

zweiten, resp. der dritten (vgl. WiedemE. Ali'we 'eisen'). Zur zeit

des erwähnten vocalverlustes war im eMar. der auslautende vocal

offenbar ein i, während dieses im eJeg. schon in e übergegangen war.

Desgleichen geht aus den formen, in welchen die betreffenden

Wörter im mPsen. erscheinen, hervor, dass gemeinmord. welches

jetzt im mordM. im inlaut gewöhnlich als d, im auslaut als ä auf-

tritt, zu der in frage stehenden zeit in dieser mokscha-mundart sowohl

im aus- als inlaut ein i war, während der betr. vocalismus im mSel.

schon die jetzige stufe erreicht hatte. Dass mokschanisches o aus

älterem i entstanden, geht desgleichen aus folgenden Wörtern hervor:

mPsen. Alftr 'spindel'
| Alft>» 'heuschober', bei Ahlqvist noch un-

syncopirt: kiètir, kiëtim (zu vergleichen eMar. eJeg. scefe, écçihe)
\

mPS e n. étir (m Sel. jedoch êfof) 'mädchen'. vgl. eMar. eJeg. tejfef

I
mordM. êfïijkst (AhlqM. svinksi) neben êifôqkst, èufôtjkst 'kleie'

|

m Sel. iàki'éâ 'ferne', vgl. mPsen. icktéà. Vor einem tautosyllabi-

schen j ist das i noch unverändert bewahrt, s. § 73.2.

Auch im eKazl. erscheint das frühere vollkommen gebildete i

in einigen seltenen fallen durch den vorgerückten accent bewahrt.

Z. b. eKazl. Uéi'f 'axt', vgl. eMar. eJeg. niefe mordM. u&r
|

eKazl. iHi'ê 'fuchs', vgl. eMar. eJeg. Htieê
|
eKazl. ifgvs 'rippe',

vgl. eMar. eJeg. ifdes mPsen. ifdas
|
eKa21. ùirtréM (demin.)

'lamm' eMar. iifeh m Sei. -berds.

Wenn somit im eMar. das jetzige e aus früherem i entstanden

ist, so kann man in anbetracht des in dieser mundart obwaltenden
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parallelismus zwischen den vocaJpaaren i—r, u—o wohl auch schlies-

sen, dass dem jetzigen o ein u voranging.

Ein ähnlicher analogieschluss liegt inbezug auf den ursprang

der hinteren reducirten vocale nahe, welche im mordM. und eKazl.

gemeinmord. H vertreten: wie die entsprechenden vorderen vocale

(mordM. 9 eKazl. t) sich aus früherem t entwickelt haben, so

sicherlich auch d, ï aus früherem «, welches vor labialen consonanten

noch unverändert anzutreffen ist. — Der durch einen folgenden labialen

bewirkte Übergang des vorderen engen vocals in u ist natürlich spä-

teren datums.

In anbetracht des übereinstimmenden Zeugnisses so vieler mund-

arten kann es kaum einem zweifei unterliegen, dass die betr. engen

vocale im gemeinmordvinischen u, i waren.

§ 82. Wo im mordM. eine (erste) Stammsilbe, deren vocal

ein e oder o ist, entweder infolge unbetonter Stellung im satze (im

enclitischen gebrauch) oder bei Zusammensetzung dadurch, dass das

andere Zusammensetzungsglied den einheitlichen accent des zusam-

mengesetzten Wortes auf sich nimmt, accentlos geworden ist, so sind

e, o ganz denselben Veränderungen unterworfen worden, wie die ge-

meinmordvinischen engen vocale ausserhalb der ersten silbe:

1) e ^> t vor folgendem j.

mPsen. sondijdnza 'ihm', zusammengesetzt aus soti, genit. v.

son 'er', und fejsnza, welches wort auch allein in derselben bedeu-

tung 'ihm, zu ihm' gebraucht wird; tondit < *tondijt 'dir, zu-

sammengesetzt aus ton, genit. v. ton 'du', und *tcjt, welches in der

form tet (mit ausfall des vgl. § 54.x) dasselbe wie das zusammen-

gesetzte wort bedeutet: 2 pers. plural, dagegen, mit dem accent auf

dem letzteren zusammensetzungsgliede, tiAdejdritt, hnde'pMt', (das

gewöhnliche dativauffix im mordM.: -Adi (best. dat. -ti) besteht eben

aus dem genitivsuffixe -» (best. gen. -t) und der in frage stehenden

postposition tej, die infolge der accentlosigkeit zu ti geworden ist).

mordM. ;fi 'schon, nun', im satze immer als unbetontes an-

hangswort auftretend, ans älterem tiej, wie das wort in anderer beden-

tung: 'jetzt', im ersanischen noch lautet, entstanden.
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2) e > 9, o > w, â ohne folgendes j:

mordM. mdéarra 'wie viel', mdéa'rda 'wann', vgl. theéà pron.

interr. 'was'
|
tomga-flêva 'zwölf, Tgl. Kemzn 'zehn'

|

jondêl 'blitz',

zusammengesetzt aus *jon (s. Donneb Wörterbuch n:r 385) und toi

'feuer' (vgl. e Kai. jandol)
\
tuva'nä, iêea'tiâ 'dort entlang', vgl. tona

'jener', tosa 'dort', tot>, to 'dorthin'
|
kuva'riä, föva'rfä (eKal. noch mit

o: kova) 'wo entlang', foma'ra, fâncrra (eKal. noch mit o: honora) 'seit

welcher zeit'; vgl. kona 'welcher', kosa 'wo', Jfeor, ko 'wohin' u. s. w.*).

Dasselbe wird auch im eKazl. beobachtet z. b. eKazl. kunarra

'seit welcher zeit?' neben kona 'welcher'
J
mtéa'ra 'wie viel' neben

thà'éà < ihezü- 'was'.

Aus o und e sind die reducirten vocallaute offenbar durch die

Zwischenstufen u und t hervorgegangen, w, % der ersten silbe sind in

formen, wo der accent weiter vorgerückt ist, regelmässig mehr oder

minder reducirt: im mordM. werden statt ihrer bisweilen die

reinen gleitlaute gehört, gewöhnlich jedoch scheinen m, i ihre klang-

farbe in solchen fallen nicht ganz einzubüssen, sondern werden nur

etwas schlaffer als in einer betonten silbe articulirt, z. b. mPsen. kud

'haus', prolat. kudga' (fast wie Hdga'), demin. kudnä; kêdHâ'
|
Jcubtns

'sterben' kuli 'er stirbt', aber kSla'n 'ich sterbe' fâfôma' 'man muss

sterben'
j

êtir* 'mädchen', demin. itrfrfä: Dasselbe ist der fall, wenn

die betr. silbe in einer Zusammensetzung accentlos erscheint, z. b.

inPsen. thifdä 'mann', aber mdf(f~9fva't 'ehepaar', eig. 'manner-weiber'.

Besonders, wo die erste silbe in keiner form desselben stammes

als trSgerin des accentes fungirt, steht im mordM. ein reines â, d statt

urspr. «, »z. b. mPsen. vofga's m Sel. têfyars 'wolf; jedoch giebt es

hiervon ausnahmen z. b. mPàen. àrda's (mit reinem gleitvocal) 'kot',

im mSel. ruda's dagegen hat der vocal der 1. silbe, wenn auch etwas

reducirt, noch eine deutliche w-farbe. Andererseits hat sich der gleit-

vocal aus solchen formen, wo der accent vorgerückt ist, auch verallge-

meinert und erscheint so, besonders oft im m Sei., in einer betonten

ersten silbe z. b. mordM. put\ od. pêti 'er setzt' (vgl. pêla'n 'ich setze')

I
mukêr neben mâtâr 'after'

|
m S e 1. kêrda'n 'ich halte' kêrdi 'er hält',

vgl. mPien. fofda'n, kirdi
\
uiSel. tnêrdâ 'mann', mPsen. ihirdä.

*) Wie aua den bcispiclen hervorgeht, findet dieser luutwnndel auch in

adverbial gebrauchten flezionsformen statt.

7
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Obwohl ich nun nicht imstande gewesen bin den ersanischen

accent (ausser im eKazl.) zu bezeichnen, so kann ich nicht umhin,

in einigen fallen, wo der enge vocal der ersten silbe in einen solchen

übergegangen ist, welcher ausserhalb der ersten ailbe in der resp.

mundart zu erwarten wäre, dieses mit der annähme von eingetretener

accentlosigkeit der betr. silbe in Zusammenhang zu stellen: eKal. ihi-

iara 'wie viel', vgl. eKal. ifoée, pron. interr. 'was' (zu vergleichen

eKazl. miza-ra mordM. nvéara eMar. iato (mit gänzlichem Wegfall

der ersten silbe) eKal. iékamunza 'er allein', in der alten evang.-übers.

noch eékam-, v. eé 'selbst', (sowohl im mordM. als inordE. gewöhn-

lich mit abgefallenem anlautsvocal êkam-)
j
mordE. gewöhnlich iSfa

'so', iÉtanto 'solcher', vom pronominalstamme e-, in der alten evang.-

übers. noch eêfa, eêtamo (vgl. mordM. sta-nä, statna eKazl. ita)
\

eMar. surbunat 'aufschlag beim weben', zsmgszt aus sufe 'garn' pona

'haar, wolle' |
eMar. kudçfcetks 'vorhaus', zsmgszt aus kudo 'haus'

iïbetks 'das vorn belegene'
|
eMar. eJeg. Jietijkeje 'elf, zsmgszt aus

IteiUm 'zehn' tejke 'ein'.

Wo einem im mordM. oder eKazl. in accentloser erster silbe

stehenden reducirten vocal, resp. w, t, in irgend einer anderen mund-

art o oder e entspricht (s. §§ 64. 67), ist die priorität sicherlich letz-

terem zuzuschreiben, und es ist möglich, dass auch sonst melirere der

a. a. o. erwähnten fälle von Wechsel zwischen den engen vocalen der

ersten silbe im Zusammenhang mit einem accentwechsel stehen.

Cap. XXII.

Gemeinmord. à\

§ 83. Im gemeinmordvinischen scheint der vordere weite vocal

ä ausserhalb der ersten silbe nur im inlaut vorgekommen zu sein.

Im mokschanischen ist ä unverändert geblieben: 1. iäjät 'bein'

2. Säfädan 'ich bin krank' 3. Säjüt 'haar' 4. päjärdan 'ich verschütte'

5. jätöädan, ätÖädan 'ich versehe mich' 6. vaj§ät 'stimme', während

es in den ersa-dialecten ganz wie der gemeinraordvinische vordere

enge vocal b' vertreten erscheint: 1. eKazl. êejtf eMar. e Je g. êqef-ks

2. eKazl. &riutan eKal. sçrùfan eJeg. seiidan (neben sçreleê 'er
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kränkelte*) eMar. sefiedün 3. eKazl. cejif (eMar. eJeg. eKal. cet;

èet) 4. eMar. fieterdan eJeg. peéitdan eKazl. fiejirdan 5. eMar.

iUedan eJeg. tftiVfa» 6. eJeg. vqjjfet eKazl. »q^tf; eMar. tuty'g'

eKal. ra^t; (mit Umstellung v. I und j).

Cap. XXtn.

Gemeinmord. a.

§ 84. 1. Zwischen mouillirten consonanten oder zwischen ei-

nem j und einem mouill. consonanten, die zu derselben silbe gehören,

wurde urspr. a ziemlich allgemein zu ä palatalisirt; nur im eJeg.

wird a auch in dieser Stellung meist beibehalten. Z. b. mord, ata-

miann', éija- 'silber, genit. eMar. eKazl. alän, Hjän mordM. atän

üijä'n eJeg. alw, érjati
|
mord, cra-ms 'leben', 3 pers. sing, prêter.

mordM. eMar. eräi eKazl. äfäi eJeg. eraê. Im eKal., welche

mundart den vocal ä jetzt gar nicht mehr kennt, entspricht diesem

aus a entstandenen ä ein e: eKal. aleri, êijeri, ereê.

Im mordM. fand palatalisirung des a desgleichen zwischen

einem mouillirten consonanten und j, resp. zwischen zwei j statt,

und sie ist in dieser mundart in allen fällen unabhängig davon, ob

der nach a folgende consonant ein tauto- oder heterosyllabischer ist:

mordM. mafa-ms 'hören', maräj 'er hört', mafüvi 'es wird gehört',

m Sei. mafäjä 'ich hörte ihn'
|
mordM. kaja-ms 'werfen', kajäj 'er

wirft'.

Anm. Es schien mir, als ob auch im eMar. a, falls der nach

ihm folgende consonant ein heterosyllabischer dental ist, nicht ganz

rein, sondern etwas palatalisirt (ungefähr = «) gesprochen wurde z. b.

in isfatia 'so'.

2. Weil das auftreten der mouillirung teilweise ein sehr un-

regolmässiges ist (s. § 46), so findet sich nicht selten in irgend einem

dialecte das ursprüngliche, anderswo palatalisirte a wieder z. b. eKal.

Mthna mPsen. värdätihä 'rauchloch oben in der wand' eMar. tief-

mafina eJeg. üervabna |
mordM. J&Hâ'êUms 'anzünden' eMar. Uhr-

vaêfetns eKal. kraêfims |
mordM. vdhjä'fan 'ich lasse los' eKal.

eKazl. urya'tan.
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3. In einigen fallen scheint ein solches aus a palatalisirtes ö

im ersanischen noch an dem resp. wandel des gemeinmordvinischen

ä teilgenommen zu haben: mordM. éàjam 'zunder' eKazl. êejim
|

mordM. éedraë WiedemB. vedräk§ 'farse' eMar. eJeg. tedreks

eKazl. Mdtrkë \
WiedemE. ëcatàj mordM. êèâtâ 'ältervater' eKal.

iëèita (das spätere Zusammensetzungsglied ist ata- 'alter*).

§ 85. Im mordM. ist a nach einem mouillirten consonanten,

desgleichen nach j im absoluten auslaut zu ä geworden z. b. mordM.

fifä < fiifä (vgl. abtat, prada, iness. prasa u. s. w.) 'köpf mordE.

pra
I
mordM. koüä (ablat. konada) 'stirn' mordE. kona | m Sei. pa-

laja 'ich küsste ihn' eMar. eJeg. pal{ja eJeg. auch pal\jak
|
niSel.

êijii mPsen. iijfr (ablat. êija'da) 'silber' mordE. êija.

§86. 1. Gemeinmord, a vor j "wurde im ersanischen demsel-

ben wandel unterworfen, wie & (s. § 72): aj > \j, wonach tauto-

syllabisches j schwand. Nach einem mouillirten consonanten oder j

steht statt j ein t (vgl. oben § 84 von der palatalisirung des a zu ö).

Belege :

(Stamm pala- 'küssen') 1. mordE. palft 'sie küssen' 2. eMar.

eJeg. pah 'er kflsst' 3. mordE. pal{tm 'ich küsste dich' 4. eMar.

eJeg. palya eJeg. auch palijak 'ich küsste ihn' 5. mordE. pal\t 'du

küsstest sie (eos)' 6. eMar. eJeg. pal\ze eKazl. palUä eKal. pal{ze

'er küsste ihn' 7. mordE. palpi 'ich küsste
1

,
palij 'du küsstest' etc.

(Stamm mafa- 'hören') 1. marit 2. maH 3. mafitbi 4. maHja

(marijak) 5. marif 6. mariée, mafizä, mariéç 7. marin, marit etc.

(Stamm pona 'haar' | ata 'alter') 8. eMar. eJeg. pofi(ne eKal.

ponwje eKazl. pontytfä (demin.) 'härchen'
|
eMar. eJeg. afine eKaL

afiyye eKazl. atiqgä (demin.) 'alterchen'.

(Stamm pona 'haar'
|
lopa 'blatt') 9. mordE. ponijams 'sich

behaaren'
1
lo/jijams 'sich belauben'.

2. Im mordM. lauten die angeführten formen: 1. pala%t (pa-

laSt), marä%( (marâët) 2. palaj, maraj 3. pala%foÄ (palaëfotî), maräjpn

{mafàëCàiî) 4. palaja, maräjä (m S el.) 5. palajf, mafäjt 6. palaiä,

maraid 7. palan, märän; palat, märät.

8. ponaiiä
I

atäilä.

9. ponajams
|

lopajams.
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3. Neben formen wie 9. ponijams, loftijams kommen auch im

mordE. solche mit unverändertem stammauslaut: ponajams, hpajams,

vor. Sie sind als neubildungen zu betrachten.

4. Ein solches aus -aj entstandenes ersanisches / ist weiter im

absoluten auslaut im eKal. zu f, im eKazl. zu ä geworden: eKal.

pale eKazl. palä (= eMar. e.Jeg. pal{) 'erküsst'
|
eKal. pale eKazl.

pah} (aus eMar. eJeg. pdljja durch die zwischenformen *pattj, *pal{

entstanden) 'ich küsste ihn'. Vgl. § 72.3.

5. Wo ein a in der ersten silbe vor j einen ahnlichen Über-

gang zeigt, wie ausserhalb derselben, ist sicherlich analogiebildung

anzunehmen: von dem einsilbigen verbalstamme sa-ms 'kommen':

mordE. s\t 'sie kommen'
|
sin 'ich kam' sff'du kamst'

|
eMar. e.Jog.

sj eKal. se eKazl. sä 'er kommt' u. s. w. im anschluss an die resp.

formen aller übrigen (mehrsilbigen) verba. — Fälle wie fira 'köpf,

demin. /5r/-wV, pri^ge, pfiygä u. dgl., wo a ursprünglich der zweiten

silbe angehörte (pira), kommen natürlich nicht in betracht.

Die oben behandelten Veränderungen unbeachtet, tritt geinein-

mord. a in allen mundarten unverändert auf z. b. mord, palama

'küssen'
| solams 'schmelzen'

| marams 'hören'
| kaval 'weihe'

|
tarvas

'sichcl'
I
saras 'henne'

|
panar 'hemd'

[

hambras, brambas 'sattel'
|

loman 'mensch'
| Sovar 'mörser'

|
rudas, urdas, èrdas 'kot'

|
pona

'haar'
|
mordE. orma mordM. urma' 'krankheit'.

Anm. 1. Nach den labialen und palatalen consonanten kommen

in den von mir untersuchten erea- und mokscha-mundarten die mitt-

leren vocale
i,

e, ä gar nicht vor. Dem gemeinmord. -aj, wie auch

-bj, entspricht so nach den genannten consonanten im mordE. stets

ein vorderer vocal e, ä z. b. iopa 'blatt': demin. eMar. eJeg. lopi/ic

st. *lop{ne
I
rama-ms 'kaufen': eMar. eJeg. rami eKal. rame eKazl.

railui 'er kauft' (statt der zu erwartenden formen *rawij*), *ramr,

*ramä) \jaka-ms 'gehen': eMar. e.Ieg. jalci eKal. jake eKazl. jaM
'er geht'

|
*jakarb'-ms 'gehen können': mordE. jakavit mordM. jaka-

*) Bei Wiedemann (s. Grammatik s. 69 f.) finden sich rami), ramyt

etc.; nicht unwahrscheinlich ist jedoch dieses y (~ /) W:s intéresse für dio

„dentlichkeit nnd erkennbarkeit der wortform
- entsprungen (vgl. Wicdcm.

Gramm, s. 12 § 4).
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V'X? (jakaviàf) 'sie können gehen'. — Dieses sei zugleich als ergan-

zung zu § 72 gesagt.

Anm. 2. Das ;', vor welchem stamniauslautendes a auch im er-

stinischen unverändert (resp. als ä) auftritt, in anredeformen *), wie

avaj, avakaj 'mutter' 'müttcrchen'
|
afäj 'alter', v. afa, wird von

Budenz Alaktan s. 242 irrtümlich mit der finnischen deminutiven-

dimg -i identificirt. Es ist entschieden türkischen Ursprungs (vgl.

BÂLI.NT Kazâni-Tatar Nyelvtan s. 28), wodurch sich auch die erhal-

tung des a (ä) vor j erklart. — Natürlich fällt damit auch die von

Budenz ebenda ausgesprochene Vermutung, dass die nominalen a-

stümmc, wie lopa 'blatt', tolga 'feder', ursprünglich auf -aj auslaute-

ten und diesem umstände die 'erhaltung' ihres a verdanken, womit

wieder ein anderer irrtum, derjenige von der ursprünglichkeit des, wie

wir oben § 73.4 gesehen haben, aus dem engen vocal entstandenen

mokschanisclien a im auslaut z. b. in tuva 'schwein (eMar. c.Jegi

tuvo) zusammenhängt (vgl. NyK. XIII, I s. 5).

Cap. XXIV.

Unregelmässiger Wechsel zwischen einem weiten und
engen vocal.

§ 87. Öfter als in der ersten silbe wechselt in den folgenden ein

weiter vocal unregelmässig mit einem engen z. b. mordM. (undo, tunda',

genit. Uinda'ri, 'frflhling' eMar. e.Jeg. iundo |
eMar. eJcSçtams 'baden'

WiedemE. ekëetems mPsen. jä&vbms m Sei. ä&bms
|
mordE.

panda 'beet' raPsen. patidä, genit. pando-ti (bei Ahlqvist dagegen

als a-stamm: panda)
|
mPsen. wfgars m Sei. tvfga's 'wolf eMar.

e.Jeg. fafjes e K al. êefi§is eKazl. Mrgjs. Das inchoativsuffix -gadti-

(-kadb'-) hat im raokschanischen die nebenform -gêdù- (-kàdô-) z. b.

inl'sen. tustdlgèdôms 'dick werden' neben koïakadvms 'reich werden'.

Die ersanische copulative imhangspartikel ~gak, -kok (intervocal, -jak)

lautet im eKazl. auch -g}k, kjk z. b. éoraé-kaJc 'auch der junge mann',

mon-gak 'auch mein', vgl. slnc-Bk "auch sie', bratnty-gik 'auch der

*) Mit diesen werden übrigen» v. Budenz a. a. o. ganz verschiedenartige

formen, in welchen -j aus älterem v entstunden ist, zusammengeworfen.
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brüder' ; im mokschanischcn erscheint sie (intervociilisch) in der form

-vàk z. b. éora-vàk 'auch ein junger mann' u. s. w.

In verbalstämmen scheint der betr. Wechsel am häufigsten vor-

zukommen. Es ist zu beachten, dass der pnesensstamm in der 1.

u. 2. person sing. u. plur. bei allen verba gleichmassig auf a endet;

dieses konnte leicht einer verwechselang zwischen den o-stammen

und den auf einen engen vocal auslautenden stammen anlass geben :

palan 'ich küsse' v. pala-ms 'kussen', hadan 'ich verlasse* v. kadbt-ms

'verlassen'.

Cap. XXV.

Ab- und ausfall, an- und einfügung von voealen.

§88. 1. Wir haben schon früher bei besprechung der conso-

nantenverbindungen im anlaut § 48 eine grosse anzahl belege für

aus- und abfall des vocals der ersten silbe gegeben. Es mögen

noch folgende hinzugefügt werden: eMar. eJeg. i£a, imperat. 2 pers.

sing. v. verbum negativum, eKal. eKazl. ta | mordE. umar 'apfel'

inordM. mar |
mPsen. ufa'ms 'blasen' AhlqM. fams

|
eJeg. iiïScan

'ich schlage' eKal. liècan.

Beachtenswert ist, dass, wo immer der vocal der ersten silbe

aus- oder abgefallen ist, derselbe sich als ein enger erweist. Für

das schwinden eines weiten vocals o, ä giebt es keine belege.

2. Von einem einzelnen fall vom vorsetzen eines vocals im

wortanlaut ist schon § 49.4 die rede gewesen.

§ 89. 1. Ausserhalb der ersten silbe kommt ausfall so-

wohl weiter als enger vocale vor z. b. m Sei. kaval-al eMar. kaval-

alks 'achselhöhle' mPsen. kavl-al eKal. kavUalks \
mPsen. at'ävas

'Schwiegervater' m Sel. ahdi
|
AhlqM. avaviz, avavs 'Schwiegermut-

ter' mPsen. m Sel. aidé
|
Wie dem E. tombaka 'tief eMar. tomka

|

mSel. êavardôm 'Schöpflöffel' uiPsen. êardam \
mort\M. pavas 'glück',

ëka-bavas 'gott' mordE. paz 'gott' TjumeneffM. ëkabas 'gott'
j

mordM. tet&§ 'lindenbast' mordE. tevS \
mordM. marêë bot. 'gänse-

foss' mordE. marc, marS
|
mordM. Relu 'birke', Mnal neben Munal

'birkenwald'.
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Desgleichen wird ziemlich oft abfall eines auslautenden (engen

oder weiten) vocals beobachtet z. b. mordE. tovéuro, tqjéuro 'weizen'

inordM. tozvr | mordM. Ueihä (genit. WiedemE. kerne 'stiefel'

eMar. e Jeg. eKal. kern
|
mSel. jora (genit. -an) eJeg.joro 'wachtel'

mPsen. jor | e Jeg. kcnerc 'eile', sonst mit auslautendem i |
mordM.

eKal. jakatama 'wir gehen
1

eKaz 1. jakatam ; m o rd. jakatada, jakatado

'ihr gehet' eKazl. jakatad |
mordM. pqju 'espe' mordE. poj \ mord.

îukèa, lukêâ' lik$ä\ 'buchweizen' mPatra tiki |
niAdasevo ihijä', plur.

thija't 'kummet', sonst mordM. thi, plur. niPson. tfdt m Sel. thi%(
\

mord. Iii 'weg', vgl. mordE. prolat. kija-va 'den weg entlang'. —
Bisweilen mag auch eine ursprünglich (konsonantisch auslautende

Stammform durch einen späteren vocalzusatz zur vocalischen verwan-

delt worden sein.

2. Beim antritt von suffixen an consonantische stamme kommt

oft cinschaltung eines engen vocals vor, wobei die verschiedenen

uiundarten bisweilen auseinandergehen, z. b. mord, kai 'fisch', best,

form eMar. halii eJeg. kaloê eKal. kals mordM. kaU 'der fisch'.

Vgl. § 78.

Andererseits findet auch ausfall eines stammauslautenden engen

vocals vor gewissen suffixen statt. Die einzelnen mundarten weichen

hierin sehr von einander ab, auch in derselben mundart giebt es bis-

weilen doppelformen mit ausgefallenem und erhaltenem vocal. Am
öftesten kommt ein solcher ausfall im mokschanischen vor, besonders

nach verschlusslauten. Z. b. mordM. iufta, genit. Sufiê-ri 'bäum',

plur. ëuft-t, ablat. gewöhnlich Suft-ta, auch Sufià-da |
mordM. piljjä,

genit. -9n 'fuss', plur. pitk-t, ablat. gowöhnl. pitk-tä, m Sei. auch

pitgd~da
|
mordM. Hepa, genit. -on 'heubaum', iness. kcp-sa, plur. kep-t

I
mordM. ken$ä> genit. 'klau', plur. ketic-t |

mordM. vaöä> genit.

'kot', plur. vaé-t
\
mordM. stama, genit. -?//', 'solcher', iness.

stam-sa, plur. stap-t
J
lama, genit. -âtf, 'viel', af lam-nä 'ein wenig'

|

eMar. e Jeg. laygo 'oberfläche', iness. layk-sO) illat, layk-s |
mord.

avaré 'er. weinte', aus *avafd&s.

Seltener ist ein derartiger ausfall bei einem weiten vocal; vor dem

frequ.-suffix -ê- scheint er regelmässig vorzukommen z. b. mord.

jakan (v. jaka-ms 'gehen') 'ich gehe', frequ. jak-San
|
raman (v. ranta-

ma) 'ich kaufe', frequ. ram-êan
|
mord, ara-ms 'sich stellen', frequ.
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mPscn. ar-fo-ms
|
mordM. jérgar-ms 'spritzen', frequ. pârk-êo-ms.

Auch vor dem frequ.-suffix -A- wird er beobachtet z. b. raord.

nolda-ms 'loslassen', frequ. iuPsen. nol-tems e Mar. nolt-Aems.

3. Wenn bei Wortzusammensetzung oder sonst in der rede ein

vocalisch auslautendes wort mit einem vocalisch anlautenden ohne

sprechpause zusammentrifft, so wird gewöhnlich der auslautende vocal

ausgestos8en. Vgl. § 57.4 und § 59 anm.

Cap. XXVI.

Progressive palatalattraetion (Voealharmonie).

§ 90. 1. Bei der betrachtung des vocalbestandes in den unzer-

legbaren stammen finden wir leicht, dass im gemeinmordvinischen

ebenso wenig, wie in den jetzigen dialecten, von einer durchgeführ-

ten voealharmonie im sinne der palatalattraetion die rede sein kann.

Nach einem hinteren vocal kommt in der folgenden silbe der vordero

enge vocal vor: kazü- 'schenken'
|
pan&- 'backen'

| koifß' -'trocken'
|

suftf- 'faden'; nach einem vorderen vocal der weite hintere vocal a:

ßita- 'haupt'
|
era- leben'

|

éija- 'silber'. Dagegen scheint im gemein-

mordvinischen von den engen vocalen der hintere nach einer vorder-

vocalischen silbe nur in dem falle gefolgt zu sein, wo ein s-laut,

der, wie oben § 46.a gezeigt, dem mouillirenden einfluss des vorher-

gehenden vorderen vocals nicht unterlag, die betr. vocale von einan-

der trennte: pizb'- 'nest'
|

pezb'- 'waschen'; sonst aber nur der vor-

dere: ptât- 'ohr'
I

vetbt- 'fünf
|
ritte 'schlucken'

|
thâë&- 'brüst'

|

Täitibtt- 'warm'.

Die Veränderungen allgemeinerer natur, wolchen diese lautver-

hültnis8e infolge progressiver palatalattraetion in der diabetischen

einzelentwickelung unterlagen, sind oben §§ 85, 79 gezeigt worden:

1) der gemeinmordvini8che weite hintere vocal a ist im mordM.

nach einem mouillirton consonanten oder ; im auslaut zu ä gewor-

den: (raordE.) pit% pro. 'köpf > mordM. pirä, prä (ablat. dage-

gen überall pra-da, pra-do)
\

(mordE.) Sija 'silber' >> mordM. éijà', éijœ.

2) der gemeinmordvinische hintere enge vocal ist in den mei-

sten ersa-dialecten (eMar. eJeg. eKal.), wenn in der vorhergehenden

Digitized by Google



— 106 _

silbc ein vorderer vocal, ein mouillirtèr consonant oder ein j sich fin-

det*), in den entsprechenden mittleren vocal übergegangen: gemein-

mord. *jj5*>8'- 'nest' ^> eMar. eJeg. pitç- e Kai. piz{-
\
gemeinmord.

*pczh!- 'waschen' > eMar. ftezç- eK al. pez\-.

§ 91. 1. Obwohl die jetzigen dialecte in hinsieht auf die be-

treffenden vocalverhältnisse in den affix en teilweise sehr auseinander-

gehen, so geht jedoch aus einem vergleich zwischen ihnen hervor,

dass im gemeinmordvinischen zwischen dem stammauslaut und den

affixen dasselbe verhältniss waltete, wie zwischen den Stammsilben

unter einander:

0) Nach palatalem stammauslaut (vorderer vocal, j oder mouil-

lirtèr consonant) konnte das affix in der regel nur den vorderen (nicht

den hinteren) engen vocal enthalten. Ursprünglich hintervocalisehe

affixe traten somit, an palatal auslautende stamme angefügt, in vor-

dervocalischer form auf ; nur wenn das affix mit s anlautete, blieb

sein hinterer vocal von der palatalität des stammauslautes unberührt.

b) Auf den weiten hinteren vocal (o) des affixes hatte der pa-

latale stammauslaut keinen einfluss.

c) Frei von einfluss seitens des stammauslautes waren desgleichen

ursprünglich vordorvocalische affixe.

§ 92. Was die ursprünglich hintervocalischen affixe botrifft,

so sind, wie aus den unten stehenden Zusammenstellungen hervorgeht,

die gemeinmordvinischen Verhältnisse im eMar. (mit welcher mund-

art eJeg. vollkommen übereinzustimmen scheint), eKal. und — unter

den mok8cha-mundarten — im mPscn. hauptsachlich bewahrt; die

Veränderungen, welchen sie unterlagen, sind dieselben lautgesetzlichen,

die auch in den stammen zum Vorschein kommen **) :

1) Wenn das prolativsuffix -ga an einen auf einen mouillirten

con8onantcn oder j auslautenden stamm angefügt war, wurde im

niPson. der anlautsconsonant des suffixes mouillirt (vgl. § 46.2,«), und

*) Es versteht sich leicht, wie der praspalatalc consonant J und ein

moaillirter consonant, bei deren ausspräche derselbe teil der znnge, wie bei

den vorderen vocalen, articolirt, hinsichtlich der in frage stehenden attraction

ganz auf gleicher linie mit den letzteren stehen.

**) Inbezug auf eChlyst siehe s. 92.
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demgemäß« verwandelte sich das ihm folgende, auslautende a in don

entsprechenden vorderen vocal ä (vgl. § 85): mPgen. Mdga 'die

hand entlang'. Im inlaut vor unmouillirten consonanten ist das ur-

sprüngliche a auch im mPsen. bewahrt: mPsen. Mdyan 'meine

hand entlang'.

2) Der gemeinmordvinische hintere enge vocal in den mit s

aulautenden Suffixen (possessivsuffix der 3. pers., die suffixe der local-

casus) ging in den betr. ersa-dialecten nach palatalem stammauslaut

in den entsprechenden mittleren vocal über (vgl. § 79): *mol&'Zh' ]>

motc-zç, moti-zç (poss.-suff. d. 3. pers.)
|

* ftêth&sb' > iïèïht-sç, iïëthi-

sç (iness.-sufF.)
|
fczç < te-zb' 'hierher', vgl. to-zo 'dahin' (illat.-suff.)

Desgleichen verwandelte jedes hintervocahsche suffix, wenn es

an einen mit einem unmouillirten consonanten auslautenden stamm,

der in der endsilbe einen vorderen vocal hatte, angefügt war, seinen

hinteren engen vocal in den entsprechenden mittleren: e Kai. irdiks

e Mar. irdes 'rippo': ablat. eKal. irdiks-tç e Mar. ifdez-dç (vgl.

inP s en. irefos, ablat. xrddz-dd)
|
e Mar. tez-dç-ms 'hinzufügen' (vgl.

lez-ks 'zusatz'), im mPsen. mit bewahrtem hinteren vocal lez-dd-ms
\

mord. Héks 'schäm', carit. e Mar. inèks-tçihe eKal. Häks-tphc, vgl.

mordM. tiéks-fldma.

»So wiu*de auch das gemeinmordvinische elativsuffix -stb', zusam-

mengesetzt aus dem character der localcasus. (unmouill.) s, und dem

ablativsuffix -dv, an einen palatal auslautenden stamm angefügt, in den

nämlichen dialecten zu -s/f : cMar. tièihc-ste eKal. Mthi-stç aus ei-

nem pferde'
|
eMar. eKal. oj-str 'aus fett', vgl. eMar. tolga-sto eKal.

toUja-sta 'aus einer feder'.
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tolga 'feder', kudb' od. tiSmb1 'pferd', Räd

hud 'haus' 'hand'

eMar. cKal. mPsen. (Mur eKalCHOI. m P S anmis en.

tolga-do iolga-da tolaa-da hSme-de liëthi-de tiéma-dà

kudo-do kudu-da Reï-tc Ref-fc Räf-fä

tolga- tolga- tolga- Ciimc- iïêma-

vtomo ftuma ft'dma êfafic [faite

kudo- kudu- kut- Ref- Rc(- Rät-

vtomo ftuma ftâma êfcme %tiilic ftaihä

tolga- tolga- tolga-dâ- iïhhc- tiëthi- tiëntf-

nok muk ncR îhik da-naR

kudo-no!; kudu- kut-ta- kcdc-nck Kcat-mlK Räf-Ca- .

muk ndk lUR

tolga-so tolga-sa tolga-sa fismc-se liSihi-sç fiëmà-sa

kudo-so kudu-sa kut-sa Rct-sç Ret-se Rät-sa

tolga-va tolga-va tolga-va ttèthc-va iïëihi-va tiSmà-va

kudo- va kudu-va kud-ga- Rcd-ga Rcd-ga Räd-jä

od.

kudâ-va'

Hamb'- 'leer werden' êiihk- 'trinken'

camo-mo âamu-ma samù-ma êithc-ritc sithi-the sima-tfuï

cam-do- öam-du- Sam-da- s'uh-dc- êim-di- êhh-dj-

mo rna ma mc tUe ihä

gemeinmord.
form resp.

formen des

suffixes:

(Von einer feder'

u. s. w.) ablativ-

suffix -db'y -db.

Cohne federn' u.

j
s. w.) caritivsuffix

( unsere feder' u.

s. w.) possessiv-

suffix derl.pers.

plur. *) -mb'kf

-MR (-nbk,

-nbR).

('in einer feder'

u. s. w.) inessiv-

suffix -s&.

('die feder ent-

lang' u. s. w.)

prolativsuffix

-ga (-va).

j
(um leer zu wer-

den', 'um zu trin-

i ken') infinitiv-

I suffix -mb% -itä.

('um zu leeren',

'um zu tränken')

verbales ablei-

tung8suffix -db',

-ds -j- das vor-

hergen. suffix

-mb
f

-thbf.

*) in don belegen ans mPscn. an den mit dem ablatirsuffîx -da-, -da-

enveiterten stamm angefügt: tolga-dâ-nâk 'von unserer feder' u. b. w.
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jaka- 'gehen'

jaka-vlo-

-mo

jaka-ftu-

-ma

jaka-do \jaka-da

jaka-zo jaka-za

jaka-fio-

-ma

mo&- 'gehen'

jaka-da

jàka-za

IllOlt-ftl- iHOl-f IJ-

-ihe -)he -m

motc-dc moTi-de mob-dä

mok-ze moli-ze moïo-za

('um gehen zu

lassen') verbales

' ableitungssuffix

xthl-, -i/&-+ das

infinitivsuffix.

('geht') posses-

sivsuftix der 2.

pers. plur. -cfcf,

-d8.

('mag er gehen')

possessivssuffix

der 3. pers.

singul. -zit.

Als weitere belege mögen noch angefahrt werden:

1) das nominale ableitungssuffix -d&, -dbf : raPsen. tay(fi-da,

i

mV sen.genit. taygâ-dâ-û 'steif (vgl. finn. tanke-a<*tanke-da)

kalgd-da (genit. kaUfi-dâ-n) e Mar. kalgu-do e 3 eg. kalçodo eK al.

kalgu-da (genit. kalgu-du-Â) 'hart'; — dagegen inP s e n. êi-dà (genit.

éi<ù-à) eMar. éi-de eJeg. éije-de eK al. êi-de 'gerade' (vgl. finn.

oike-a < *oike-da).

2) die anhangspartikel -v&, -dhf (-jö), welche z. b. in

Wörtern 11—19, 21—29 u. s. w. vorkommt: mordM. l&mga'flZ-va

eMar. ßemgavto-vo eKal. Remgaftu-va 'zwölf; dagegen mordM. teih-

Äi'b-jä eMar. Jèetfiûite-je eKal. Ueihnili-je 'vierzehn'.

Anm. 1. Ein auf die oben beschriebene weise entstandener mittlerer

vocal übt auf ein folgendes affix dieselbe palatalattraction aus, wie ein

vorderer: eMar. eKal. fiizç 'nest', ablat. eMar. pize-de eKal. pizi-de,

iness. eMar. pizçsç eKal. pizisç ;
vgl. mordM. pU5-da

t
pizè-sa |

eMar.

pizç-tieU eKal. piz%-ihiîi 'unser nest'.

Anm. 2. Das possessivsuffix der 3. pers. lautet im eMar. (imd

eJeg.) in einigen formen der objectsconjugation, an den palatal aus-

lautenden prseteritumstamm angefügt, unregelmässig -ie (mit einem

vorderen vocal) z. b. eMar. kad{-ie < *kadti-j'Zti 'er verliess ihn', Ceji-ze

< *tqü-j-zbt 'er machte es'. Auch im mordM. und eKazl. steht in
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ihnen statt des zu erwartenden hinteren vocals der vordere: mordM.

kadù-éâ, tep-éâ eKazl. kad)-éà\ teji-èà. Nur eKal. bietet noch laut-

gesetzlich: kadf-ze, feji-ze. — An die genitivform des prou, person.

- der 3. pers. angefügt, hat das in frage stehende suffix dagegen im

eKal. die unregelmässige, palatalisirte form -ze: sonée 'ejus', aus

*$on-n-zV, während eMar. und eJeg. die lautgesetzliche form -ze

aufweisen: sonze, zunächst aus *soti~zç\ vgl. eKazl. soma.

§ 93. Andere dialecte zeigen von den affixen, welche im ga»

meinmordvinischen je nach der palatalität oder nichtpalatalität des

stammauslautes zwei formen, die eine mit vorderem, die andere mit

hinterem vocal hatten, in manchen fällen nur die letztere. Es scheint

jedoch keine mundart zu geben, in welcher sich nicht irgend eine

spur der gemeinmordvinischen palatalattraction vorfände. Wo statt

der gemeinmordvinischen vordervocalischen form des affixes die hin-

tervocalische erscheint, beruht dieses auf analogiebildung: die hinter-

vocalische form hat sich aus solchen fällen, wo sie lautgesetzlich ist

(nach nichtpalatalem stainmauslaut), überall festgesetzt.

1. Im m Sei. hat das ablativsuffix auch nach einem stamm-

auslautenden vorderen vocal die hintervocalische form -da: siiU- 'ge-

stank', ablat. Sifa-da \
éedi 'herz', ablat. êedi-da. Nach j und mouil-

lirten consonanten dagegen hat sich die vordervocalische form be-

wahrt: pej 'zahn
1

, ablat. pejdä
\ kaf bastschuh', ablat. kaf-dä \ 6if

'wald', ablat. tif-dä | U6 'stein', ablat. ket-dä
|
pil§9- 'fuss', ablat.

pM-fä (mit syncopirtera auslautsvocal) neben pitgê-da (y < », s*

§ 73, anm. 2).

Das caritivsuffix lautet nach palatalem stammauslaut, ei-

nerlei ob dieser ein vocalischer oder consonantischer ist, -ffJtna (vgl.

mPsen. -ffotha): m Sel. êedi-ffoma 'olme herz'
|
sini-ffoma 'ohne

gestank'
|
Ur-ffoma 'ohne wald'

| käffüma 'ohne hand'
|

fteé-ftoma

'ohne stein
1

.

Das infinitivsuffix hat stets die hintervocalische form -ma

(-my-) : jaka-ma, moto-ma 'um zu gehen'.

Das Possessivsuffix der 2. pers. plur. erscheint desgleichen

nur in der hintervocalischen form -da: mok-da 'geht' An den pne-

teritumstamm angefügt, hat Bich jedoch die gemeinmordvinische vor-
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dervocalische form in diesem wie auch in allen übrigen dialecten be-

wahrt, weil hier keine hintervocalische nebenform anlass zur analogie-

bildung geben konnte.

Uie ableitungssuffixe dagegen haben die beiden gemein-

mordvinischen formen bewahrt; ëam-dà-ms 'leeren', êhh-da-ms 'trin-

ken'
I
jaka-ftà-ms, mol-fö-ms 'gehen lassen'. Desgleichen die anhang s-

partikel: 1&mga'ftê-va 'zwölf, Itiihnrb-jä 'vierzehn'.

2. In derjenigen mokscha-mundart, welche der evangelienÜber-

setzung von Tjumeneff zugrunde liegt, sind die vordcrvocalischen

formen der suffixe in noch höherem grade von den hintervocali-

schen verdrängt worden. So lautet das ablativsuffix auch nach

einem j oder einem mouillirten consonanten -da z. b. Bati.ua (= vajrfa)

v.vaj 'oeF
I
MC3L^a (= iheéda) v. meé-, meéo- pronom, interrog. was';

das caritivsuffix hat stets die form -OTUMa (= -ftÙma) z. b.

nnübre^TUua' (= pilgi-ftäma) 'ohne fuss'
|
HALWHMa (= it-ftùma)

'ohne kind'. — Jedoch kommen in einzelnen fallen auch vordervoca-

lische ablativformen, wie cCMÔeAG (= êemtoda) vor, was allerdings

auch darauf beruhen kann, dass der Übersetzer sich nicht streng an

eine mundart gehalten hat.

3. Auch in den mokscha-mundartcn der kreise Krasnoslo-

bodsk und Gorodischtsche scheinen die vordervocalischen formen

der affixe durch hintervocalischen teilweise verdrängt zu sein.

4. Von den mir bekannten ersa-dialecten hat eKazl. die an-

wendung der vordcrvocalischen suffixformen beschränkt. So lautet

das ablativsuffix auch nach palatalem stammauslaut -da: eKazl.

tiida v. tir 'wald'
|
pin]da v. pint- 'hund\ In einigen adverbial ge-

brauchten ablativformen hat die vordervocalische form sich jedoch

bewahrt: omb)äi-dä 'zum zweiten mal', kolmUi-dä 'zum dritten mal'

u. s. w.
I
ihl-dä 'von vorn'. Das caritivsuffix hat stets die hinter-

vocalische form: Ur-ftuma 'ohne wald'
j
pini-ftuma 'ohne huiuT; des-

gleichen das infinitivsuffix: fejuma 'um zu machen', aus * tejü-ihü.

Das possessiv suffix der 2. pers. plur. hat dagegen seine

vordervocalische form nach palatalem stammauslaut bewahrt: tejt-dä

'machet', vgl. jaka-da 'geht'. Das possessivsuffix der 1. pers. plur.

aber lautet an vocalisch auslautende stamme angefügt, stets (auch

nach einem vorderen vocal) -ro?*, -nU: ßiüi-mik 'unser hund', pinf-n*k
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'unsere hunde'; dagegen nach mouillirten consonanten und j noch

vordervocalisch : kafi-n-ntk wir beide', vgl. die prœterituraformen:

nar)-ihä (aus * nara-j-th&R) 'wir Schoren', feji-tkä (aus * fejb-j-th&lt)

'wir machten'. Die anhangspartikel weist in den Zahlwörtern

beide formen auf: käthüi'tt-jä 'vierzehn', vgl. ßämgo'lmu-va 'dreizehn*.

— Auch in den ableitungssuffixen erscheint die vordervocalische

form bewahrt.

§ 94. 1. Vordervocalische affixe erscheinen in allen dia-

lecten nach hinteren vocalen unverändert, nach einem unmouillirten

/, r, «, z, s, z, ë, d, t (aus älterem tt) aber haben gewisse mit « an-

lautende affixe (deminutivsuffix -nü, dativsuffix -ri&w, -AÖ, comitativ-

suffix ~nÜR, plural, best, artikel -Abt, nicht aber das ableitungssuffix

der verba frequentativa -nü-) in den von mir untersuchten ersa-

dialecten*) ihren vorderen vocal gegen den entsprechenden mittleren

ausgetauscht z. b. mord, toi 'feuer', stir 'finger', on 'träum', kuz

'flehte': e Mar. deminut. tolnç, surng, onnç, huznç; dativ lolnçn, sur-

nçtî, onnçû, kuznçn', comitat. tolnçK, surnçK, onnçJi, kuznçJc (vgl. ava

'weib': demin. avinv, dativ avanen, cornit. avaneU) | mord, soldat

'soldat', best. plur. eMar. eKal. saldatnç eKazl. saldatna ,aus* saldat-

i-îïbt, (nicht aber nach dem plural-/, welches an vocalisch auslautende

stämme angefügt ist: ava: plur. avat, best, form eMar. eKal.

avatne eKazl. avatnä); singul. dativform eMar. saidat-nçn eKal.

saldat-nç u. s. w.

2. In einer solchen Stellung ist das dativsuffix auch, wo es im

ersanischen mit aufbewahrtem urspr. anlautsconsonanten erscheint: -fi,

-Ceti, zu -ti, -tçn geworden: sur 'finger', shal 'kuh
1

: best. dat. eKal.

eKazl. surti, skaty (vgl. ava 'weib', best. dat. avati) | eMar.

(avanstçn) avandçn 'seinem weibe', aus *ava-nz-ten.

Im mok8chanischen zeigt das dativsuffix einen solchen vocal-

wechsel nur, wenn es den auf einen unmouill. consonanten

auslautenden formen der Possessivpronomina folgt: mPsen. mSel.

avanct( 'seinem weibe', aus * ava-nz-ti\ fmUncti 'seinem hunde', aus

*) wie in Kasan pubi icirte craanischo Schriften »eigen, in auderen mund-

arten noch nach anderen consonanten %. b. AMH3 (= jamne), derain. v.jawi

'auppe', (eMar. oJeg. janwe).
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* fiind-nz-t't \
avanzêndi 'seinen woibern', fiitUnzdndi 'seinen hunden'

|

avasnsndi 'ihren weibern', pin3smdnd{ 'ihren hunden'. (Bei Ahlqvist

auch in diesen fHllen mit avansti. aranetndi. avasnendi. wahr-

scheinlich fehlerhaft). Dagegen mordM. surfi 'einem finger', skalti

'einer kuh'.

§ 95. Auch in einigen 7. usamm en Setzung en erscheint ein auf

progressiver palatalattraction beruhender vocalWechsel : eMar. kudçUeTe,

htdißete eKal. kudijcile eKazl. kudihtä mordM. kud^tä 'in der

vorstube': mord. kudH, kud 'stube', mordE. Mete, ikitc, ikifö mordM.

iqgalä 'vorn'
|
mPsen. valêricit/lcsa 'für sein wort': vàlônc (v. vol)

'seines Wortes', iijksa postpos. 'für'
|
mPsen. tol-ddkä 'feuerbrand'

neben §ät-f3k$ 'schleissenbrand' eJeg. sal-dfiks (WiedemE. sadreks)

'salzfass' eMar. sal-durks mordM. sal-dârks el^azl^ sal-djrks
|

mordM. Mu 'birke' mordE. Jiitej, Mij (vgl. § 70. 5).
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Zur geschiehte des accentes.

Cap. XXVII.

§ 96. 1. Ira mord M. ruht der accent gewöhnlich auf der

ersten «übe des Wortes z. b. ava 'weib
1

| moda 'erde'
|
kafta, genit.

faiffdfi, lat. kaftUf zwei'
|

knhna, genit. kolmèn, prolat. kolmdro, 'drei'

I

furo, iness. turow. plur. hfriV, 'schwein'
|
Snjär 'haar'

|

Sepr

'maus'
I

-pitjäMms 'verschütten
1

, 1. pere. praes. päjärdan
(
êirâ, gen.

rf/r-wi, 'alt".

Eine vorriickung des accents wird in folgendem falle beobachtet:

2. Wenn der vocal der ersten silbe ein u oder i, resp. à oder

* (aus w, » entstanden, s. § 82) ist, und weiter im worte eine silbe

mit einem ursprünglichen a oder einem aus a palatalisirten ä folgt, so

ruht der accent im inPsen. stets, im m Sei. falls der weite vocal dem

inlaut angehört, auf der letzteren. Die betonung ist deswegen in

flexions- und derivationsformen oft eine andere, als in der Stamm-

form. Z. b. mPsen. ttmda' m Sei. tunda 'frfihling' ; in beiden muud-

arten: best, form tunda'ê, iness. tunda'sa
|
raPsen. Hryar m Sei.

Mrga 'hals'; in beiden mundarten : plur. Hrya't, prolat. làrfja'va
j

raPsen. Sijfr m Sei. $!jä 'silber'
;
(in beiden mundarten) plural, sija' f.

iness. éija'sfi, genit. inPsen. êijir-A m Sel. ûijivnn
\
mPsen. m Sel.

îh'ja'ks 'fussboden'
|
mPsen. ôrdœs mSel. nidas 'kot'

|
ni P s en. kum-

bwra, m Sel. (ausnahmsweise mit dem accent nicht auf der nächsten,

sondern der zweitnächsten weitvocalischen silbe) Hrmara'v 'klette'
|

uiordM. iura 'schwein', genit. turan, lurêmi, iness. turêsa « *-.sV);
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(lemin. ml* s o n. tuvdiuï îuSol. tuvänä, plur. (in hoidon mundarten)

tuidnu't
[
m or(IM. piza 'nest', best, form puèé; prolat. inPisen. pi-

dca' m S el. pkdva, mit dem poss.-suffix der l. pers. sing, in beiden

mundarten pUèva-n |
mord M. kulu 'asche'; demin. niPsen. ktdunä'

niSel. kuluna, iness. in beiden mundarten kuhina:$a |
mordM. kiza

'sommer, m Pis en. fcizànda' m S el. kizènda 'im sommer', plur. v. der

deniinutivtbrm in beiden mundarten HUôAa't
|
mordM. hilèrns 'ster-

ben
1

kulùnta (= e Mar. kutomo) 'um zu sterben' kuli 'er stirbt' kuldn

'ich starb'; aber kula'n "ich. sterbe' kuldta'rna 'wir sterben', mPson.

kulâma' mScl. kuldmu {— e Mar. kuluma) 'man muss sterben'
|

mordM. tijms 'machen' fiji 'er macht' tijothä (— eMar. ttjemi) 'um

zu machen' ; aber tija't 'du machest' ti%€a'ma (ftët'a'ma) 'wir machen',

niPscn. ftjjma' m Sei. fijoma (= eMar. fcjima) 'man muss machen'

I

mordM. kulhdiidsms 'gehorchen' kulhdndêma (= eMar. kulconomo)

'um zu gehorchen'; aber kulL(ùnda'n 'ich gehorche', m Pis en. kulhùn-

liùma' mSel. kulLiôndàma (= eMar. kulcunuma) 'man muss gohorchon'

I
mordM. ifjdüins 'trunken werden', irodùthà (— eMar. iredcthe)

'um trunken zu werden'; aber ifodwn 'ich werde trunken', mPson.

ifjdbmar m Sei. ifodjma eMar. iridima) 'man muss trunken

werdon'.

3. In einigen fällen wird jedoch unregelmässig der accent auch

auf einer engvocalischen silbe angetroffen, die nicht die erste im wort»!

ist oder ursprünglich es nicht war, wie aus der consonantenverbin-

dung im an laut, bisweilen auch aus mundartlichen nebenformen her-

vorgeht; das resp. schwinden des vocals der ersten silbe steht oifen-

bar mit der vorriicknug des accentes im Zusammenhang: ftaldu, fft,

kst(, ksi, kèni, Ufir, kHiih, pêi, pêKiz)ms, stir, êfiqkst (vgl. inbezug

auf diese Wörter das verzeichuiss § 48); m Sei. icki'zä 'ferne mPs en.

iöfozä mGorod. victozä.

4. Ist der vocal der ersten silbe ein anderer als « (d), i (a), so

ist der accent nur in einzelnen äusserst seltenen ausuahmsfällcn in

irgend einer mokseha-mundart auf die folgende silbe gerückt, wahrend

die iu*spriingliche accentuation anderswo noch bewahrt ist: mPsen.

afo'kS 'hahn' mSel. afaks*) (vgl. mord, ata- 'männchen (v. tieren)';

*) Auffallend iät iu diesem wortc mich der vocal Wechsel.
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dagegen auch im mPsen. avakè 'junge henne', (vgl. mord, ava 'Weib-

chen')
J
m Sei. kafta'St Zwillinge' mPsen. kaftaêt.

5. Den in mom. 1 und 2 angegebenen accentgesetzen haben

sich die aus dem türkischen hinübergenomraenen Wörter vollkommen

angepaast*) z. b. mordM. aîaëa 'pferd'
|
kaba 'augenlid'

|
kaWzgan

'habicht'
|
sakal 'bart'

|
ajgâr 'hengst'

|
anàk 'fertig'

|
Icarèè- 'entge-

gen'
I
pakêâ (plur. pakêat) 'fehl'

|
èajtan 'ein böser geist

1

|
èa%âr

'stadt(?)'
I

ietaza 'wage'
| êeUr 'gut, hübsch'

|
imsè 'frucht'

|
c'iM

'pfeife'
I
oka 'posament'

| oram 'gemeindevereammlung'
|
konak 'gast'

I
soför 'blind'

| uéds 'billig'
| uëkàr 'hosenschnur' (alle diese Wörter

haben im mordM. den accent auf der ersten silbe); dagegen (mit

dem accent auf der zweiten silbe, im m Sei. mit der in mom. 2 er-

wähnten beschrankung): kuja'r 'gurke'
| kuda' 'brautwcrber'

|
kurkar

'truthenne'
|
kujä* (plur. kuja't) 'fett'

|
tugarn 'jüngerer bruder' | tuè-

marn 'zauberer'
| suzma; 'quark'.

6. Die grosse mehrzahl der russischen lehnwörter wird dage-

gen im mordM., wie in der Originalsprache betont. Jedoch sind auch

die falle nicht selten, wo das mokschanische eine von dem russischen

verschiedene accentuirung aufweist und zwar gemäss denselben nor-

men, welche für die einheimischen Wörter geltend sind; bisweilen

wird die russ. betonung in einer mundart beibehalten, während sie

in einer anderen den genuinen accentgesetzen gewichen ist.

1) Wörter, die im russischen den accent auf der 2. oder 3. silbe

haben, werden im mordM. auf der ersten silbe accentuirt, falls diese

einen anderen vocal als w, » enthält: mPsen. avân m Sei. otvn 'darre',

russ. OBÈwb
I

mPgen. arèèn (m Sel. arèïn) 'elle', russ. apmâin.
|

mordM. kabak 'schenke', russ. KaôâKT» | m Sel. karaê mPsen. karaêâ

'karausche', russ. Kapâcb | m Sel. koiïsa, plur. koïïsat, 'rad', russ. ko-

jecô
I
mordM. kapa 'schober', russ. Konâ |

mordM. katada 'Weih-

nachtsabend', russ. Kojuuà
I

mordM. kapsta 'kohl', russ. nanycTa
|

mPsen. kaéak (mAIk. kaéa'k) 'tttrpfosten', russ. kochkt» |
mPsen.

Mata m Sel. kabta 'beutel', russ. KajiHTà
|
mPsen. kattä 'lederner

fausthand8chuh' russ. roifflna |
mPsen. kohmabé 'ernährer, mss. Kop-

*) Inbezug auf dio türkiseben accentvcrhältnisse, besondere diejeuigon

der Wolga-diatecte, ans welchen die grosse mehrzahl der türkiseben lehnwörter

ira mordrinisclicn stammt, siehe Baulokp Phouetik cap. Vit.
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MH.ieuT.
I

m S el. kopàt 'ein krummer iiieissel, zum aushöhlender tröge

u. dgl. gebraucht', russ. KonÜJix | mPscn. korbdn (mSel. garbwn)

'buckeliger', russ. ropÖym»
|
mPscn. koéfar 'holzhaufen', russ. Kocrëpr»

j
mPsen. kofi*öaga 'irdener topf, russ. Kopiâra

|
m Sel. goêfrthd

(mPscn. kaètvnoé) 'mitgebrachtes geschenk eines gastes', russ. roc-

THHeu.1»
I
mordM. koékarga 'ofenkrücke', rass. Bonepra |

m Sel. kohöä

'ring', russ. KOJimö |
m Sel. koéaddk 'hakenpfrieme', russ. koicamki»

\

mordM. nedäCä, nedtä 'woche', russ. uejr&Jifl |
mordM. neb dt "rekrut',

mss.dial. HeKpyn. |
m Sei. okdlää (mPsen. kottä m Àlk. ago'téà)

'dorftor', russ. OKÖJnma | mordM. orta, vorata 'tor', russ. BopoTä,

BopoTa
I

mPsen. pajar 'herr, russ. 6onp- |
mPsen. postuf, postu

'hirt', russ. nacT^XT»
|
inPsen. parazna 'furche', russ. ôoposflâ, dial.

6opo3HÂ
I
mPsen. potalak 'das innere dach', russ. hotojiôkt.

|
m Sel.

borax 'schwelle', russ. nopön.
|
mPsen. komastaj 'hermelin' russ.

ropHoeräö
|
mPsen. polana mSel. polna 'holzscheit', russ. nwEHO

|

m Sei. botasat (inPsen. palarsat) 'geländer', russ. 6aAACLi | mSel.

braCtna AhlqM. bratnä (mPsen. prati'na) 'holzkrug', russ. ôpaTHHa

I

mPsen. potkav 'hufeisen', russ. noARÖBa
|
mPsen. radnä 'ver-

wandter', russ. poAHfl
I
mPsen. rasa 'tau', russ. poeâ

|
mPsen. sarä

mSel. zarä 'röte', russ. aapa
|
raPsen. êethjà 'familie', russ. ceithfl

\

mPsen. étena 'wand', russ. crtoâ |
mSel. stokan (mPsen. staka'n)

'trinkglas', russ. CT3Kam> |
mordM. tabak 'tabak', russ. Ta6âKT>

j

mPsen. fergên 'Rallus crex
1

, nisß. neprjwb
j
mPsen. toska 'brett',

russ. AOCKÂ
I
m Sei. dolata mPsen. tolata 'meissel', russ. aojiotö

|

m Sel. dobdöä (mPsen. tabu'éà) 'beute', russ. Aoöuia
|
mPsen. torga&a

'kramer', russ. ToprânjT>
|
mSel. écCvàf 'donnerstag', russ. H&tBèpn

\

mPsen. öerpala 'schöpfgelte', russ. qepnâoio |
mPsen. cagalav 'grosser

pfriem', russ. JKerlio
|
mPsen. vedra eimer (ein mass)', mss. Beapö

I
mPsen. iedarka 'wassereimer', russ. Beflépiea |

mPsen. vorazjä

'kluge frau', russ. BopojKeÄ.

Obwohl nun im russischen bisweilen in gewissen formen eine

Zurückziehung des accentes auf die anfangssilbe stattfindet, ausserdem

diabetische Schwankungen vorhanden sind, so ist doch gewiss in den

allermeisten fallen die abweichende accentuirung des mokschanischen

aus den einheimischen accentgesetzen zn erklären. Besonders sind

diejenigen falle hervorzuheben, wo das mokschanisehc eine erste silbe
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acecntuirt, deren a, resp. o, in dorn russischen dialecte, aus welchem

das hetr. wort stammt, eben infolge der accentlosigkeit aus älterem

(in der orthographie der russ. litteratursprache bewahrtem) o, resp. a

entstanden ist. Vgl. Kojocob, 063op s. 54 ff. 62 ff. 135 ff. Co6o-

jescKitt, .IeKaiu s. 68 ff.

2) Wörter, in denen im russischen eine den vocal h oder einen

i-laut enthaltende erste silbe accentträgerin ist, und wo dieser weiter im

worte eine weitvocalische silbe folgt, werden im mokschanischen oft

auf der letzteren accentuirt: inP s en. karsa' 'ratte\ russ. Kphica
|

kuklw 'pnpp^'? russ. KyKJia
|

piva' 'hier', russ. nrtßo
|
suka' 'hündin',

niss. cyica
[
ècukar 'hecht

1

,
russ. mj'Ka

|
titcü' (neben iura) 'wölke',

russ. Tyia
|
ttCcä' 'strasse', russ. ^Jtima.

§ 97. Mit dem mokschanischen stimmt eKazl. in derbetonung

hauptsächlich überein, nur dass hier unregelmässige vorrückung des

accentes auf eine engvocalische silbe etwas öfter vorkommt, siehe die

beispiele s. 95. Die § 96 mom. 2 aufgestellte accentregel gilt im

eKazl., wie im mPsen., unabhängig davon, ob der weite vocal dem

in- oder auslaut angehört z. b. eKazl. ufvcr 'Schwiegertochter
1

,
plur.

urvart
\
tuéar 'wölke', gen. tuöä'n, russ. Tyna; woraus mit Wahrschein-

lichkeit erschlossen werden kann, dass die Zurückziehung des accents,

die im letzteren falle im m Sei. beobachtet wird, eine secundäro ist.

§ 98. Auch in denjenigen ersa-dialecten, in denen der accent

von mir unbezeichnet gelassen worden ist, wird ab- oder ausfall des

vocals der ersten silbe beobachtet (teilweise scheint ein solcher schon

der gemeinmordvinisehen zeit anzugehören), und man kann wohl nicht

umhin, ihn mit der accentlosigkeit der betr. silbe in Zusammenhang

zu setzen. Aus den Zusammenstellungen in cap. V1IT sehen wir,

dass in den meisten dieser falle eine weitvocalische, ausnahms-

weise jedoch auch eine engvocalische silbe folgte, während der ur-

sprüngliche vocal der ersten silbe, wie schon § 93 hervorgehoben

wurde, in allen erweisbaren fällen ein enger war*). Erwägen wir

*) Auch die form, in welcher einige ruwische lobnwörtcr in den betr.

diulectcu crediciucn, ist geeignet auf die ersanischeu acccntverlmlttiisse eini-
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noch, dnss die behandlung des vocalismus in der ersten silbe und

ausserhalb derselben in allen mordvinischen mundarten in der regel

eine ganz verschiedene ist, so gewinnt die annähme einen hohen

grad von Wahrscheinlichkeit, dass die accentverhiiltnisse im gemein-

raordvinischen dieselben waren, wie jetzt im mPsen.

ges liebt zu werfen: mordE. (wio auch tuordM.) küpstü 'kohl', nws. KAIiyCTS

I
nedta 'woche', russ. HeA^JH

I
htMa Wblbrci', rusa. KHCéjlb ! arna

darre', russ. OBHHl»
|
rukül'öa 'fnustbandsebub', ms*». pyKSBHIia.
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Anhang.

Einige bemerkungen über die formen der possessiv-

sufflxe.

In der ersten lieferung seiner r Ugrischen Sprachstudien" hatBu-

DENZ in einigen formen der possessivsuffixe im mordvinischen das Vor-

handensein eines bildungselementes n nachgewiesen, dem er mit recht

einen demonstrativ pluralischen sinn zuschreibt*). Die scharfsinnige

Untersuchung von Budenz leidet aber an einem grundirrtum, welcher

das erfindungsvermögen des Verfassers auf manche harte probe ge-

stellt hat : das in frage stehende n hat ursprünglich die pluralitat des

besessenen (der besessenen gegenstände) bezeichnet, nicht, wie Bu-

denz annimmt, die pluralitat der besitzen

Unzweifelhaft hat es in allen personen, sowohl im singularis als

pluralis, ursprilnglich zwei formen gegeben: eine das bare possessiv-

sufftx enthaltend: sing. 1. m 2. t 3. sV; plur. 1. m8k 2. Wh 3. sVk\

und eine andere, in der zur bezeichnung der pluralitat des besessenen

letzterem ein n vorgesetzt war. In der bewahrung dieser ursprunglichen

Verschiedenheit gehen die jetzigen mundarten sehr auseinander. Nir-

gends erscheint sie mehr vollständig durchgeführt, aber andererseits

giebt es auch keine mundart, die sie nicht in irgend einer person —
mit eingetretenen lautlichen Veränderungen — festhielte. Bald hat

die pluralische form die singularische verdrängt, bald umgekehrt, und

*) vgl. Winkler, Das Uralaltaische und seine puippen. 1. n. 2. liefc-

rnng, 8 123— 138. Setälä, Äännehistoria s. f)6, 386.
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zwar kommt beides iu derselben niundnrt iu verschiedenen perso-

nen vor.

Unten stehende tabello giebt einen Überblick Über die betr. for-

men im ersani8chen.

Singul.

j 'mein söhn'
1. pers.

I
ime jne söhne'

2. pers

l'gei
3- P«-'.

\
,M|

I
Mein söhn'

I
'deine Böhne'

sein söhn'

seine söhne
1

('

1.. pers. <
,

2. pers.

I

,

Plural.

'unser söhn'

unsere söhne'

'euer söhn'

eure söhne'

ihr söhn'

3. pers

i:

e J eg.

éora-m

éora-n

éora-t

éora-nt

éora-zo

éora-nzo

éora-molc

éora-nolc

éora-rjk

éora-tne *)

é ora- S **)

eKazl.

éora-m

éora-n

éora-t

éora-t

éora-za

éora-n.

a

éora-mik

éora-nfk

cora-qk

>'-ora-tjk

ora-st

ihre söhue'

od. éora-st,

éora-st \âora-st

e Mar.

éora-m

éora-m

éora-t

éora-t

éora-zo

éora-nzo

éora-nok

éora-nok

éora-tjk

éora-tjk

éora-st

éora-st

eKal.

éora-m

éora-m

éora-t

éora-t

éora-za

éora-nza

éora-muk

éora-muk

éora-tjk

cora-yk

rora-st

\rora-st

Im mokschanischen ist die betr. formausgleichung woit fort-

geschritten. In der dritten person singularis ist jedoch in allen mokschn-

mundarten die ursprüngliche Verschiedenheit bewahrt: ava-ts 'sein

weib'
f ava-nza (ava-nzfoi) 'seine weiber'; im AhlqM. auch in der

zweiten: avat-sä (— avaf-êa) Mein weib', avctfnä {— avatt-üä) Meine

weiber', ans *ava-n-t-iiä (vgl. § 36.i).

Später aber hat das mokschanische es teilweise wieder zu einer

Unterscheidung der Singularität uud plnraütät des besessenen gebracht

*) die gewöhnliche bestimmte pluralform ohne posscssivBufBx.

**) die gewöhnliche bestimmte eingularform ohne possossivsuffix.
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und zwar durch abermaliges anfügen demonstrativischer pronominal-

elemente (sogar in der dritten pers. sing., im AhlqM. auch in der zwei-

ten*), obgleich hier die ursprüngliche formverschiedenheit nicht ver-

wischt worden war). Diese neue determinirung weicht darin von der

früheren ab, dass dabei nicht nur die pluralität, sondern auch die Singu-

larität des besessenen durch ein besonderes affix bezeichnet wird, und

dass die spräche in den verschiedenen personen sich verschiedener

demonstrativstamme bedient. In. der ersten und zweiten pers. sin-

gularis erscheint der pronominalstamm plur. n&: 1. ava-iä <
*ava-v-iä (vgl. § 55) 'mein weib', ava-nä < *ava-n-nä 'meine wei-

ber' 2. ava-f-i-ä < *ava-t-êâ 'dein weib, mPsen. mSel. ava-t-hä

<C*ava-t-M (AhlqM. ava-tt-fiä) 'deine weiber'; in der dritten person

dagegen der pronominalstamm W, plur. nbf: ava-t-s < *ava-t-s&

'sein weib' (das determinativum steht hier vor dem possessivsuffix) *),

ava-n-zà-n (neben ava-n-za) 'seine weiber'. In der dritten pers. plu-

ralis avas-na < *ava-st-na 'ihr weib' od. 'ihre weiber' hat wieder

ausgleichung stattgefunden: die die pluralitat des besessenen aus-

drückende form ist verallgemeinert worden.

In der ersten und zweiten pers. pluralis bieten etliche mokscha-

dialecte nur eine form ohne Unterscheidung der Singularität oder

pluralitat des besessenen: 1. mPsen. avandÜä od. (syncopirt) avaAJcä

Ah qM. avatiTcä RegM. avankä (NyK. V s. 129) 'unser weib' od.

'unsere weiber' 2. mPsen. avantfä, desgleichen Ah qM. avanfä

RegM. avanntä 'euer weib' od. 'eure weiber**). In diesen nicht

völlig durchsichtigen formen scheint der determinirende artikel, wie

in der 3. singularperson ava-t-s 'sein weib', dem possessivsuffix vor-

gesetzt worden zu sein, und zwar der vordervocalische (zu beachten

die palatale form des possessivsuffixes) : als grundform liesse sich für

die erste person *ava~n&-û%k aus * ava-â&-nbtlc, * ava-nS-nU-müh auf-

stellen, für die zweite: * ava-i\%-MC
f
aus * ava-ti&-n-tk, * ava-ns'-nv-tbfk.

In dem ablativ, inessiv, elativ, illativ, prolativ und caritiv dagegen

*) Vgl. Budenz Ugr. Sprachst. II's. 23.

**) Das» in dem auslautenden ä (<C&) dieser formen da« dcmonstrativ-

pronomen C, das in einigen adverben, wio e-sa Mort1

, C-sta 'dann', vorkommt,

enthalten »ei, wie Budenz Ugr. Sprachst. II s. 24 f. annimmt, scheint mir we-

nig wahrscheinlich.
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erscheinen nichtpalatale formen z. b. 1. ava-sä-näk, avasd-ijk 'in

unserem weibe' od. 'in unseren weibern' 2. ava-sà-nênt, ava-s&-nnt

'in eurem weibe' o<L 'in euren weibern'. In der ersten person liegt

darin nichts befremdendes, denn hier kann in den betr. casusformen

der dem mokschanischen eigene determinirende artikel nicht nach-

gewiesen werden, vgl. avasna 'ihr weib' od. 'ihre weiber', aus *ava-

st-na, ines8. ohne artikel ava-s^-si *) ; aber merkwürdigerweise sind

in der zweiten person beide hier vorliegende demonstrativstämme

nichtpalatal, obgleich man doch neben dem gemeinmordvinischen,

auch im ersanischen vorhandenen nichtpalatalen coaffix n den neuen

8pecifisch mokachanischen, in der zweiten person sonst stets palatalen,

determinirenden artikel voraussetzen möchte.

Andere mokscha-dialecte haben der Singularität des besessenen

in der 1. und 2. pers. pluralis durch neubildung ausdruck geschaffen :

1. m Sel. ava-ndêk 'unser weib' (ava-tidM 'unsere weiber') m Alk.

ava-no&M 'unser weib' {ava-ndkä 'unsere weiber') 2. m Sel. ava-mfdèt

'euer weib' (avann-fä 'eure weiber') m Alk. ava-ndéfâ 'euer weib'

(avann-fä 'eure weiber'); sie sind jedoeh noch nur im genitiv und

dativ im gebrauch. Die formen sind schwer näher zu analysiren: so

viel ist klar, daas in ihnen der singulariscbe demonstr. pronominal-

stumm ê& enthalten ist.

Büdenz hat den nachweis geliefert, dass das coaffix n aus der

finnisch-ugrischen zeit stammt. Es scheint mir wahrscheinlich, dass

seine function von anfang an dieselbe war, wie ich sie fur das niord-

vinische festgestellt habe: die pluralität des besessenen auszudrücken.

Dafür zeugt am klarsten das vogulische: Samern 'mein auge', Sama-

nem 'meine äugen'; Samov 'unser auge', Samenov 'unsere äugen'; sa-

man 'euer auge', Samenan 'eure äugen' **). Die nähere erörterung

der frage bleibt künftigen Untersuchungen vorbehalten.

*) dagegen die genitivform, wie es scheint, mit zweifachem hintervoca-

lischem artikel ava-S-nèn : in dem auslautenden -n steckt nicht das genitiv-

suffix allein, welches überall mouillirt lautet, sondern neben ihm ein nochma-

liger artikel, vgl. ava-m^-n 'seine weiber (genit).

**) Hunfalvy A Kondai Vogul nyelv (NyK IX.i s. 48 f.).

——
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Vorwort.

Durch eine Unterstützung des Kanzleramts der Universität und

der Finnisch-ugrischen Gesellschaft war mir in den jähren 1898

—

1902 gelegenheit gegeben mich mit der spräche des am weitesten

im osten ansässigen Volkes finnischen Stammes, der ostjaken, in

ihren weiten Wohngebieten am Ob und Irtj*sch bekannt zu machen.

Keine grosse zahl von seelen umfasst dieses von dem ertrage der

jagd und fischerei lebende volk, nur auf ca. 18,000 köpfe beläuft es

sich, aber die Ungeheuern entfernungen und die sehr undichte be-

Siedlung haben der eutwicklung und differeuzieruug dialektischer

unterschiede bis zu dem grade Vorschub geleistet, dass fast jedes

dorf in seiner spräche eigentümlichkeiten, etwas von der redeweise

eines anderen dorfes abweichendes darbietet. Diese Sachlage zwingt

den forscher sich an einer grösseren anzahl von orten aufzuhalten,

um es ein auch nur annähernd richtiges gesamtbild von dem

ganzen bau der spräche und ihren mittein zu gewinnen. Noch ein

anderer faktor wirkt hemmend auf den schnelleren fortgang der

arbeit. Die lebensweise der ostjaken, ihr äusseres und inneres leben

weichen so stark von dem unsrigen ab, dass man lange unter ihnen

leben muss, ehe man sich gewöhnt ihr leben zu verstehen, die dinge

von ihren gesichtspunkten zu betrachten und zu beurteilen, ein fak-

tor, der von sehr bedeutendem gewicht ist, wenn man tiefer in den

schätz der spräche eindringen will.

Auf das während dieser meiner vierjährigen reise gesammelte

material gründet sich die vorliegende Untersuchung „Über den

vokalisinus der ersten silbe". Dass ich diesen teil der lautlehre

zuerst in angriff genommen habe, beruht darauf, dass uns gerade
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über den vokalismus des ostjakischen die dürftigsten angaben zu

geböte gestanden haben, ein umstand, aus dem sich die oft ganz

unglaublichen etymologien und Zusammenstellungen erklären, die

manche forscher aufgestellt haben. Anderseits bin ich überzeugt,

dass der reiche vokalismus das ostjakischen mit seinen vokalgruppen

und vokalwechselu — durch den offenbar ganz ähnlichen vokalismus

des wogulischen uuterstützt und ergänzt — nicht nur eine beson-

dere bedeutung für die erkenntnis der lautentwicklung der ugrischen

sondern überhaupt aller finuisch- ugrischen sprachen besitzt.

Der eben erwähnte umstand sowie die absieht forschem, wel-

che umfassendere gebiete behaudeln, eine möglichst grosse ausbeute

zu verschaffet], haben in gewissem masse auch die form der darstel-

lung beeinflusse Ich habe nämlich eben deshalb mein thema in

grösserer breite dargestellt, indem ich auch da beispiele in grösserer

menge heranzog, wo die blosse nüchterne erklärung genügt hätte

die betreffende frage ins rechte licht zu setzen.

Obwohl sich die anordnung des Stoffes aus dem werk selbst

ergeben dürfte, will ich hier über dieselbe doch noch folgendes be-

merken. Als „grunddialekt", dessen laute für die hauptgruppierung

ausschlaggebend gewesen sind, habe ich den oberdemjanischen (DN.)

gewählt, da die südlichen dialekte hinsichts ihres vokalismus gewis-

sermaßen zwischen den nördlichen und südlichen stehen und ich

gerade aus diesem südlichen dialekt die vollständigste wörtersamm-

lung besessen habe. Die auf die darstellung einwirkenden aufge-

nommenen beispiele, die im DN. nicht vorkommen, habe ich mit

einem Sternchen * bezeichnet und in die DN. gruppe placiert, in

die sie wegen des im DN., nach massgabe der übrigen dialekte

anzunehmenden vokals der ersten silbe gehören würden. Diese

hauptgruppen habe ich dann des leichteren Überblicks halber nach den

eutsprechungen im tremjuganischen (Trj.) in Unterabteilungen geteilt

— wobei die nicht im Trj. vorkommenden beispiele zu abteiluugen

zusammengefasst an das ende der gruppe gestellt wurden — und die

in diese Unterabteilungen gehörenden einzelnen gruppen von eutspre-

chungen zu besonderen artikeln vereinigt. Aus praktischen gründen

habe ich mir von dieser anordnung hin und wieder eine abweichung

erlaubt, doch habe ich dabei gewöhnlich auf dieselbe aufmerksam
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gemacht. — Aus den wortartikelu habe ich dann die „zufälligen
44

Vokalentsprechungen schon im I. kapitel auszuscheiden und zu erklä-

ren versucht, dagegen erfolgt die detailliertere erklärung der „regel-

mässigen" binnendialektischen (wechsel-) und der interdialektischen

Verhältnisse im III. kapitel, da dieselben hierfür eine nähere dar-

stellung der paradigmatischeu Vokalwechsel in den östlichen dialek-

ten erforderten.

Lehnwörter mit „regelmassigem
44 vokalismus habe ich eine

grosse menge aufgenommen, obwohl ihnen gegenüber dem einheimi-

schen material nur eine Stellung zweiten ranges zukommt. Als solche

habe ich natürlich nicht die alten arischen entlehnungen heranziehen

könuen, deren einWanderung in die finnischen sprachen erfolgt sein

muss, bevor das ostjakische als besondere spräche auftrat.

Meine darstellung fusst fast ausschliesslich auf ostjakischem

material, das ich selbst gesammelt habe. Abgesehen von Paasonen's

Publikationen begegnet uns in den gedruckten quellen das ostjaki-

sche, was besouders den vokalismus angeht, in einer so verworreuen

lautgestalt, dass sich darauf nichts gründen lässt. Dies gilt sowohl

von der vokalqualität als auch vor allem von der vokalquantität.

Ich habe jenes material daher fast ganz ausgeschlossen und nur,

gewöhnlich in fussnoten, auf die lautliche gestalt mancher von mir

beigebrachten beispiele in den Veröffentlichungen frtlherer forscher

hingewiesen, und zwar besonders dann, wenn nach meiner auffassung

die von ihnen angeführte, von meinen aufzeichnungen abweichende

form möglicherweise irgendwie der Wirklichkeit entsprechen konnte.

Die aufnähme des fortgelassenen älteren materials hätte die dar-

stellung nur erschwert und noch verwickelter gemacht, ohne die

resultate im geringsten beeinflussen zu können. — Eine ausgiebigere

berücksichtigung der vokalVerhältnisse des wogulischen hätte ohne

zweifei über manchen punkt licht verbreitet und — davon bin ich

überzeugt — den in erster Unie aus dem ostjakischen material ge-

wonnenen resultaten eine weitere stütze gegebeu
;
jedoch lässt leider

die wogulische Wörterbuchliteratur in der bezeichnung viel zu wün-

schen übrig, besonders was die trennung der verschiedenen vokal-

gruppen und die quantität anbelangt.
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Indem ich diesen meinen versuch der Öffentlichkeit übergebe,

ist es mir eine liebe pflicht der Direktion der Finnisch-ugrischen

Gesellschaft und ihren einzelnen mitgliedern sowie anderen freunden

unserer
' forschung für das wohlwollen, das sie gegenüber meinen

bestrebungen bezeugt, und für die hülfe, die sie mir haben ange-

deihen lassen, meinen ergebensten dank auszusprechen. Besonderen

dank schulde ich herrn professor E. N. Setälä, der mich vou anfang

an mit rat und tat unterstützt und angeleitet hat, wie auch herrn

professor Kaarle Kbohn für das interesse, mit dem er meinen

arbeiten gefolgt ist, und für die mühe, die er sich um die beseiti-

gung mancher hemmnisse in meiner arbeit gemacht hat. Hoch-

achtungsvoll danke ich herru dr. Gustav Schmidt für seine sorge

um das deutschsprachige gewand meines buches.

Meinem setzer, herrn O. A. Nyman, gestattete ich mir meine

anerkennung für die geduld auszudrücken, mit der er seine oft

bedeutende Schwierigkeiten darbietende arbeit vollzogen hat.

Helsingfors den 4. december.

Der Verfasser.
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Zur transskription der ostjakischen laute.

In der folgenden darstellung des ostjakischen vokalismus bin

ich so weit als möglich der in FUF. I. p. 32 ft", von Setälä vorge-

schlagenen transskriptionsweise gefolgt. Dieses zeichetimaterial reicht

jedoch allein nicht hiu den lautbestand des ostjakischen zu veran-

schaulichen; teils bin ich auch gezwungen gewesen, wie aus dem

nachfolgenden hervorgeht, einigen zeichen von der vorgeschlagenen

Schreibweise etwas abweichende werte zu geben. 1

Die vokale.

Von vokalen giebt es im ostjakischen drei gruppen, welche

sich ziemlich scharf von einander unterscheiden:

1) Die sch wachgeschnittenen vokale („vokale mit schwach-

geschnittenem silbenaccent"), welche in dem nachfolgenden mit dem

quantitätszeichen " oder 'über und * nach dem vokalzeichen ge-

schrieben werden, ausser im Ni., wo die kürzeste stufe ohne * be-

zeichnet worden ist, weil sie einem kurzen starkgeschnittenen

vokallaut z. b. im tinuischen sehr ähnelt.

2) Die leichtreduzierten vokale (Paasonen: vokale mit

starkgeschnittenem accent) werden mit
w

über dem vokalzeichen

geschrieben. Das
A
unter einem solchen zeichen bedeutet eine höhere

1 Vgl. zu dem folgenden: Paasonen, JSFOu. XXI.5 p. 12, 13;

Türk.O. p. 83 ff.
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zungenstellung. Die leichtreduzierten vokale sind, freilich in ver-

schiedenem grad in den verschiedenen dialekten, geschlossener

als die ihnen am nächsten entsprechenden schwachgeschnittenen

vokale. — Bei den leichtreduzierten vokalen ist die zungenartikula-

tion sehr energisch, und in betreffs der lippenstellung muss hervor-

gehoben werden, dass Kond. a sehr schwach labialisiert, Ni $ mit

zurückgezogenen lippen (uud zunge) artikuliert werden. — Zu den

leichtreduzierten will ich noch v, v und ô rechnen, obwohl die

reduzieruug bei ihnen
s
grösser ist als z. b. bei «; diese Zusammen-

stellung wird auch durch das ausschliessliche vorkommen dieser laute

in der ersten silbe gerechtfertigt.

3) Die starkreduzierten (gleit-, unvollkommenen) vokale,

von welchen >inige in der ersten silbe der Wörter in ihrer lexikali-

schen form nie vorkommeu.

Ganz sporadisch treten im ostjakischeu kurze (nichtredu-

zierte) starkgeschnittene vokale (vokale mit starkgeschnittenem

silbenaccent) auf, welche den leichtreduzierten vokalen sehr ähnelu

(der unterschied besteht vorzugsweise in ihrem öffnuugsgrad). Ich

habe sie im nachfolgenden nur mit einfachen vokalzeichen be-

zeichnet; obgleich dadurch im Ni. in einigen fällen eine Verwechs-

lung der kurzen schwachgeschnittenen und der starkgeschnittenen

vokale zustande kommt, hat dieser umstand doch nicht viel zu

bedeuten, weil die fälle mit starkgeschnittenem vokal ganz be-

stimmt sind (siehe unten p. 229 ff.). In den übrigen dialekten sind

alle ohne länge-(bezw. reduzierungs-)zeichen geschriebenen vokale,

ausser in den mit i auslautenden diphthongen, starkgeschnitten, und

als solche treten meistens die geschlossenen q, u, ^, i auf.

Die verschiedenen vokallaute sind von mir folgendermassen

bezeichnet worden:

a ein hinterer a-laut, der in der ersten silbe etwas weiter

hinten als das fl. a artikuliert wird. Die Zurückziehung der

zunge bei diesem laute ist im O. Mj. am grössteu, obwohl ich

aus mange) an nötigen typen diesen Varianten unbezeichnet

gelassen habe.

â ein wenig labialisierter, sehr weit hinten artikulierter (= Mj.) a-laut.
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n a-laute von verschiedenem palatalitätsgrade. Nach k (ij) ist. in

ä J den südlichen dialekten à weniger palatalisiert als iu den übri-

gen Stellungen, und im I)N. DT. ist die ausspräche im absolu-

ten auslant, bisweilen auch im absoluten aulaut schwankend

(à ~ <?)•

o etwas weiter hinten artikuliert als das fi. o.

'

|
offene o-laute, von deuen « mehr nach einem à hinneigt.

Q geschlossener o-laut.

ç geschlossener o-laut mit erhöhter und gewölbter roittelzunge.

o mittlerer (palatalisierter) o-laut.

o gleich dem vorhergehenden, aber geschlossener.

§ etwas mehr nach vorn als ç gebildeter o-laut mit zurückgezogenen

Uppen.

0 palatalisierter, offener o-laut.

f) palatalisierter geschlossener o-laut.

u etwas weiter hinteu als fi. u gebildet.

^ l mittlere (palatalisierte) u-laute; tu nähert sich ziemlich dem
m

' schwedischen vorderen u-laut.

û palatali8iertes u, weiter hinten artikuliert als fi. y.

ç seltener, in gewissen Stellungen auftretender hinterer e-laut, mit

zurückgezogenen lippen und zunge gebildet.

f hiuterer, offeuer e-laut mit gesenkter zunge (und gesenktem Unter-

kiefer) gebildet.

f etwas weiter hinten artikuliert als fi. hinteres e.

e gleich dem vorhergehenden, aber geschlossen (mit höherer, nicht

aber weiter nach vorn geschobener zungenstelluug).

e steht dem fi. hintereu e-laut ziemlich nahe.

e = vhg. aber geschlossen.

ç im allgemeinen gleich dem fi. vorderen e gebildet; iu einigen Stel-

lungen mit etwas mehr nach vorn geschobener zunge artikuliert. 1

1 Im III. kap. habe ich noch t als zeichen eines (anzunehmenden)

offenen und ê eines (anzunehmenden) vorderen geschlossenen e-lautes

gebraucht.
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/ hinterer Maut mit stark zurückgezogener und in seinein letzten teil

stark nach oben gewölbter zunge gebildet. In den dialekten

unweit des Surgut ist es ein wenig (nicht im gleichen masse in

allen dialekten) labialisiert, obwohl ich dafür hier kein beson-

deres zeichen gebraucht habe. (Den anzunehmenden entspre-

chenden urostjakischen vokal habe ich im III. kap. jedoch mit

*J bezeichnet.)

i etwas weiter hinten artikuliert als das nachfolgende.

i ziemlich gleich dem fi. hinteren i gebildet.

Die leichtred ii zier ten vokale, von deren artikulation (mit der-

jenigen der mit den entsprechenden zeichen bezeichneten schwachge-

schnittenen vokalen verglichen) schon oben gesprochen worden ist, sind :

ä, fj
% v, à. », p, <s ö, ö, o, Q, ifc, ï, l j.

Die starkreduzierten (gleit-, unvollkommen gebildeten) vo-

kale sind folgendermaßen bezeichnet worden:

d hinterer vokal, dessen klaugcharakter durch die resouatorische

Stellung der organe für die umgebenden (vorangehenden) laute

im gewissen masse beeinflusst wird.

*
\ mittlere laute.

I I

M , ,

.} ) vordere laute.

,1

|, 3, l die koalisierten Varianten der obigen.

3 offener laut (zwischen v und a), der nur in einigen bestimmten

Stellungen, gewöhnlich im absoluten aushilft auftritt. Streng

genommen hätte mau zwischen einer hinteren und einer vorde-

ren variante zu unterscheiden, welche beide ich in dem nach-

folgenden mit 3 geschrieben habe.

?

1

m * reduzierte t-, w-, tt- laute in konsonantischer funktion (halbvokale).

y ) In deu südlichen dialekten nähern sich w, g in intervokalischen

stellungeu einein bilabialen stimmhaften spirauten; im Trj. Sogoin
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ist "n ein in konsonantischer funktion stehender, dem (vokali-

schen) u sich mehr als y, nähernder laut.

Über yr uy , yx , %y siehe unten.

Die konsonanten.

X velarer (bezw. postpartaler) reibelaut mit starkem reibungsge-

räusch, besonders im auslaut. Im Kaz. wird der laut im abso-

luten anlaut (bisweilen auch sonst) mit klusilem Vorschlag

ausgesprochen, obwohl dies in dem folgenden unbezeichnet ge-

lassen ist.

r halbstimmhafte (bezw. stimmlose)
) , .

.

) Varianten des obigen.

y stimmhafte
(

X „postpartaler" (mediopalatalis posterior) reibelaut.

Y in Stellungen nach langen vokalen in den surgutschen dialekteu auf-

tretender (velarer bezw. „postpartaler") reibelaut mit sehr schwa-

chem, in einigen Stellungen kaum merkbarem reibungsge-

räusch.

£' velarer, aspirierter verschlusslaut.

<? entsprechende aspirierte stimmlose media (selten).

# entsprechender schwachstimmhafter laut (selten).

k
r

„postpartaler" (mediopalatalis posterior), leicht aspirierter ver-

schlusslaut der östlichen dialekte. — Im Ni. Kaz. habe ich mit

k' einen im absoluten auslaut vorkommenden mediopalatalen

schwach aspirierten k-laut bezeichnet.

k mediopalataler verschlusslaut der südl. und nördl. dialekte.

g dem k entsprechende stimmlose media.

g dem k entsprechender schwachstimmhafter verschlusslaut.

II
velarer (bezw. postpartaler) nasal.

rj mediopalataler, in den östlichen dialekten „postpartaler" (medio-

palatalis posterior) nasal.

"Xi »X> "fc usw. labialisierte entsprechungen der mit x usw. be-

zeichneten laute, deren lauteingaug (im verschiedenen masse iu
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den verschiedenen dialekten) sich einem kurzen «, w, also einem

selbständigen laute uähert. 1 Bemerke lijk\ in welchen

Verbindungen sowohl g, ^ als fc\ k* labialisiert sind.

yv tfr ij¥} j^y reduzierte u-, laute (halbvokale) mit velarem (bezw.

„postpartalem") reibungsgeräusch (= „stark vokalisierte j>, y").

i „dickes", „gutturales" 1, bei dessen artikulation die hinterzunge

nicht so hoch gehoben ist wie beim russ. j. Postdentale

zungenartikulation.

/ alveolares „helles" 1, im Demj. Kond. mit sehr konvexer vorder-

zunge gebildet.

/ postalveolares
}

j

l post-(inter)deutales f

a schwach stimmhafter (bezw. stimmloser) spirantischer 1-laut, mit

schwachem reibungsgeräusch, dessen geräuschbildende enge

zwischen der vorderzunge und den vorderen backenzahnwur-

zeln liegt.

a der entsprechende ganz stimmlose laut mit starkem reibungsge-

räusch.

4 stimmloses spirantisches 1, mit der geräuschbildenden enge zwi-

schen der hinterzunge und deu hinteren backeuzahnwurzeln.

l
4 mit klusilem Vorschlag.

m (m) labialer nasal.

V (?) postalveolarer

$ (?) alveolarer

n (.v) supradeutaler

9 (?) post-(inter)dentaler

p bilabialer stimmloser verschlusslaut.

B der entsprechende halbstimmhafte verscblusslaut.

b der entsprechende schwach stimmhafte verschlusslaut.

w bilabialer stimmloser spirant.

ß bilabialer halbstimmhafter spirant.

w bilabialer stimmhafter spirant.

dentaler nasal.

1 Einen labialisierten hinteren ^-laut begann ich mit Htj (ex

analogia mit nx \ zu bezeichnen und habe diese Schreibweise später

nicht verändern wollen, obwohl besser gewesen wäre.
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r postalveolarer
|

r alveolarer \ wenig gerollter r-laut.

r supradeutaler I

s postdentaler stimmloser spirant-

it die entsprechende balbstimmhafte spirant.

z der entsprechende schwach stimmhaft« laut.

ê I

palatal isierte (mouillierte) s-, flaute mit sehr konvexer vorder-

* zuuge gebildet.

.« postalveolarer stimmloser s-laut.

S die entsprechende halbstimmhafte laut (wegen mangels an

typen mit kursivschrift geschrieben).

4 mouillierter s-laut iu fremdwörteru (selten).

t postalveolarer dentaler verschlusslaut (vorzugsweise in der Ver-

bindung

p die entsprechende stimmlose media (vzw. iu pf).

f alveolarer

t supradentaler (duraler versHilnsslaii!..

t post-(inter)dentaler

'I
die den t, \ entsprechenden stimmlosen mediae.

Über die gebrauchten nebenzeichen mag hier noch folgen-

des bemerkt werden:

bezeichnet Ober dem vokalzeichen die leichte reduzierung. über

dem kousonautenzeichen (nur in einigen geminaten, wo es von-

nöten ist, dies besouders hervorzuheben) die kürze des betr.

lautes.

, starke Wölbung der zunge.

" über dem vokalzeichen labialisierung, unter dem konsonantzeichen

sonantische funktion des betr. lautes.

grössere als
,

• * die grös8te

unter einem vokalzeichen Offenheit des lautes. Inkonsequent habe

ich geschrieben, wo
m
(im anschluss an die anWendung dieses

Zeichens bei Sievers) das stimmlos werden des betr. lautes

I

palatalisierung des vokals.
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bezeichnet, wie auch bei 4, weil ich kein passenderes zeichen

für diesen zweck zur hand hatte,

palatalisierung (mouillierung) des konsonanten.

' nach klusilen die aspirierte ausspräche dieser laute; nach anderen

konsonanten, selten nach vokalen, die stimmlosigkeit des letz-

ten teils des betr. lautes; vor einem im absoluten anlaut ste-

henden vokal im Trj. den leisen gehauchten einsatz des betr.

vokals.

(
zeichen für die silbenscheide (nur in einigen fällen gebraucht).

, \ * quantitätszeicheti. Zum unterschied z. b. von # habe ich im

Trj. I geschrieben, obwohl auch ? (so auch h\ // usw.) gemi-

uata mit sehr kurzem vorderen teil ist.

', : nach dem sonan ten der silbe zeichen für den expiratorischen

accent. Der accent wird überhaupt nur dann bezeichnet, wenn

er nicht auf der ersten silbe liegt oder wenn die hervorhebung

der accentuirten silbe nötig ist.

Hinsichtlich der terminologie ist hier hervorzuheben, dass

ich im ersten teil von n ebenformen geredet, diese beneunung

später aber durch parallelform ersetzt habe.
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Abkürzungen.

DN.

DT.

Ko§.

Fil.

Ts.

Sav.

Sogom

Ts.

Bolts.

Kr.

Kam.

Kond.

Vj.

V.

VK.

Varl.

Likr.

Mj.

Trj.

Ni.

Kaz.

O.

dialekt tun Irtysch.

dialekt an der Konda.

oberdemjiinischer dialekt.

unterdemjanischer dialekt.

Koselevo-

Fili-

Tsingala-

Savodnija-

Sogom-

Täesnakovo-

BoltSarovo-

Krasnojarsk-

Kamin-

die dialekt« an der Konda (gesamtname).

Vasjugan- dialekt (aus dem kirchdorf).

Vach-dialekt (a. d. dorfe Pa?as).

Verhne-Kalymsk-
]

Vartovskoe- \ dialekt im surgutschen kreise.

Likrisovskoe- J

dialekt am Malyj Jugan
{

dialekt am Tremjugan \

Nizjara-

dialekt im beresovschen kreise.

im surgutschen kreise.

= Kazym-

= Obdorskischer

Die bezeichnungsweise der ostj. dialekte in den werken der

auderen forscher habe ich hier bei den zitaten beibehalten.
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JSFOu. = Journal de la Société Finno-ougrienne. Helsingfors.

FUF. = Finnisch-ugrische Forschungen. Helsingfors.

NvK. = Nyelvtudomânyi Kozlemények. Budapest.

Ethn[ogr.]. = Ethnographia. Budapest.

Ahlqv[ist] = Ueber die spräche der nord-ostjaken. Von August

Ahlqvist. I. Helsingfors 1880.

—„— , Kult. = Die kulturwörter der westfinnischen sprachen. Von

August Ahlqvist. Helsingfors 1875.

—„— , OU. = Ueber die kulturwörter der obisch-ugrischen sprachen.

Von Aug. Ahlqvist. (JSFOu. VIII.) Helsingfors 1890.

—„—
,
wog. = Wogulisches Wörterverzeichnis von August Ahlqvist.

Helsingissä 1891.

—„—
,
Wog. gr. = August Ahlqvist's wogulische sprachtexte nebst

entwurf einer wogulischen grammatik. Herausg. von Yrjö

Wichmann. Helsingissä 1894.

And[ebson], Wandl. = Waudlungen der aulautenden dentaleu spirans

im ostjakischen. Von Nikolai Anderson St. Petersbourg 1893.

Budenz, MUSz. = Magyar- ugor osszehasonlîtô szôtâr. Irta Budenz

Jozsep. Budapest 1873—1881.

C. od. Castr[én] = Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kur-

zem wörterverzeichniss von M. Alexander Castren. (In den

ineisten fällen nach der 2 aufl. von Anton Schiefner zitiert.)

St. Petersburg 1849, 1858.

—„—
,
samoj. - M. Alexander Castrén's Wörterverzeichnisse aus

den samojedischen sprachen. Bearbeitet von Anton Schief-

ner. St. Petersburg 1855.

Dal' = TojiKOBuft cjonaph »HBaro BejHKopyccicaro H3una. BjiaAB-

Mipa Aajia. C -UeTepßypn» 1880—1882.

Donner, Wb. = Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen

sprachen. Helsingfors 1874—1888.

Fischer = Wogulisches und kondisches wörter-register (in Schlö-

zer's Allgemeiner nordischer geschiente). Halle 1771.

Gen[etz], perm. = Ost- permische Sprachstudien von Arvid Genetz.

(JSFOu. XV.) Helsingfors 1897.

Gio[anov] = C.ioüapi. poccißcKO-TaTapcKill, roôpaiiHuîî Ioch<1>omt» riira-

iioBUMii. CaiiKTUivrepGypn. 1*04.
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Gomb[ocz], Türk. = Gombocz, Zoltan. A vogul nyelv idegen elemei

I. Török jovenényszôk a vogulban. (NyK. XXVIII. 2.) Buda-

pest 1898.

— „—, Ru88. = A vogul nyelv idegen elemei. II. Orosz jovevény

szôk a vogulban. (NyK. XXVIII. 4.) Budapest 1898.

— P6tl. = Pôtlas. (NyK. XXVIII. 4, p. 432 f.)

—„— , Adal. = Adalékok az obi-ugor uyelvek azôkészletének erede-

téhez. (NyK. XXXII. 2.) Budapest 1902.

Hunf[alvy] = Az éjszaki osztjak nyelv. Irta Hunpalvy PAl. Buda-

pest 1875.

Koenigspelt. Ein kleines Wörterverzeichnis von ihm im „UyTe-

mecTBie aKJueMHKa Hbrojuui Iocua)a ^ejimia bt» ßepesoßi b%

1740 roAy". C. UeTepßypn, 1865.

Kunos, Dschag. = éejjt Sulejman Efendi's Öagataj-osmanisches Wör-

terbuch. Bearbeitet von Ionaz Kunos. Budapest 1902.

Lytkin, syrj. = 3upHHCKo-pyceKiö cjonapb. In: 3up«HCKifi KpaH npn

eiiBCEonaxi iiepMCKHxi h 3upjiHCKin hsukt». CoiTaBHJii V. V.

JIutkbbi. CaiiKTneTepöypn. 1889.

Munk(Acsi]. AKE. = Ärja és kaukàzusi elemek a finn-magyar

nyelvekben. I. Irta MunkAcsi Bernât. Budapest 1901.

— „— wog. = wogulische wortzitate nach der Schreibweise M:s in

AKE. (wo nicht anders angegeben).

—„— , wotj. = Votjâk szôtâr (A votjâk nyelv szôtâra). Budapest

1890—1896.

—„— , Papai. siehe Papai.

Ostr[oumov] - CioBapi» TaTapcKO-pyccBiö H.OcTpoyMOBa. Ka3aiu. 1892.

Paas[onen], Türk.O. = Über die türkischen lehuwörfer im ostjaki-

schen von H. Paasonen. (FÜF. II. 2.) Helsingfors 1902.

—„— , FU. s-laute = Die finnisch-ugrischen s-laute von H. Paaso-

nen. I. Anlaut. Helsingfors 1903.

Pap[ai1 = Déli osztjâk szôjegyzék (aus dem nachlasse K. PApai's,

herausgegeben von BernAt Munkacsi. (NyK. XXVI.))

Patk[anov] = Irtisi-osztjâk szôjegyzék. Szerkesztette Patkanov

Szerafim. (NyK. XXX., XXXI.) Budapest 1902.

—„— , Irt. ostj = Die Irtysch-ostjaken und ihre volkspoesie von S.

Patkanov. I. II. St. Petersburg 1897, 1900.
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Radl[offJ = Versuch eines Wörterbuches der türk-dialekte von W.
Radlopf. I. II. St. Petersbourg 1893, 189t».

—„— , Phon. = Phonetik der nördlichen türksprachen. Von W.

Badloff. Leipzig 1882.

Reo[uly], samoj. = samojedische Wörter nach den aufzeichnungeu

Requly's in „Jurâk-szamojéd szôjegyzék" von J. Budenz. (NyK.

XXII.) Budapest 1891.

—»— i
wog. = wogulische Wörter ibidem.

Sz[ilasi], wog. = Vogul szôjegyzék. Szilasi Morioz. (NyK. XXV.)

Budapest 1895.

Wichm[ann], Zur gesch. = Zur geschiente des vokalismus der ersten

silbe im wotjakischen mit rücksicht auf das syrjänische. Von

Yrjö Wichmann. Helsingfors 1897.

—„— . Tschuv. = Die tschuwassischen lehnWörter in den pennischen

sprachen von Yrjö Wichmann. Helsingfors 1903.

—„—
,

syrj. = wortzitate nach Zur gesch., nach der Wotjakischen

Chrestomathie (Helsingfors 1901) und nach mündlicher mitteilung.

Wiedemann], syrj. = Syrjänisch- deutsches Wörterbuch von F. J.

Wiedemann. St. Petersburg 1880.

Da ich nicht alle tatarischen Wörterbücher zur hand hatte, bin

ich genötigt gewesen die tatarischen wortzitate nach der Schreibung

Paasonen's in Tttrk.O. anzuführen. Darum habe ich auch Paas.

nach allen an den betr. stellen vorkommenden Zusammenstellungen

gesetzt, einerlei ob er oder ein anderer forscher der Urheber der

genannten Zusammenstellung ist. Nach Paasonen sind auch die

spärlichen hinweise auf Vamberv und auf Ethnographia angeführt

worden.

In der bezeichnung der verschiedenen wogulischen, samojedi-

schen usw. dialekte habe ich gewöhnlich die bezeichnungsweise der

zitierten Verfasser beibehalten.

Hinweise ohne p. vor der zitfer beziehen sich auf die paragra-

phen, bezw. Wortartikel des zitierten Werks.
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Erstes kapitel.

Die vokale in qualitativer hinsieht.

DN. à, H.

I. 1. Trj. g, V. Vj. ä, Ni. ei, Kaz. 9, 0. à.

Z. b. DN. amp, Trj. V. Vj. iCm'p, Ni. àw^, Kaz.

grtïp\ O. am> c

„hund".

DN. «ipn, Trj. V. Vj. t?Yeiy, Ni. a^//, Kaz. gy»/, O.

<fy»« „kinn".

DN. uäs3, Trj. "ugtex, V. Vj. »/'7tex, Ni. w&r*, Kaz. O.

«as „ente".

DN. iian, Trj. "ug")/, V. Vj. ffäV, Ni. Kaz. ^9 »', O.

van „kurz; in der nähe befindlich".

DN. iaijk, Trj. „nagel"
;

Trj. auch: „bratspiess", Ni.

iày k
r

, Kaz. ig ifk' „fischstachel mit angestecktem fisch", O. (açT

„ruderzapfen". 1

DN. iàsdij „redensart, ausdruck", Trj. iQèaïf „rede, Unterhal-

tung", V. Vj. i<Udtf „rede, redewendung«; Kaz. iQzrf, 0. iazdij

„dialekt".

DN. Tear, Trj. fc
f

9V, V. Vj. FàV, Ni. Kaz. JcgV, 0.

foi> „rinde, schale, schorf". 2

1 Buuknz' Zusammenstellung (MUSz. 841): jätjk „nagel" = lunk

.pflock, keil, nagel* ist nicht richtig.

2 Vgl. hiermit DN. terjp «schorf".
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DN. kafa-, Trj. ¥$44-, V. Vj. VâUy, Ni. *o$-, Kaz. k%AA-,

O. faïtf/- „festnehmen, festhalten".

DN. kafa-: p$D'a k-, Trj. (ûfê) ^44, V. „ans land,

aus ufer steigeu", vgl. Ni. kàfâ-, Kaz. h),q- „irgendwohin abstechen,

an land gehen". 1

DN. IßD'dk, Trj. igfyV „weit, geräumig".

DN. màs

X,
Trj.mçxW, V.wa Ni.«A^, Kaz.m^r „honig".

DN. waren, Trj. inQrdtf, V. Vj. m<?ren
r

,
„rogen".

DN. nài
% ,

Trj. nat
c

;
V. Vj. t&iw? (vorzugsweise in märchen u.

dgl.), Kaz. n$f (selten), 0. nä{ (wort der weiter oben wohnenden)

„sonne".

DN. naijk, Trj. ççY*'. V. Vj. Ni. nàY*f

, Kaz. ^yt*,

0. ndY^ „lärcheubaum".

DN. tômaft „mild (vom wetter)*, Trj. n$mdk\ V. Vj. MnvV,
Ni. wawwfc, Kaz. M£m?fc

c

„weich, zottig (z. b. von den haaren)".

DN. nfy*m, Trj. riftfjwn*, V. Vj. nâfcm*, Ni. »#?m<, Kaz. »g-

ii^m', 0. nätdm „zuuge"; auch: „spräche" (nicht überall).

DN. pay „finger", Trj. j»VY, V. Vj. pcCtf, Ni. pgtf, Kaz.

pq tf, 0. pay „daumen".

DN. pä
%

rf-, Trj. p'qr^ V. Vj. i>â>£-, Ni. patf-, Kaz. par£-, 0.

päVJ- „befehlen; erlauben". 2

DN. ro'*, Trj. r<jk\ V. Vj. ra*< „mehl; brei".

DN. rat, Trj. rçf, Ni. n'A Kaz. rçtf, 0. rat „feuerstätte,

boden des tshuvals".

DN. sâi, Trj. stf, V. Vj. säi% Ni. saf, Kaz. sa*
c

, O. sd<

„schütz, hinterraum, schirm; Vorhang u. dgl ".

DN. säBdt, Trj. sçp
r

04, V. Vj. suwoV, Ni. säpof, Kaz. sQbja,

0. sSfo/ „hals".

1 Man möchte diese Ni. Kaz. Wörter mit dem DN. usw. verbinden,

obgleich der inlautende konsonantenkomplex dagegen spricht. Es

könnte wohl als eine erklärung geltend gemacht werden, dass sich

das wort in den südlichen und östlichen dialekten aus irgendeinem

gründe an das wort katto- usw. »fassen, greifen* angeschlossen habe.

Vgl. unter DN. i: DN. kit', Trj- ktj-, Kaz. kU- usw., »ans land steigen".

a Die letzte bedeutuag wahrscheinlich nach der des russ. „upii-

Kasarb" aufgenommen.
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DN. tà
x

k, Trj. tqk% V. ffflf „etwas vorragendes, spitze" (= fi.

kokka), Ni. «à#tefc
c

„stirn".

DN. fltö'tfff, Trj. V. Vj. ^äVtf, Ni. fä, Kaz. fcV, O.

sas „knie".

DN. Trj. r?>, V. Vj. 07-, Ni. |àh Kaz. &\t-, O, *47-,

„ziehen u. a.
M

DN. ^aiam, Trj. tqiwrC, V. l/ifcm*, Vj. («/am', Ni. ßipn% Kaz.

/i^'jrn', O. /5^m „axt".

DN. £ai?M> Trj. 4Qijk
f

t, V. Vj. (aijk
r

t, Ni. £<i?fo, Kaz.

O. /« 7flrJ „eichhorn". 1

In hierher gehörigen parad igm e n begegnet in den östlichen

dialekten in bestimmten fällen ein Wechsel q, ä ~ i (siehe unten).

In einem paradigma habeu wir à usw. ~ i,a\ DN. wwn, Trj. my,

V. Vj. wkT, Ni. mâ, Kaz. w/, 0. wâ%

„ich" ~ DN. tiumem, Ni.

m</ne?/i< Kaz. mnn(v\ „mir", Vj. nu^u „von mir" (ag.), wo der re-

duzierte vokal auf die schwach-(nn-)betonte Stellung der silbe zurück-

zuführen ist. — Ausserdem haben wir einige hierher bezügliche Wör-

ter, in denen in verschiedenen (ableitungs-)formen palatales a der

ersten silbe mit eiuem e- und «-laute wechselt. Solche sind:

a) à usw. ' e, i:

DN. kärti-, Trj. k
f

(tn,-, Vj. k'àrt-, Ni. kàifi-, Kaz. h)rï-, O.

ÂViW- „sich umwenden, -drehen*4 ~ DN. A-êr^-, Trj. klroyfj-, V. Vj.

Vinxt*-, Ni. £2r9f-, Kaz. »zurückkehren" (vgl. sub e ~~ 6:

VâhV usw.).

DN. kiirçïm, Kond. foVfom, P Trj. pWqtfdx „schneekruste"

? — Kr. kir, Trj. Jfc'*V, V. Vj. Vi/, Ni. At/', Kaz. ÂW, O. ÂVr id.

*Koud. manoji; Trj. nu)rn-, V. Vj. miïnî, Ni. màwj-, Kaz.

mr/ji>-, 0. „sich beugen, sich biegen" ~ DN. mtîwt-, Kond.

1 Anderson, Wandl. 30 und Gombocz, Türk. 81 halten dieses wort

für ein (jüngeres) türkisches lehnwort (Kas. tùjm usw.); Paasonen,

Türk.O. p. lOü, nimmt die Verwandtschaft der ostj.-wog. und türkischen

Wörter als möglich an. Vgl. auch Ahlqvist, OU. p. 0. — Castrrn's S.

tenki (mit einem e in der ersten silbe» ist gewiss nicht richtig.
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mindt- (auch: tnèno(-), Trj. tnhtdyfa-, V. Vj. mlitdxt9'i M- w£na£-

(wie-), Kaz. mçitft-, 0. mlyot- {mi-) „beugen, biegen".

DN. näras- (salymsches wort) „spielen**, Kond. närasjiug „eine

art Saiteninstrument", Trj. itgpk
r

sd-, Kaz. nqrds-, 0. nfes- (spielen),

Ni. natys-iux (instrument) ~ DN. nêr-, Ni. ?iß/--, Kaz. ççr-, 0.

wer- „reiben", Ni. nèros- „spielen", Trj. ntr- V. Vj. yiY- „reiben;

spielen".

DN. palette-, Trj. p^lî(d-, V. Vj. „tauschen* — DN.

pèlêffo-, pêtetf-, Trj. plhyt^t V. Vj. plhxfc-r Kaz.jïfktf- „tauschen"

(merke auch: DT. pâlotte-, pëhfto-, p<rlès~ id.).

DN. /«^-, Trj. 4Çp
r

oÇ-, V. l/iwot-, Vj. iùivofo Ni. £ajx>£-, Kaz.

AÇBjt-, 0. „zu essen geben, füttern, ernähren", Ni. (dyon(-
f

Kaz. iqfmt- (v. intr.) „essen" — DN. Trj. V. /i-, Vj.

Ni. /e-, Kaz. 0. /*- (~ Kaz. .ie/***?, Ni. fcjrpOT, O. fty/fo*

„speise, essen", Kaz. Aê^psï „esslust, appétit"; Kaz. ava\
7

aps\

(pass. präs. prät. III p. sing.)).

b) à usw. ~ i:

DN. açom-, Trj.
f^em-, V. Vj. ätymr, Ni. ä^rn-, Kaz. g tom-,

O. «/sm- „heben" ~ Trj. Y^wwy/V „aufheben".

DN. uawht-, Trj. "nçyhkîtf-, V. Vj. viïtfteVîyt-, Ni.

uäyj&lmo-t Kaz. V'/y !<>ni(-, O. varfhmt- „stolpern, straucheln"; Kond.

uatjtom Trj. "uqtjk^p', Vj. uafiocî, Ni. uàtifom, Kaz. uçtjG.nrt, O.

uaqgdm „gegenständ (holz usw.) im wasser, voran das netz hängen

bleibt" — Kond. Trj. V?S V. Vj. wiy- „haften, festhaften".

* Kond. ufintto-, Trj. "itçnh Ni. yjtyJMo-, Kaz. vq^jAtd, „lei-

ten, führen" ^ Trj. ">ni/p
r

ds „halfter".

DN. f/dt«r-, Trj. V. Vj. «a Ni. MÛf, Kaz. m?\4-, 0.

mm*- „aufschneiden, spalten" ~ Vj. mnt'auttnt- (v. intr.) id.

DN. fo* .v-, Trj. k çtë-, Ni. (v. fr.), Kaz. l-glmi-, Ü. iäe?m-

(v. mom.) „aufstosseu, rülpsen - ~ Vj. V. Icitpxi3- („ein-

mal") id.

DN. (v. intr.), Trj. ma>, V. Vj. mcf l-, Ni. ma/as-, Kaz.

my i*--, 0. mafe.*- „mit den fingern usw. betasten, befühleu? ~ Trj.

miAjm{, V. Vj. ml(jm{- (v. mom.) id.
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* Kond. näman, Trj. \içmdn\ V. Vj. w'imori, Ni. nânidn\ Kaz.

nqm
:
>n', O. nânwn „im Unterland, am ufer" ~ DN. wfw, Trj. (ifm',

V. Vj. //iV, Ni. w>»i
r

, Kaz. »Vm r

, 0. mm „der ttussinündung (hans-

türe) näher gelegener ort, stelle".

* Koud. päyat- (= pi ((a-), Trj. p'tf'W-» ^> Kaz. j>§<^-

„in einen zustand bringen*4

,
vgl DN. |»> usw. „gefallen, geraten,

fallen u. a." (sub DN. i).

DN. fsär.aptj-, Trj. /.<Q
yapt'd-, V. Vj. t&'iydnp-, Ni Sciktppto-,

Kaz. $Qg;jp$3' (v. tr.) „ersticken**. 0. wfydu- „ersticken" — Trj.

rdin£o-j V. Vj. t$1ynnp~ „ersticken". 1

DN. tan, Trj. f#(/
f

, V. Vj. tan f

, Ni. „brautpreis", Kaz.

(folkl., als parallelwort zu />n) ~ DN. £fn, Trj. (h/ usw.

„preis" (siehe sub DN. i)
a

, Kaz />//>- „verkaufen; zur frau geben".

DN. 0y*f, Trj. 4?9ry, V. //iyarf, Vj. tfyarT, Ni. 0j»r?,

Kaz. .t^/./rY „schwer, schwierig« - Trj. <M>Wf*Y> V. !îyor(àîf,

Vj iydr(a(, Kaz. A)(/,niqp' (nebst jgu/ifjp) „schwere; schwer".

DN. (utfa-, Trj. V. Vj. /<f#-, Ni. Kaz. jça-, ().

MV/- „atmen*4 ~ DN. Trj. 41*4, V. Vj. lt(\ Ni. , Kaz. aU,

O. /«/ „atem". s

c) Ein wort hat in 0. eine nebenform mit a: DN. ijäras, Trj.

"uÇtras, V. w/ras „schweifhaar des pferdes", Ni. ffd/w, Kaz. t/g/vw, 0.

wfï/vs id.; dünne gerte" O. laH~imr.,s „schweifhaar des pferdes".

1 Qanz andere Wörter sind tieger, éakyr „geizig", tëknem, täk-

nem, töknem „eng", mit welchen Andbrson, Wandl. 107, dieses zu-

sammenstellt.

2 Anderson, Wandl. p. 56 anin., behauptet, daas ostj. tan (nach

Cahtkkn) aus dem russischen stamme (russ. AaHb r geschenk, braut-

geschenk"), und trennt es von tin. Vielleicht hat ihn zu dieser Zu-

sammenstellung das auslautende n, welches nicht richtig ist, und die

Übereinstimmung der bedeutungeu veranlasst. Die beiden ostj. Wörter

gehören zusammen, wie schon Budesz, MUSz. p. 255, bemerkt, und

sind nicht mit dem russ. worte zu verbinden. — Dieselbe duplizität trifft

man auch im wogulischen (wog. Sz. tin, + ten «preis"; tinä ti tanä

ti „das. ist sein preis"). Ks ist nicht ganz ausgeschlossen, dass der

Wechsel in diesem worte gerade aus solchen Wortpaaren stammt.
3 lyle- „unruhig sein, zu geschäftig sein« gehört nicht hierher,

wie Anderson, Wandl. 46, meiut.
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Es ist klar, dass das a hier durch die einwirkuug des ersten

teils des kompositums, {au-, entstanden ist.

In lehnwörtern entspricht der palatale a-laut der ostjakischen

dialekte

1) einem syrjänischen a: z. b. DN. a rçzm- „in die ähren schies-

sen (getreide), sich vermehren (vom vieh)u , Kaz. qr^n-, O. aritem-

„sich auswachsen, gedeihen" < syrj. artm$- (Wichm.) „werden, wach-

sen, gelingen u. a.
u — Ni. àr(â(-, Kaz. çrt«\i3-, O. ardah- „un-

tersuchen, prüfen" < syrj. artal- (Wichm.) „denken, überlegen, beob-

achten u. a." — Ni. sàikwrï, Kaz. sgiik', 0. safax „nüchtern"

< syrj., vgl. aaiköd- „uüchtern machen". — Ni. tàk', Kaz. iqk
r

, 0.

tax «fest, stark"? < syrj.P. tak „fest, stark". 1 — Einem syrjä-

nischen à: DN. naii, Trj. nyii, V. Vj. nan\ Ni. tiàn, Kaz. nqt'i,

0. nan „brot" < syrj. nàn (Wichm.) id.

2) einem tatarischen a: DN. Mk, Trj. VqV, Ni. Mk, Kaz.

k$k\ O. ka x „räude, krätze, grind" P < tat. Kas. kauk, Baschk.

kauak, Alt. kok „schinnen auf dem köpfe" (Patk.). — DN. tat]

„kirchenglocke" < tat. Tob. cay, Kas. lay id. (Paas. Türk.O. 135).

— Einem tatarischen ä: DN. pSte „eiulegemesser, rasiermesser"

< tat. Tob. (u. a.) päko (Paas.) id. (Patk.). — P Einem tatari-

schen ü ~ ö: Kam. karkam, Trj. k
Tçr¥çm', Vj. k'ark'am, Ni.

kàrkàm\ Kaz. kqrkq*nï, 0. kärgam „geschwind, hurtig" ??<tat.

Tob. (Gio.) körkam „ansehnlich, schön", Kns. kftrkäm id., Dscliag.

körkam „schön, reizend", Bar. Kirg. körköm id. (Paas. Türk.O. öl).

3) einem samojedischen a: z. b. O. iadoßüat} „Stab" < samoj.

Jur. jadab£e id. — DN. nah, Trj. n>){î, Ni. nute (nà-), Kaz. O.

n(t(i „löffei" < samoj.Jur. àafku „schöpflöft'el" (Qomb. Adal. 59). 2

— 0. nat/sSy „torfmoos, sphagnum" < samoj.Jur. narco, narsu,

narso „inoos". — 0. èàWi$ „unreiner schütten, lastschlitten" < sa-

1 Dieses wort scheint in den permischen sprachen wenig verbrei-

tet zu sein (gleichfalls nach mündlicher mitteil ung dr. Wiciimann's), so-

dass die entlehnung aus diesen (genauer aus dem syrjänischen) sehr

zweifelhaft ist.

2 Das 8amojedi8che wort ist vielleicht ein kompositum, vgl. sa-

moj.Jur. hu „schöpfgefäss aus holz, löffei*. — Von dem ostjakischen

worte hat Kof.nic.hhf.lt die eigentümliche form noelep „JiojKKa*.
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moj.Jur. seabu, Saba id. — Kaz. §4 r
i

0. sar „tabak" < samoj.

Jur. sear, aar, aar (C), aar (Reguly l
) id. (Gomb. Adal. 115).

3) einem russischen a: z. b. DN. \à
%

k t Trj. içV „getneiude-

schreiber", V. iaV „psalmensänger" (russ. ncaaoMminti) < russ. (alt)

ÄbHKT. „nHCbMOBOÄHTCJb, COKpeTapb, (aeMCKltt) nHCeui; nepKOBHOCJiy-

«Hreib" (Dal). - DN. kaptein, Ni. ivijp&àn „fuchseisen" < russ.

KanKarn, id. 2 — DN. maê(ar, Trj. mçêfork'o „meister" < russ.

MacTepi id. — DN. nafyat, Ni. ijàfyâÇ, Kaz. wkAqp, O. na%{at

„Verlust" < russ. aaKJiajri. id. — Kaz. pgrfo\iyjç »»ein niedriger po-

lizeibeamter" < russ. KBapTajbButt id. 3 — DN. $ä(, Trj. V.

MT, Ni. £à/", Kaz. O. 4à7' „mitleid" < russ. majib id. (aber:

Vj. ^afa/' „mitleid" < russ. xajrBTb „mitleid haben"). — DN. rfon,

Trj. tötftf, Ni. ^â?»
r

, Kaz. 0. êay „kübel, wanne" < russ.

laai id. - DN. iÈâi, Trj. içC, V. #af, Vj. Oä.C, Ni. Kaz.

%'c

, O. „tee" < rnss. iaB id. — Einem russischen un-

betonten o: Kr. fotyar, Ni. ftfydr, Kaz. ifc^r' (folkl.) „teppich"

< russ. KOBëjn» id. — Trj. fçjfank'ç „rückstaud" < russ. He-

AOHMKa id.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. 0 =1; DT. Kond. o.

DN. à% Trj. \i 4 , V. Vj. al\ Ni. àf, Kaz. «J, 0. d7 (nega-

tionswort im imperativ) „nicht", DT. o\
y
Kond. ot id.

Der Vokalwechsel ist unklar. Man könnte sich denken, dass

DT. Kond. o auf ein älteres *a zurückgehe (vgl. unten), und dass

man im ostjakischen ursprünglich zwei verschiedene formen, eine

vordervokalische und eine hintervokalische gehabt habe, und dass

jene in der mehrzahl der dialekte, diese im DT. Kond. verallge-

meinert worden sei. Das entsprechende wort im wogulischen lau-

1 NyK. 22 p. 844. Augenscheinlich ist Rbqüly's form mit 6 rich-

tig; einem samoj edischen é würde im ostjakischen i entsprechen.

2 Hinsichtlich der DN. form könnte man vielleicht an eine entleh-

uung aus dem tatarischen denken (tat. Sag. Koib. Ktsch. Kas. (Rad-

lopp) kapkan »falle, schlinge").

3 Das wortanlautende p könnte man sich in anlehnnng an pqrf-

,befehlen* entStauden denken.
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tet nach Ahlqvist vyl, ui », nach Szilasi *vël, ui, scheint also hin-

tervokalisch zu sein, und dieses wogulische wort könnte vielleicht

auch für die anuahme einer hintervokalischen (ueben-)forra im ost-

jakiscben als stütze dienen.

3. Trj. V. Vj. 0. = 1 ; Kaz. u.

DN. Jcäm Trj. Uqt'm/ V. Vj. k
eaß^, Ni. hï^ï, 0. kâtnn

„zwei" (absol.), Kaz. htyt? id. — In attributiven Stellungen

lautet dasselbe wort: DN. ty, Trj. Vqf, V. Vj. VcCf, Ni. h)f,

Kaz. kaf, O. k&t, und in den übrigen südostjakischen dialekten:

UT. kq(, Koud. hht.

Als nebenformeii zu diesen können betrachtet werden:

DN. fömdt, Trj. k'inwf, V. Vj. Vîmftx, Ni. kïnwf, Kaz. £>»uf,

0. toma* „der zweite"; Kam. J%n*a (aber: Kr. kqtnnta), Trj.

Jfe'îf^T, V. Vj. *T(fo Kaz. tojçytgk', O. kHUmdâ'z («-) „beide";

Trj.'^t>j „auf zwei".

Der reduzierte vokal in fo£ usw. beruht gewiss darauf, dass

diese formen aus unbetonten Stellungen verallgemeinert worden sind.

Die kazyrai8che form kq{ntf ist dann als analogielbrm nach kqt an-

zusehen.

4. Trj. (V. Vj.) Ni. = 1; Kaz. <).

* Patk. sa, aasa, Trj. sqsqf {sqsqr), (V. Vj. suri), Ni. sds-

sor' (iuterj.) „ei! warte!", Kaz. s^wwr1

id.

Der in solchen Wörtern begegnende Vokalwechsel kaun gauz

zufällig sein, denn die form der Wörter ist in bedeutendem grade

vou ihrer Stellung im satze, dem Sprechtempo u. a. abhängig. Für

zufällig ist auch in diesem worte das Kaz. n einem q, à in audereu

dialekten gegenüber anzusehen. 2

1 ÂHLyviBT, Wog. gr. p. 178. — Vgl. ibid. wog. axt, at (nega-

tionswort) und wog. Sz. at „nicht".

2 Vgl. jedoch wog.K. Ahlqv. sesar „warte!", wog.N. Sz. *säser,

hèsèr „halt!".
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5. Trj. Ni. = 1; Kaz. j.

* Ts. a neat, Kond. a Trj.
c

ç ftotf, Ni. à/iA:^ „erbse", Kaz.

4«©j.v id.

Das wort ist eiue entlehnung aus dem syrjäuischen « syrj.

ankitA Wichm.), wie schon Castrkn hervorhebt, auch dürfte es

nicht sehr alt sein. Kaz. à ist als ersatz für das vor mouilliertem

kousonanten stehende, wohl einigermasseu palatal klingende (kurze)

a gebraucht. In die südlichen dialekte ist das wort durch ver-

mittelung der nördlichen dialekte (Pdes wogulischen P) gelangt.

6. Trj. - 1; Ni. Kaz.

I)N. Har$3, Kond. Mrp „eine art weide", Trj. tig
%

r
r

si, Ni.

ii"r
r

s3
}

Kaz. «"Vi/ „sandweide (salix)" (vgl. V. /forte „eine art

weide").

In deu südlichen dialekten scheint das wort entlehnt zu sein

($ ist dort iu solchen stellen das zeichen eiuer späteren entlehnung),

das original kann ich jedoch nicht mit bestimmtheit nachweisen.

Ich möchte der anuahme zuneigen, dass die verschiedenen ostjaki-

schen formen aus verschiedenen wogulischen mundarten stam-

men, sodass der Vokalwechsel also ein wognlisches dialektverhältuis

widerspiegeln würde 1 (vgl. wog.B. (Budenz MUSz. 436) nar&i,

wog. Ahli^v. nôrà, nörÖ, norsi „salix caprea", wog.K. (Munkâcsi

AKE. p. 4H7) ùorié, noré). Vorläufig muss die sache jedoch auf

sich beruhen bleiben. — V. nvràs gehört vermutlich nicht hierher.

II. 1. Trj. i, V. Vj. i, Ni. e, Kaz. O. e.

DN. karçam „kruste auf dem schnee", vgl. Trj. k'if, V. Vj.

k'ir\ Ni. her% Kaz. k$r, 0. kcr id. (siehe oben p 3).

Das gegenseitige verbaltuis dieser wortformen ist unklar. Doch

scheinen sie parallele formen desselben Wortes zu seiu, und der

Vokalwechsel wäre dann z. b. analog dem des Wortes DN. kàrài-,

Trj, kîroyfd-, Ni. kêrdt- usw. (siehe oben p. 3)

1 Cabtrén weist auf samoj.O. narg „weidengebüseh" hin.
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2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. à.

DN. ua tjkh „knöcherner haken zum aufhängen der wiege",

Trj. VlV, V. Vj. uîvValî, Ni. mi^ak „haken (gewöhnl. zum

aufhängen)".

Im DT. ist der vokal der ersten silbe in diesem worte ein <J:

vermutlich durch Verwechslung entstanden, denn das à vor

einer doppelkonsonanz nähert sich im geuaunten dialekte sehr einem

vokal mit „starkgeschnittenem accent".

3. Trj. = 1; Kaz. >.

*Koud. fctt/foi-, Trj. hilft-, Kaz. kUfr-: (tïtr^i k. „prahlen".

Es ist nicht ganz sicher, ob das angeführte Kaz. k\Ap- mit

deu anderen zusammenzustellen ist. Wenn es zu ihnen gehört, wäre

das Verhältnis der vokale der ersten silbe dasselbe wie in Kaz. k$A\-

~ k\A- „aufstehen" (siehe unten sub i).

III. Trj. ç, V. Vj. ä, Ni. à, Kaz. ç, 0. à.

DN. miß, Trj. i<}iî, Ni. Kaz. fojf, O. tf* „älterer bruder;

vatersbruder (jünger als der vater)". 1

DN. käp (selteu), Trj. k
(

fyyi, V. Vj. Vàyî, Ni. Mtf „hammer".

DN. I/tAdk, Trj. f(-/h¥ „rauschbeere".

DN. my „feinkörnig (salz)", Kond. râ$ „staub", Trj. rfyv V.

Vj ra% „flaumartige asche (über der glut)", Ni. râtf, Kaz. rqtf,

0. rày „staub".

DN. sat-, Trj. s? f-, Vj. «ff-, Ni. Kaz. O. jfoY-

„klingen, lauten". 2

1 Paabonkn, Türk.O. 28, meint, dass dieses wort möglicherweise

aus dem tatarischen entlehnt ist (tat. Alt. jaja „ältere Schwester;

vaterschwester; Stiefmutter"), sicher aber ist dies Dicht, weshalb ich

es, wenigstens vorläufig, zu den einheimischen Wörtern zähle.

2 Das anlautende i im Ni. ist durch assimilisation entstanden, die

0. form durch metathese.

Digitized by Google



11 -

DN. ($a^i-, Trj. tftyj, V. Vj. «V-, Ni- Kaz. #(/>-,

O. „verwahren, aufsammeln; schüren (das feuer)". 1

DN. ftïmUa, Trj. Ni. ##«fj, Kaz. V/^ï „gross-

vater".

Hier sei noch angeführt:

Trj. friyy-t Ni-, Kaz. i</r*- „schmerzeu, weh thim".

Trj. k'i'tfyor-, Vj. kdydr- „fisch mit haken fangen".

Eine nebeuform mit reduziertem vokal haben : DN. ($ù^ai-

usw. ~ DN. tèfyè'nç-jp, DT. Mtyî'uçvp „schürstock". — DN. tättate

usw. ~ DT. Kond. fofßfä „grossvater", vgl. DN. fyAsqG3

„grossmutter". Diese reduktion des vokals beruht darauf, dass

die silbe in uubetonte Stellung geraten ist; zum teil mag, wenig-

stens in dem letzterwähnten Worte, auch das schnellere Sprechtempo

mitgewirkt haben. DN. tffyc-ypsp dürfte zuuächst aus einer äl-

teren, mit der DT. gleichlautenden form entstanden sein (à > à

O 9) > Sl-

im DT. steht à in dem worte r«j< „kies, griess (im wasser)".

Auf die qualität des vokals hat ersichtlich ein der bedeutung nach

nahestehendes wort (DN.) rfrt id. eingewirkt, oder richtiger, diese

beiden Wörter, anfangs auch ihrer bedeutung nach verschieden, sind

im DT. mit einander verschmolzen.

Nebenformen mit i hat Vvy&r- usw., Trj. ki^ray^a-, Vj. Js'iy-

roya[- „haften, festhaften".

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. e.

DN. iant-, Trj. içnt- „trinken", Vj. iaîtt- „schuapsen", V.

iu N^td- (selten) „tränken", Ni. ia?-, Kaz. îçiïê-, O. (c> „trinkeu".

Am Kazym soll, nach den angaben meines spraclimeisters,

stellenweise die form ienè- id. begegnen. - Im Trj. findet sich i in

fi/ifyyfo- „trinken, zechen".

1 Anderson, Wandl. 31 und p. 223—4 verbindet hiermit taged-

usw. „warten, wachen*, säu, saven „nüchtern 1
*, die im ostjakischen

nichts mit einander gemein haben.
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3. Trj. Vj. Ni. = 1 ; Kaz. «.

* Trj. i?f^ Vçfa »zum vergnügen, zum Zeitvertreib", Vj. sdf-

Vaf, Ni.
;

vä.sfoi.v, Kaz. saèkçf „vergnügen, Zeitvertreib".

Uas wort ist mit den onomatopoeticis auf eine stufe zu stel-

len und iu ihm sind die für jene eigentümlichen lautwandlungen ein-

getreten. Dass es ein kompositum ist, ersieht man am klarsten aus

der Trj. form, und zwar möchte ich den ersten teil mit dem worte

sä
x

(- „lauten, klingen" zusammengestellt wissen, der andere teil ist

vielleicht im Kaz. in seiner richtigen form zu sehen. Kaz. <) dürfte

wohl darauf zurückzuführen sein, dass der vor -êk- stehende schwach-

tonige vokal bei schnellem sprechen einen dem à sich nähernden

klang erhalten hat und schliesslich ganz mit diesem vertauscht wor-

den ist.

4. Trj. Ni. à, Kaz. g, 0. à = 1; V. Vj. <}.

* Ts. àtjdt (folkl.) „Wohnort, -stelle (?)", Trj. r^f (in einigen

nom. propr.), Ni. attjf, Kaz. Çtttvf, ü. u^t „Wohnort, -stelle (?)". 1

*Ts. iarwk, Kam. tanok, Trj. i(ndk\ V. Vj. ïondk
x

, Ni. impk\

Kaz. içtipk' (selteu) „laudriicken im sumpf, auf wiesenland".

* DT. käydr(, „ein dem schwane ähnelnder vogel", Trj. k'f^fT»
V. k oror f „anas acuta".

DN. käydr-, Trj. k cy^r-, V. Vôyor-, Ni. Hgor-, Kaz. kg^r-

„kochen, sieden".

DN. M/3, Trj. Vvfox, V. Vj. k
r

(>hxy kyl
r

„eine art morasf.

DN. kamon, Trj. kritwi/, V. Vj. k'ômdy , Ni. £<ï»w//, Kaz.

kçm<o/
f
O. kumon „aussen".

1 Ahlqvist und Patkanov übersetzen ihre Wörter ävyt (Ahlqv.),

âvèt (Patk.) mit „gegend, bezirk, Stadt". Obschon ich diese Über-

setzungen nicht verkehrt nennen kann — das wort ist nämlich nur iu

der folklore und in einigen namen im gebrauch uud die bedeutuug da-

her verdunkelt — so dürften die bezeichnungen bezirk, gegend,

Stadt für das bescheidene ostjakiscbe Wohngebiet, die von einigen

familien eingenommene landzunge. doch zu anspruchsvoll sein. —
Die Wörter Pap. aut „bojiokt." und ayjf haben nichts mit einander ge-

mein, wie Mi'nkâcsi (Pâpai, Szöjegy.) annehmen möchte.
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* Kond. Ts. Un, Mj. ¥çn\ V. Vj. k'ftf „polarfuchs. eisfuchs". 1

DN. nàyrëm, Trj. nçtfYrçm\ Ni. Aà%rem\ Kaz. àqyr(m\ O.

nayrèm „kind". *

DN. nay9r, Trj. %^fc

, V. Vj. riïyor*, Ni. nätfdf, Kaz. ri^?r
f

,

0. tàfydr „schäum".

DN. nay&r-, Trj. »("^^C't Ki. \w%9Y~i Kaz. tt(î%?r-, O. wyor-

„springen, hüpfen".

DN. päyorl, Trj. p^^ff, V. Vj. poyor'f, Ni. pâçdff (pà-),

Kaz. pQyvr'f, 0. pàjà
x

rt (pà-) „brett".

DN. sàynèti, Trj. s? </r V. Vj. x, Ni. s«$me, Kaz. ffç^çç', O.

sâynîtj „elster".

* Kond. fov, Trj. j^, V. Vj. /fx, Ni. ^/
ç

, Kaz. ^/ „rück-

strömung". 2

DN. ffyaffc-, Trj. JètfyoÇ-, V. Vj. / Ni. Kaz.

O. fa^- „schimpfen, schelten".

Hier seien noch ein paar worte angeführt, die in den südlichen

dialekten nicht vorkommen und deren hergehörigkeit nicht ganz

sicher ist: Trj. p'çyx,
Vj. pç% „kleiner fluss, bach", Kaz. pqy „fisch-

wehr aus erde in einem kleinen fluss" — Trj. niëhx, Likr. moh%,

Ni. maptf „stutzschwanz". Trotz der Verschiedenheit der be-

deutungen dürften p*ç
%

yx usw. zusammengehören. Als ursprüngliche

bedeutung wäre anzusetzen „kleiner fluss"; die bedeutung „fisch-

wehr" würde sich — nachdem das wort selten geworden und seine

bedeutung sich verdunkelt hatte - aus redewendungen herleiten wie

1 Päpai schreibt köeü „neceui.". — In den nördlichen dialekten

findet sich das wort nicht. — Schon Cabtrkn hat dieses wort mit dem

syrj. kyn (nach Wichmann syrj.I. U. lin) verbunden, und diese Verbin-

dung ist ohne zweifei richtig. Doch ist das Verhältnis beider Wörter

noch unklar, vielleicht liegt hier eine entlehnung vor (ostj. >? syrj.;

von dr. Wichmann mündlich ausgesprochene Vermutung). Vgl. noch

Munkàx'81 AKE. p. 387; Gombocz, Adal. 30.

2 Andkkbon, Wandl. 57, versucht für das wort entsprechungen

ausfindig zu machen, nachdem er in Hunkalvy's erklärung „lavy = kul-

taga, veè (p. 196; p. 187, 215: ves)" das wort ves als ujs „loch"

aufgefasst hat. Hunk, ves bedeutet aber hier ein sagenhaftes wasser-

ungeheuer, welches oft mit
r
,mammutu

übersezt wird.
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Vj. PQX PQivtn" nP*qKy TonT&Tbu , wörtlich: „einen bach treten",

d. b. durch treten einen erd-, schneedamm quer durch einen kleinen

fluss legen. 1
. Das zweite wort und das Verhältnis, in welchem Ni.

ma$dtf zu mçàd%, moèax steht, ist nicht klar. Gombocz, Adal. 49,

verbindet damit (d. h. mit messe* bei Päpai) wog.N. manêik (nach

Szilasi manêik) und samoj.O. maèfi, mate, mefö „schwänz, renn-

tierschwanz". Doch vermutet er, dass die ugrischeu und die samo-

jedischen formen nicht unmittelbar zusammengehören, sondern aus

einer dritten gemeinschaftlichen quelle stammen. Die Zusammen-

gehörigkeit dürfte zu bejahen sein, doch möchte ich glauben, dass

die os^j. formen ihr original im samojedischen haben, obgleich

dieses in den zur zeit vorliegenden wörterbuchern nicht in vollkom-

men entsprechender form vorhanden ist. Die Ni. form zeigt jedoch

derartige abweichungen im konsonantismus, dass man sie nicht von

derselben form des originals ableiten kann, aus welcher die übri-

gen ostj. formen stammen.

Von den oben angeführten Wörtern haben noch nebenformen:

DN. köm&n usw. — DN. Um, Trj. lcçm\ V. Vj. VÜm' „hin-

aus", Ni. kVm\ Kaz. k\m\ 0. kirn „hinaus; das äussere". — In dem

worte für „kochen" haben wir im DT. einen Wechsel à ~ o : Ictyw-

„kochen" ~ tyyrdm „heiss".

5. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. o.

DN. kà'ffotj, PTrj. *VW (durch metath.), Vj. Vyfaf, Ni.

kâfpy, Kaz. kçAfrtf „landungsplatz", O. ko Luati id. — Patkanov

hat ein wort kitttwj-voS „laudungsgerüst(?) u
, welches gewiss hier-

her gehört.

Zeigt auch der konsonantismus ziemlich bedeutende abwei-

chungen, kann man die hier angeführten wortformen doch wohl

kaum von einander trennen. Ebenso dürften sie mit DN. kaffa-, kt{-

usw. zusammenzustellen sein (vgl. oben und sub i).

1 Vgl. jedoch wog.K. Sz. pöx, +
i>«x> pokh „seite; abgesonder-

ter teil eines zimmere".
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6. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; DT. g, Kond. O. o.

DN. Ißk „ring; zaspel", Trj. V. Vj. lç X „zaspel", Ni.

lâk% Kaz. IqV „ring, kreis", DT. lg% Kond. (ok, 0. lo X „ring,

kreis" (DT. Kond. auch: „zaspel").

DN. läodn-, Trj. Iftken-, V. (selten), Ni. Kaz.

/ç«?n- „sich haaren, sich federn", DT. ((wn-, Kond. (y'kdn-, 0.

ya/i- id.

In zwei Wörtern, die eigentlich sub DN. g gehörten, begegnen

wir in den ostj. dialekten (ausser im DN.) denselben entsprechungen

wie in den hier oben aufgeführten Wörtern, weshalb ich sie auch

hier einstelle um so mehr weil sie in den dem DN. hinsichtlich

seines vokalismns nahe stehenden südlichen dialekten ein à auf-

weisen:

DN. Ts. Fil. iah, Kond, ifJe-, Trj. V. Vj. ,V)>,
Ni. iak-, Kaz içk-, O. «V*- „tanzen". 1

DN. igfj, DT. ,iV7, Fil. ty/tj (~ (»law)./»' 7), Sogom (?r)»a>,

Kond. $Y Trj. # ?ay
c

, V. Vj. Ni. /«^% Kaz *çy, 0. iV$

„zehn".

7. Tr . V. Vj. Ni. Kaz. O. = 1; Kond. 0.

DN. HCfiTc-, Trj. f^ftf-, V. Vj. Ni. /à?*-, Kaz. 0.

Za^Jfc- „decken, bedecken, schltessen", Kond. id.

DN. pa'Xt Trj. i>V^r ^* ^J- PV^i Ni. „zapfen (der tanne,

kiefer, weisstanne)", Kaz. j?gu
c

„saraen eines nadelbaumes (ausser

der zeder)", Kond. pg% (aber weiter oben an der Konda pày) „zapfen

(ausser der zeder) 4*.

Von dem erstgenannten worte finden wir im DN. DT. noch

formen mit g, in den östlichen dialekten n eben form en mit i, ü:

1 Ahlqvist in seinem wörterbuche führt unter demselben worte

die bedeutungen „wandern, auf uud ab gehen, reisen, fahren" und

„tanzen" an. Beide bedeutuugen werden im ostjakischen jedoch durch

verschiedene Wörter ausgedrückt; nur durch ungenaue Schreibung Ahl-

qvist 's haben sie einerlei gestalt erhalten.
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DN. DT. lotjk- „decken, bedecken, schliessen", Trj. ßfotoj/» V.

hïfws, Vj. lÜfwiC „decke".

8. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; Kond. $, V. Vj. o.

* Trj. mç%y9ifc-, Ni. mäyon-, Kaz. inqr^n-, O. vnätjndtti- (v. fr.)

„schlummern, nickend schlummern", Kond. mÇfpàt- (v. fr.), V. Vj.

müYßnlä- id.

Auf grund der nördlichen formen habe ich dieses wort hier ein-

gereiht, obwohl die entsprechende form dem DN. fehlt — Die grösste

zahl der formen weist auf eine vordervokalische urform. Wahr-

scheinlich ist V. Vj. ç späten Ursprungs, das ergebnis einer auf un-

bekannten Ursachen beruhenden lautentwicklung. Man könnte dafür

halten, das wort habe einwirkungen von aussen erfahren, es habe

im V. Vj. z. b. durch Vermischung mit einem anderen, lautlich ähn-

lichen worte seine gegenwärtige gestalt erhalten.

9. Trj. (Vj.) = 1; Ni. Kaz. n, (). «.

DN. tfüxtzr, Trj. tsqfyO? (Vj. „hase", Ni. ^tfsr\ Kaz.

.</~^r
c

, 0. säu?r id. 1

Es ist möglich, dass das wort in die nördlichen dialekte

aus dem wogulischen hereingekommen ist 2 (wog. Sz. *sgur, +sg-

v&r id.; s > 5), und duss der Vokalwechsel folglich nur scheinbar

ist. - Wie Vj. $-fdr
K

sich zu den übrigen verhallt, Ist nicht ganz

klar, ich denke jedoch, dass jenes von diesen nicht zu trennen

ist. Es findet sich nämlich im samoj.Knd. ein wort tanra „hase",

welches wahrscheinlich aus dem ostjakischen stammt 3
, und welches

zu zeigen scheint, dass es in den ostj. dialekten, wenigstens iu den

1 Papai hat u. a. töxer, têgher ,.3afluV, welches, nach dem an-

lautskonsonant zu schliessen, aus der gebend Vj. stammt. Der vokal

der ersten silbe ist kaum richtig.

'
2 Zu beachten ist, dass der hase im ostjakengebiet nördlich (öst-

lich) vom Ob sehr selten vorkommt.

3 Vgl. Cahtrkn, Samoj. Wörterverz. p. 232.
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zwischen Surgut und der mündung Irtysch' belegeneu, eine bezeich-

nung für „hase" niit anlautendem t gegeben hat. Das jetzige an-

lautende t$ wäre dann durch anlehnung an irgendein anderes (an das

angeführte wogulische?) wort entstanden.

V. 1. Ni. «, Kaz. </, Kond. 0. o.

* Ts. pändn-, Ni. palan-. Kaz. pqc^n-, Kond. pokon-, 0. pygon-

„ersehrecken".

2. Ni Kaz. Kond. = 1.

* Ni. (àhpffd-, Kaz. h/hidf.i3-, Kond. f$fai- „einsinken (pt'erd

auf den wegen iin frühling)".

VI. Trj. 9, V. Vj. f, Ni. ä, Kaz. g.

I)N. &>?n, Trj. 9)<»vC (Likr. 9ioni\ Vart. yiom ), V. Vj. f/aw
1

,

Ni. r/<>m
f

, Kaz. #$Vm? „leim".

Zuletzt 1 hat Paasonen, Türk.O. 104—5, dieses wort zu erklä-

ren versucht, wobei er der annähme zuzuneigen scheint, das« man es

hier mit einem einheimischen, ursprünglich konsonantisch anlautenden

Worte zu tun hat, in welchem „zur erleichterung eines jedenfalls

sehr feltenen wortanlautenden mouill. I in den ugrischen sprachen

eine vokalepenthese stattfand ', obwohl er nicht die müglichkeit leug-

net, da.<s sich „der (ugrische) wortanlautende vokal auch als ursprüng-

lich betrachten Hesse". — Die bodenständigkeit des Wortes ist jedoch

nicht sicher. Im hinblick auf die Vart. form (mit y) und auf die V. Vj.

1 Ahlqvist, OU. p. 5 verbindet dieses wort mit sainoj. jimi;

GoMBotz, Türk. 19, Mcnkâchi, Ethnogr. VI. p. 137 und AKE. p. 385

ziehen türkische Wörter (tat. Tob. jälem, Kas. jilem, Tschuw. éil'im

usw.) herbei. Sbtäi.ä, NyK. XXVI p. 435 anm., hat die Vermutung aus-

gesprochen, daas ahm (und das mit ihm verwandte wogulische wort

*ëlèm usw.) als ein kompositum zu betrachten sei, in welchem man

den mit / (wog. f) anlautenden letzten teil mit finu. tymä usw. zu

verbinden hätte.

2
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formen (mit ç) würde man im Trj. ein à (pro d) erwarten, und es ist

auch wahrscheinlich, dass à dort ursprünglich gestanden hat, obwohl

es sich im wortanlaut, möglicherweise durch einfluss des folgenden

i (oder in satzphonetischen Stellungen) in o verwandelt hat. Ein

solcher Vokalwechsel (I)N. à - Trj. à ~ V. Vj. ç ~ Ni. « — Kaz.

(f), für den man keine „äussere" gründe nachweisen kann, ist jedoch

in den einheimischen Wörtern ganz ungewöhnlich; wir treffen ihn

nur in einem lehnworte: DN. àear (à < à, siehe unten sub I)N. à),

Trj. <)k\t f, V. Vj. ètfar, Kaz. (tG<//, wo der Vokalwechsel gewiss

darauf beruht, dass das wort aus verschiedenen (tat.) quellen in

die ostjakischen dialekte hereingekommen ist. Beachten wir dies und

dass das wort im 0. nicht anzutreffen ist, dass in den ostj. dialek-

ten noch ein anderes wort in der bedeutung „leimen" vorkommt (Trj.

usw.), so erscheint es nicht ausgeschlossen für das ostjakische

wort fremden Ursprung anzunehmen. Als origiual könnten die tür-

kischen formen in frage kommen, obwohl die gestalt derselben (türk.

I ~ ostj. i, wog. 0 Schwierigkeiten bereitet. — Auf keinen fall kann

es sich um ein ugrisches, schwerlich auch um ein gemeinsames

ostjakisch-wogulisches lehen aus den türkischen dialekten handeln

(wie die ungarischen forscher annehmen), denn solche dürften, neben-

bei gesagt, nicht anzutreffen sein, da die genannten Völker während

ihres Zusammenlebens kaum im unmittelbarer nachbarschaft von tür-

kischen völkem gewohnt haben (näheres an einem anderen orte).

VII. Trj. rï, Ni. à, Kaz. c, O.

1)N. käipk, Trj. k'')pik\ Ni. kn^tk, Kaz. kÇrnk:
, 0. kâhx, Paas.:

Kond. kiihk, Ts. kojok, J. h'Hiik „grosses boot, auch gedecktes boot".

DN. /f7<pm, Trj. l/tlom, Ni. laydm\ Kaz. l<j{^m\ 0. laydm

.kohle" (vgl. auch Vj. triom id.).

Wie schon Patkanov in seinem wörterbuche hervorhebt, ist

das erstere von diesen Wörtern im ostjakischen lehngut. Und Paa-

sonen, Türk.O. 59, vermutet, es sei in die südlichen dialekte aus dem

tatarischen (tat. Kas. u. a. kajyk), in das J. aus dem russischen

(rnss. KaiOKi.) gekommen. In der tat liegt die Übereinstimmung der
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Trj. J. formen mit dem russ. worte klar auf der hand, und ihre ge-

stalt beweist, dass dieselbeo erst in den jüngsten Zeiten in ge-

brauch gekommen sind (beachte den vokal der zweiten silbe). Im

Trj. ist das unbetonte russische (palatale) a durch das ihm dem

akustischen klang nach nahestehende a ersetzt worden. Das J.

wort scheint sich besser in der spräche eingebürgert zu haben, denn

zweifelsohne ist es von derselben russ. form ausgegangen (es ist

vielleicht für eine „ältere entlehnung" aus dem russischen anzuse-

hen). Ob die formen der westlichen mundarten aus dem tatarischen

herzuleiten sind, oder ob nicht auch als ihr original das russische

wort 1 anzunehmen ist, bleibe hier dahingestellt; auf alle falle haben

sie für ältere entlehnungen zu gelten als die Trj. J. formen. Ganz

eigentümlich ist das von Paasonen angeführte Ts. kojak, welches zu

erklären ich nicht im stände bin 2
; nach meinen aufZeichnungen heisst

das wort auch da Hjpk. — Das andere wort ist unklar. 3 Wenigstens

sind töjpm und lafcdm in ihrer gegenwärtigen gestalt nicht

identisch. Möglicherweise ist Trj. I/tfcvtri eiue kontaininationsform.

Wegen des Vj. têfam' möchte man dort nämlich */<>£>w
r

erwarten.

— Wie der konsonantismus zeigt, dürfteu die Wörter im Vj. und

in den westlichen dialekten auseinander zu halten sein.

2. Trj. = l.

* Kond. wrWfh „waschbleuel", Trj. >WV£ „walze für die ze-

dernzapfen".

Das wort stammt vom russ. BaaèKb „waschbleuel" ab, und

auch aus ihm ersieht man, welche verschiedenartige behaudlung

dass tonlose russ. a erfahren hat je nach der muudart, in welche

und der zeit, zu der die direkte entlehnung aus der fremden spräche

1 Nach Dai/ tritt das wort im russischen auch in der gestalt

Kanin, auf.

2 Vgl. Paahonkn, Türk.O. p. 87.

3 Andrkbon, Wandl. p. 98, verbindet dieses wort mit ostj.N. lüm
,.wärme", lümat „heizen"; doöh haben dieselben nichts mit einander

zu tun.
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erfolgt ist. Das vokalverhältnis steht demjenigen in dem fall fcapfc

~ kaijiV nahe.

VIII. 1. Trj. a (+ f/
2),

V. Vj. ç, Ni. -, Kaz. -, 0. a.

DN. (ày, Trj. 4(iit
x

V. Vj. N»- Hf> Kaz. ^w r

, 0.

„pferd". — Paasonen, FU. s-lante p. 45, 66, schreibt iàw (iàw)

„pferd", iafr- in der Verbindung: iak-kon-saffd „bauchgurt der

„pferde*.

Das vokalverhältnis ist in diesem worte unklar. Die formen

der nördlichen dialekte scheinen auf eine ältere form mit einem

*a-laute (siehe unteu), die formen der östlichen dialekte auf eine

mit einem o-laute zurückzugehen, und DN. thy weist einen pa-

latalen vokal auf. Die allgemein angenommenen entsprechun-

gen dieses Wortes in den nächsten verwandten sprachen (ung.

16 (lova), wog. Ahlqv. lu, ly, lo, Münk. 1 iüw, lü, Ho id) sind h in-

tervokal isc h und es ist demgemäss ziemlich sicher, dass DN.

(àtf späteren Ursprungs, und wohl aus einer form mit einem a laute

entsprungen ist. üb die palatalunerung des vokals von dem fol-

genden laute bewirkt ist, oder ob sie auf anderen „äusseren*4 grün-

den beruht, kann hier mit Sicherheit nicht ermittelt werden; mir

scheint die entere erklärungsweise mehr Wahrscheinlichkeit fur sich

haben, denn die späteren palatalisieruugserscheinungen in den südli-

chen ostj. dialekten sind gewöhnlich durch einfluss de» folgenden

lautes hervorgerufen worden. Unerklärt muss auch das Verhältnis

zwischen den formen der westlichen dialekte einerseits und der öst-

lichen anderseits (i. e. *a ~ *o) bleiben. Beachteu wir den umstand,

dass, wie wir bald sehen werden, ein ziemlich ähnlicher Vokalwech-

sel noch in zwei Wörtern vorkommt und auch in diesen vor einem

// ~ ;\ so könnten wir zum schluss kommen, dass die einwirkende 4
Ursache indem folgenden laute zu suchen ist 2 — wenn die beiden

formgruppen auf eine urform zurückgehen. — Eine form mit einem

1 Siehe z. b. AKK. 240.

2 Ob der folgende laut ursprünglich mouilliert gewesen ist, mag
hier uuentachieden bleiben (vgl. auch unter DN. o).
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vokal mit „schwach geschnittenem accent", wie Paasonen's iäw,

habe ich in den dialekten unweit des Surgut nicht gehört, sie

dürfte auf undeutlicher ausspräche seines dolmetscliers beruhen.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. ».

PN. sày, Trj. satfv V. Vj. so%, Ni. s<a/, Kaz. s»i( „baum-

wurm, blattwurm", 0. mj, Paas. FU. s-laute p. 48, J. sàw' K.

saw id.

DN. (av3, Ts. tàtfj, tàq> Trj. (fiitv V. t'jf[ }
Vj. #;

,;
/\ Ni.

Kaz. /«m (^Vf?) „frühling", O. trnn id.

i
T

ber den Vokalwechsel in diesen Wörtern muss zum teil das

über das vorhergehende (ätt gesagte geltend gemacht werden. In den

nächst verwandten sprachen haben wir: ung szu (szuva), wog. (Bu-

DENz, MUSz. 318) sau, sou „holzwurm"; ung. tavasz, wog. Sz. tüjä,

tujä
y
Hoj ,.frühling\ sodass wir auch in diesen Wörtern eine hin-

tervokalische urform ansetzen müssen, und dass vielleicht der fol-

gende konsonant als urheber des gegenwärtigen Vokalwechsels an-

zusehen ist. Ob 0. svH, tvi{f spätere (unklare) bildungeu sind, oder

ob sie möglicherweise ältere nebenformeu zu dem origiuale der

formen östlicher dialekte repräsentiren, kann ich nicht entscheiden.

— Hinsichtlich Paas. J. sàw' vgl. das obeu über iàw" gesagte.

IX. Trj. o, V. Vj. a, Ni. Kaz. O. a.

DN. iaao{-, Trj. »Wj-, V. Vj. iayffm- (v. mom.), Ni.

Kaz. i' ui.t-, 0. iäHjf- „fächeln, durch fächeln verscheuchen (z. b.

fliegen)".

Der palatale vokal im DN. (sowie Kond.) ist wohl auch hier

fur später entstanden zu halten, wie in den unter VIII angeführten

Wörtern. Die Trj. form mit einem o muss wahrscheinlich durch an-

nähme von analogie erklärt werden. Im V. Vj. stossen wir nämlich

auf ein iàyf- „schlagen", und es ist sehr wohl möglich, dass dieses

wort auch im Trj. nicht unbekannt gewesen ist; aus einem solchen

worte wäre dann das o in das hier angeführte Trj wYî>4- herein-

gekommen.
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X. Vj. f.

DN. (fl'mrà'i, Vj. tfnviT „tabak".

Gombocz, Türk. 180, und Paasonen, Türk.O. 121. verbinden

dieses wort mit deu tatarischen originalen Tob. tämäJri, Kas. tämäte,

Alt. tamky, temkü. 1 Sein türkischer Ursprung unterliegt keinem

zweifei, doch sind, wie der konsonautismus zeigt, für beide ostj.

formen verschiedene originale anzusetzen. Der Vokalwechsel in der

ersten silbe geht unzweifelhaft auf eine Verschiedenheit im vokalis-

nius der origiualformeu zurück.

XI. Ni. ä, Kaz. g, 0. o.

*Kond. ka rt (folkl.) Ni. Mip, Kaz. h/rfï „eisen". O. AroVrff id.

Dass dieses wort mit dem syrj. Wichm. leert zu verbinden

ist, ist sicher 2
, und der umstand dass das wort nur in den nördli-

chen dialekteu (und in Kond. folki.) vorkommt, scheiut es wahr-

scheinlich zu machen, dass wir es liier mit einem lehnwort aus dem

syrjäuischen zu tun haben. Die Verschiedenheit im vokalismus ist

unklar. Wahrscheinlich muss man annehmen, dass der 0. dialekt

seine form unabhängig von deu anderen erhalten hat; die Kond.

Ni. dialekte über den Kaz. Beide „gruppeu" hätten den syrj. ß-laut 3

durch verschiedene laute wiedergegeben, weil es in den ostj. dialek-

ten kein völliges äquivalent für den syrj. laut giebt.

1 Vgl. auch Ahlqvist, OU. p. 11. Pâpai's eigentümliche forineu

K. tanibak und (Vj. ?) tènex dürften ihre existenz Schreibfehlern ver-

danken; das eretere vielleicht so, dass der herausgeber die von P. auf-

gezeichnete form falsch gelesen hat (mit ni pro m).

2 Die Verbindung schon von Ahlqvist, Kult. p. 70 gemacht.

3 „Ein vokallaut, bei dessen artikulation die Uppen in dor c-lnge

sind, die zunge aber energisch nach hinten geschoben wird, jedoch

nicht so weit wie bei a, o, u u
. (Wichmann, Zur gesch. p. V).
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XII. Ni. à, O. e.

PN. so työt /aniHjf, Ni. fàmfo-, lampsi x\r3 „faltenmagen", O.

sat {emit id.

Das gegenseitige Verhältnis dieser formen ist unklar. Viel-

leicht ist im O. analogiebildung anzunehmen, wenn diese form nicht

ganz von den anderen fernzuhalten ist.

XIII. Kaz. - (Vj. w).

* Koud. farf9m, Kaz. rf»V4W „freude, verguügeu, ergötzlich-

keit", vgl. auch Vj. tàrsçnï id.

Dass die Kond. Kaz. wortformen irgendwie zusammengehören,

ist wohl gewiss. Vj. fttr'sçm* scheint, falls es ursprünglich die-

selbe herkunft hat, durch analogische einWirkungeu ganz umge-

staltet wordeu sein. Ich möchte jedoch das Kond. Kaz. wort vou

dem Vj. trennen, und das vorkommen jenes in nur zwei, von ein-

ander weit getrennten dialekten, und die gestalt desselben scheinen

mir auf eiue entlehnuug aus verschiedenen quellen (aus verschiede-

nen wogulischen dialekten?) hinzudeuten.

XIV. DT. », Kr. a.

DN. aftfs „Schlüssel", DT. dt%>s, Kr. afyùs id. — Patkanov

aitx&B „schloss", Paasonen <$%Ù8 „Schlüssel".

Dieses ostj. wort ist von Paasonen, Türk.O. p. 137, als lehn-

wort aus dem tatarischen bezeichnet wordeu (tat. Kas. afyàé, Bar.

Korn, aàky* „Schlüssel"). Vor einem mouillierten konsonanten erwar-

tete man in diesem worte überall in den südlichen dialekten ein

palatales à (vgl. uuteu sub PN. a.); das gutturale a im PT. Kr'

ist gewiss durch einfluss der zweiteu silbe entstanden. — Pie Schreib-

weise Patkanov's ist sicher als unrichtig zu bezeichnen.
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Lassen wir die im obigen als zufällig erklärten, auf analogie

u. a. beruhenden entsprechungen aus dem spiel, so sehen wir, dass

die nicht durch „äussere" gründe bedingten entsprechungen eines

DN. à die folgenden sind:

Kond. à, e, t,

Trj. «, i, f.

v. vj. ä, f).

Ni. à, e.

Kaz. g, f, c, ).

O. ci, e, i, o.

Dazu finden wir im DN. (wie auch im DT.) in einigen Wörtern einen

Wechsel zwischen « und e, i, o, obwohl solche fälle nicht zahl-

reich sind. — In hierhergehörigen paradigmen finden sich in be-

stimmten fällen im Trj. die Wechsel </ ~ i, ç ~~ t; im V. Vj. ä ~ *,

à ~ ù (näheres unten).

DN r>,

I. 1. Trj. r>, V. Vj. {
).

DN. (auch Kond.) k<)rd%xit, Trj. k'in, V. Vj. fc'^rf „sterlet*.

Im hinblick auf die Verhältnisse der formen im Trj. V. Vj. sollte

mau im DN. von deu reduzierten vokalen a erwarten. Dass in die-

ser form dennoch *) steht, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass

das wort sich an ein anderes mit derselben bedeutung: DN. kätv*

„kleiner sterlet" (sib. russ. Kapuun») angelehnt hat.

2. Trj. = I; V. Vj. ç, Ni. à, Kaz. </, O. à.

DN. nea r, Trj. <Ù'<iS, V Vj. #«V, Ni. àlàr% Kaz. ^/r\
O. Agar „hund mit hängenden ohren". 1

1 Paabonen, Türk.O. J5 (vgl. auch Gombocz, Türk. 3), verbindet

mit diesem worte auch das ostj.N. Abmjv. öri „hündin". Diese Ver-

bindung kann nicht gebilligt werden.

Digitized by Google



- 25 -

Ks ist klar, dass das wort als lehngut in das ostj. ge-

kommen ist und zwar, wie zuletzt Paasonen gezeigt hat l
, aus

dem tatarischen (vgl. tat. Bar. igär, Tel. ärjar, nach Vekbicki.t

eger (nach der ansieht Paasonen's ägär zu lesen 2
) „hund"). Zuge-

geben werden muss jedoch, dass die bekannteu formen aus den ta-

tarischeu dialekten (das vou Paasonen angenommene *ägär ausge-

nommen) hinsichtlich ihrer lautgestalt nicht genau als originale der

ostjakischen formen passen. Es ist wohl als sicher anzusehen, dass

der im ostjakischen anzutreffende Wechsel darauf beruht, dass das

wort auf verschiedenen wegen und in verschiedener lautgestalt in

die ostjakischen dialekte gekommen ist. Die V. Vj. formen würden

auf eiu tat *egär, die der südlichen und nördlichen dialekte (auch

Trj.P) auf eiu tat. *ägär zurückgehen Der reduzierte vokal in der

ersten silbe der DN. form dürfte für in unbetonter Stellung aus à

später entstanden und ans solchen stellungeu verallgemeinert anzu-

sehen sein, eine eutwicklung, für die die südlichen dialekte beispiele

darbieten. 3 Ob das wort durch Vermittlung der südlichen ostj. dia-

lekte oder über das wogulische in die nördlichen dialekte eingewan-

dert ist, bleibe dahingestellt.

II. Trj. e, V. f, Vj. c, Ni. '/, Kaz. '/, (). à.

DN. tfww, Trj. (<}mî, V. timï, Vj tfmï, Ni. t/niu, Kaz. t/rm>.

0. (mm.

Es erscheint als sicher, dass die formen der westlichen dia-

lekte aus einer grundform mit à hervorgegangen und dass das à > «

1 Türk.ü. 15. Vgl. Vambkry, Magy. ered. 289; Muxkäcki, Ethn.

V. 73 und neuerdings AKE. 2; Oombocz, Türk. 3.

2 Diese leseart ist gewiss richtig. Nach Kaulokk, Phon. p. 5, be-

sitzt nämlich der teleutische dialekt keinen e-laut.

3 Man könnte auch dafür halten, dass das kurze tat. ä auch in

diesem worte direkt durch ein a ersetzt worden wäre. In diesem falle

hätte man jedoch im DN. ein <? zu erwarten. Das wort kann nämlich

kein junges lehnwort sein, und, wie wir sehen werden, ist ein älteres

DN. à in j umgewandelt.
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durch eine analogiewirkung eines anderen dem. pronom. tymf Je-

ner" entstanden ist Die form des Vj. mit ? ist unklar.

III. Ni. 1, Kaz. 0. à.

DN. fitrGun, Ni. ?"rhin% Kaz. Kreç«y, 0. *iïrytin „falle".

Der reduzierte vokal im DN. beruht gewiss darauf, dass in

diesem worte ein älteres à in unbetonten Stellungen sich in <) ver-

wandelt hat (beachte z. b. nom. pl. tqreä'twß. Der genannte wandel

muss jedoch als sehr jung bezeichnet werden (vgl. unten). — Wie das

Ni. Kaz. * einem palatalen à gegenüber zu erklären sei, kaun ich nicht

mit bestimmtheit sagen. Mir scheint das wort nicht einheimisch zu sein

(vgl. den auslaut -an mit dem syrjäuischen ableituugssuffix -an);

vielleicht ist es mit den syrjänischen Wörtern Wied, éarkan, éargan

„geklapper, klapper u. a." in irgendeine Verbindung zu setzen (vgl.

auch wotj. Münk, cark-nalk (folkl.P) „falle"). Und ganz ausge-

schlossen ist wohl auch nicht die möglichkeit, dass noch syrj. Wied.

torkan „klapper* auf den vokalismus der Ni. Kaz. formen einge-

wirkt hat, dass diese formen also durch kontamination entstanden

sind. 1

IV. Ni. à, Kaz. <t, 0. à.

DN. ur,à
s

^ Ni. àhm\ Kaz. <)eqn\ O. agan „puppe". — In

den südlichen mundarten haben wir im Ts. à can id.

Das wort ist eine entlehnung aus dem syrjänischen, syrj. Wichm.

akan „puppe", und zwar ist das syrjänische a vor einem fc-laut durch

das ostj. palatale à usw. wiedergegeben worden. Der reduzierte vo-

kal der ersten silbe im DN. hat sich aus à entwickelt, dadurch

dass die zweite silbe den accent erhalten hat.

1 Ahlqvist in seinem wörterbuche hält das ostj. éorkan für das

original des russ. lepeani», qnpicaH-b (die letztgenannte form dem wör-

terbuche Dal"s unbekannt). Das mss. wort mag wohl aus dem ostjaki-

schen stammen, doch kanu éorkan kaum sein original sein. — Ahl-

qyist's serkan „fanggeräth für kleinere thiere* ist gewiss das russi-

sche wort in ostjakischer ausspräche, s ist nur in s zu verbessern.
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V. Ts. Sav. à.

DN. <)na k, Ts. Sav. àtak „stürm, ungewitter".

DN. f)ça'm3, Ts. uM tn3 „meusch".

Wenigstens das letzte von diesen Wörtern ist eine eutlelinung

aus dem tatarischen 1 (tat. Tob. sdam, adäm, Kas. ädäm usw.

„mensch"; das ostj. wort geht auf ein tat. original mit palatalem

vokal zurück). Auch açtiîlc dürfte derselben quelle entsprungen

sein 2
, obwohl ich kein sicheres tatarisches original anfuhren kann

(vgl. jedoch Dschag. Kunos alak-bulak „verwirrt, gemischt"). Das

DN. <} ist wie in dem unter IV. augeführten worte zu erkläreu.

VI. Kr. Fil. c, Paas. ö.

DN. pirä-D3 (mit *) auch DT. Kos. Ts.), Kr. tëm fs, Fil. ic-

ra
t
DÏ9

f
Paas. Urfylp „fenster". — Nach Patkanov auch Deny, te-

rada, terag'a.

Iu PAi'Ai'8 Vokabular hat MunkAcsi dieses wort mit dem tatari-

schen täräzä zusammengestellt und ihm sind die späteren autoren,

die diese frage berührt haben, gefolgt 3
. Doch erschweren die eigen-

tümlichen vokalverhältnisse im ostjakischen die aufstellung der tat.

form täräzä als gemeinsames original. Man muss anuehmen, dass

sich die ostjakischen formen aus zwei verschiedenen tat grundfor-

men herleiten, iu deren einer in der ersten silbe ein e, in der ande-

ren ein ä gestanden hat. Vielleicht hat auch das DN. usw. eine

form mit e in der ersten silbe gehabt, welches später durch erneuer-

ten einfluss seitens des tatarischen einem à platz machte. Zu der

annähme, dass das jetzige $rä'D3 mit dem tat. täräzä nicht ganz

1 Vgl. Castrén ; Gombocz, Türk. 12; Paasonen, Türk.O. 17.
2 Caôtrén verbindet dieses wort mit samoj. hâd. Dass das wort

jedoch nur in den südlichen dialekten auftritt, spricht schon gegen

diese Verbindung.

3 Siehe Patkanov; Gombocz, Türk. 183; Paasonkn, Türk.O. 120.

In den türkischen dialekten haben wir: Tob. Kas. täräzä, Kirg. te-

reze, vgl. Tschuw. {üräßä (Paas. a. a. o.).
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identisch ist, und dass es im PN. früher eine andere form dessel-

ben Wortes gegeben hat, scheint mir der kousonantismus des Wortes

anlass zu geben (DN. d entspricht gewöhnlich einem tat 6, c,

nicht z Das reduzierte PN. à «. *à) wie auch Paasonen's d

« *e) beruhen auf unbetontheit der ersteu silbe.

VII. Kond. fj.

PN. <)ina (-, Kond. uita t- »treiben, jagen".

Tatarisches lehnwort (tat. Tob. usw. aida- „treiben, forttreiben,

vertreiben*
4

,
Paasonen, Türk.O. 14). Pas à ist wie in dem vorher-

gehenden worte zu erklären.

Wie aus dem obengesagten hervorgeht, tritt das PN. <) gegen-

wärtig mir in wenig zahlreichen, zum grössten teil entlehuten Wör-

tern auf, und ist als eine spätere, gewöhnlich auf uubetontheit der

ersten silbe beruhende bilduug zu erklären.

PN. a, *a.

I. 1. Trj. «, V. Vj. a, Ni. «, Kaz. O. a.

Z. b. PN. ö;y»/-, Trj. 'äyö(-, V. Vj. äy~>t-, Ni. r,
yjt; Kaz. r,

yH-,

O. nyH- „sieh erbrechen, speien".

PN. uayj-, Trj. <>,miï-, V. Vj. «ap, Ni. ?
/«a<-, Kaz. ,<»*U<-, 0.

n.atf- „behauen".

DN. Trj. >>>, V. Vj. Ni. Kaz. O.

mx- „rufen, zurufen; nennen; bitten*4
.
2

.

PN. iüydm, Trj. ià
yî>nï, V. Vj. ißyjni, Ni. /'~;vwi

f

, Kaz. <
7 ;v>m,

O. /«;v)m, „heide".

1 Vgl. Paaboskn, Türk.O. 125 und p. f.

2 Patkasoy in seinem Wörterverzeichnisse will die Wörter vägam

»rufen usw. ;
' und végem „schreien" für zusammengehörig halten.
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DN. Trj. jftYy-, V. Vj. fy'ay- „den atem verlieren, fast

ersticken*.

DN. MnxH-, Trj. la »fff*-, V. Vj. Ni. Kaz.

("US'ïh 0. (a\mt- „spalten*.

DN. näyär „zedernuss", Trj. ii^or* „zederzapfen", V. Vj. tjä-

;w c

„zedernuss", Ni. n^r , Kaz. n~>ypr\ 0. wö^r „zederzapfen".

DN. wö;;^, Trj. n^9yi, V. Vj. »iä;?^, Ni. n»yrf, Kaz. «<-p.iJ,

U. näypft „niedrig". 1

DN. pas, Trj. .p

r

«s, Ni. ^"S, Kaz. 0. j)as „zeichen".

DN. phidx, Ni- pH^Xi Kaz. p"la% „zopfgeliänge".

DN. püyßn-, Trj. jp
c

<S^-dw-, V. Vj. pâ£â<<-, Ni. j)"ym-, Kaz.

>w/-, O. päydij- „sich spalten".

DN. râ;;ân- „fallen, stürzen-, Trj. rfrimfZ- (v. mom. tr.). Vj.

ràyfm- (v. mom.) „sich neigen", Ni. rayant-, Kaz. r'ty« ri.fo-, O. ra

-

„fallen, stürzen".

DN. sûyâ( „brett", Trj. s&aj, V. Vj. 5âp/
r

,
„dammholz", Ni.

s^yrf, Kaz 0. snyßt „brett".

*Kam. taux. Ni. w%Xi Kaz. &n%i(k\ O. $fay&
r

„gedörrter (ge-

kochter) fischrUcken". 2

DN. ^«i^f „flösse", Trj. .^aj['|-
(

„rückenflosse", Ni Kaz.

»rüekenflosse des barsch und kaulbarsch".

Die formen der vorstehenden Wörter in den anderen südlichen

dialekten schliessen sich hinsichtlich ihres vokalismus an DN. an. Im

Sox. treffen wir jedoch o in den Wörtern: pos „zeichen", pöttfx

„zopfgeliänge".

Wie aus dem obigen hervorgeht, folgt dem vokal der ersten

silbe mit ein paar ausnahmen y oder # (in den hier nicht angeführ-

ten Wörtern ist der folgende konsonaut immer y, y). Da die frage

nach dein auftreten des a in den südlichen dialekten von Wichtigkeit

ist, stelle ich hier noch die einheimischen Wörter mit a in erster

1 Donnkr, Wb. 871, hat nogol (Hunp.) „niedrig" mit ööyol (Ahmjv.)

„hinkend" verbunden. Wir haben hier jedoch zwei verschiedene Wör-

ter vor uns.

2 Patkanoy: K. £aT|x „der länge uach zerspaltene und gedörrte

rotaugen".
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silbe ein, welche ausschliesslich in diesem oder jenem der südlichen

dialekte vorkommen, and in denen der folgende konsonant ein ande-

rer ist, als oben erwähnt wurde. Zahlreich sind sie nicht, noch ist

auch die bodenständigkeit aller sicher.

DN. yäuzl (Kond. aber: yimvla) „fuss des auerhahns, des birk-

huhns".

DN. %aurH-, DT. %äufr- „undicht werden (gefäßs)".

* Kond. %as „sarg".

DN. Kond. x<*s „boshaft" (vgl. auch Kr. h'tfm xîvsçm

iastotem „ich spreche ohne falsch, geradeheraus, npanaofl avuioë ro-

uop»").

Für die erwähnten uud andere hierher zu ziehende Wörter

linden wir in den östlichen dialekten noch parallel form en

1) flexionsformen : mit u: z. b. Trj. iyiynmri „meine heide".

—

nuyrhrf „mein zederzapfen". — Trj. H i(ûrjnï „ich rief
1
. — tu% „es

barst"; — mit j z. b. Trj.
u«}ka „behaue!" (näheres siehe unten).

2) ableitungsformen: mit J: Trj. Iftipèfù-, Vj. IsnFHW1- »spä-

ten«. — Trj. p
r

i?ùmi- (v. mom.) „bebten". — V. Vj. r)yßm(- (v.

mom.) „stürzen*. — Trj. fförnfv-, V. Vj. Uyhnt- (v. mom.) „zer-

brechen, zerreissen" (~ DN. (äyßn- u. a. „brechen, reissen").

Hierher gehörige lehn Wörter giebt es eine ganze anzahl, ob-

wohl nur einige von ihnen Uber das ganze gebiet verbreitet sind. In

ihnen entspricht DN. a usw.

1) einem syrjänischen a: DN. särdf (aber: Sox. föroä; aus

dem Ni.?), Trj. fârês, V. Vj. fârôs, Ni. y-t-js, Kaz. êr.yjs, O. färss,

Castrén I. sôret, sörot! „meer" < syrj. Wichm. saruTé „warme

gegend, wohin die Zugvögel ziehen" (wotj. zarcz usw. „meer"). 1

Die DN. (wie auch Kond.) form hat vielleicht später einflüsse sei-

tens des wogulischen empfangen (wog. Sz. B. êâriê, K. ^sonrei

„meer"); die von Castrén aufgezeichneten formen müssen als „re-

gelmässig" betrachtet werden (vgl. unten).

1 Vgl. jedoch SktXlä, FUF. p. 20», 270.
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2) einem tatarischen a: z. b. *Karo. äjpt „bauchgurt der

pferde" < tat. Tob. afil, Kirg. Krm. ajyl usw. id. (Patk., Paas.

Türk.O. 1). — DN. ârà$, Mj. ârôsiux „femerstange, deichsei" < tat.

Tob. ua. arêé, Kirg. arys id. (C, Paas. Türk.O. 4). - DN. ârè$, Vj.

ârêi „roggen" < tat. Tob. ua. arya « rnss. pojn»; Patk., Paas.

Türk.O. 5). — * Kond. àtàt, Trj. <<Wf, vgl. Ni. Aid, Kaz. Artf

„frei, ledig (von arbeit und dgl.)" < tat. Tob. ua. azat „frei" (C,

Paas. Türk.O. 7). — DN. d$x<}r$-y Kond. dsßn- „anlocken, einen

überreden" < tat. Tob. Gm. azgyra- „co6jia3Hjm>". — DN. ä#äp,

Ni. T
i$p (folkl.) „held", vgl. Trj. '(h{p\ Kaz. «.ij mr

(unsicher) id.

< tat. Tob. ua. aUp „held, riese" (C, Paas. Türk.O. 11). — DN.

ia( „mahne" < tat. Tob. Gig. jal „rpHBa". — DN. %aima% „sahne"

< tat. Tob. Çaîmak, Kas. usw. kaimak „dicke, gekochte saure sahne;

die sahne (von gekochter milch)" (C, Paas. Türk.O. 41). ^ — DN.

XamD'3, Trj. mff, V. ^amff, Vj. Vamffw\ Ni. Kaz.

Xn%m*% O. X<è m& „peitsche" < tat. Tob. kamèè, Kas. kamle

„knnte, peitsche" (C, Paas. Türk.O. 43). 2 — DN. xûÇàX »volk,

leute" < tat. Tob. kaîùk (Paas. Türk.O. 48). — DN. pal, Vj. pa(

„reich" < tat. Tob. bat, Kas. ua. baj id. (C, Paas. Türk.O. 85).

— Ts. püu&r „leber" < tat. Tob. Gia. baar id. — Ts. pdf&x
„Steuermann in dem zugnetzboote" < tat. Kas. Oste. baàlyk

„rjaBOHCTBo, Ha^ajifcHBHecTBo". 3 — Ts. pdttds „die jüngere Schwester

der frau" < tat. Kas. Bal. baldyz, Kirg. Zol. baldyz, Osm. Zenk.

baldyz, baiduz, Dschag. Kunos baiduz „Schwägerin". — DN. sa%

„nüchtern" < tat. Kas. usw. sak „vorsichtig" (Paas. Türk.O. 98) 4
.

— DN. sdsxM „wanze" < tat. (vgl. tat. Kas. Oste. easy „ranjoft,

1 Paasonen schreibt 1. c. K. xcHm')X „sahne; art milchspeise".

Eine solche form mit einem vokal mit
*
stark geschnittenem accent"

habe ich nie gehört.

2 Die Vj. form ist wohl für eine spätere bildung (nach Wörtern

wie VotytSiw' „kämm") anzusehen. — Paasonen schreibt K. x<?m£9

„peitsche*.

3 Dasselbe wort findet sich auch sib. rnss. in der form 6anL/njKT>.

* Ts. say „nüchtern*4
ist wohl auch tatarischen Ursprungs, aber

als sein original muss eine andere tat. form (Tob. Gig. sav „TpesBbiö")

angenommen werden.
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BOHDiifi", kort, kurt „qepBAKi; mena"). 1 — DN. satydn „frisch,

kühle" < tat. Tob. Gig. salgyn alamen Bnpoxja»Äa»ci.
tt

t Kas. Oste.

salkyn „xojiojtHuä". — DN. Çatxan „rübeu < tat. Tob. Salyan

id. <C, Paas. Türk.O. 113). - DN. ftftyj „sense" < tat. Tob. caiyß,

calky, ôalgy id. (C, Paas. Türk.O. 134). »— DN. Jäifäj, „huhn" < tat.

Tob. iawfa tavok „itypiiua", Kas. tawdk
1

,
tatqk „nenne" (C, Paas.

Türk.O. 120).

Im Ts. Sox. am Irtysch begegnen wir einigen von diesen Wör-

tern mit o in der ersten silbe: Ts. üröX „deichsei, feinerstange" ; Ts.

Sox. ôrêf „roggen" ; Ts. Sox. ôsat „frei" ; Ts. ôD&p, Sox. otèp „held"
;

Ts. xo'ma'j, Sox. xomp „peitsche". — Dazu noch bei Castren:

poi „reich", fötxa „sense".

3) einem russischen a: z. b. DN. Jcaplß „der absatz am

schuhe" < russ. BanjryKT» id. — DN. katnoi „ein jeder" < russ.

KaxjtfJä (sib. russ. KaatHUÖ) id. — Ts. na$ü Ur (Ni. na&âpf, Kaz.

na&ä fcra) „salmiak" < russ: HainaTupb id. — DN. pârêf, Trj. p
(ä-

rà.t, Ni. pr'tjs, (Kaz. pärjs), O. päiys „vorteil, gewinn" < russ.

ôapbiuii. id. — DN. pa$max> Ni. pnSmfi^\ (Kaz pa&inep) „eine

art schuhe" < russ. 6aiimaKT> id. 3 — DN. éùta „Stachel" (der

schlänge) < russ. xajo id. — DN. fas (téas), V. tsas, Ni. $»s,

1 Wahrscheinlich ist diese etymologic zu billigen. Dagegen passt

die als möglich bezeichnete annähme Patkanov's: sasxort < sast-

xort („trocken-rinde") schon deshalb gar nicht, weil eine wanze nur

unter gewissen umständen „trocken-rinde" genannt werden könnte.

2 Paasonen schreibt: ('«txâ. — Im Kam. habe ich nebeneinander

die formen tàt%3 und fat%3 gehört; a ist durch den vorangehenden

mouillierten konsonanten hervorgerufen.

3 Gombocz, Türk. 130 und Paasonen, Türk.O. 88, halten dieses

ostj. wort für ein tatarisches lehnwort: < tat. Kas. ha&mak „schuh",

Osm. basraak „ sandale, pantoffel" (Paab.). Der Tob. tatarische dialekt,

aus welchem das wort ins ostj. gekommen sein dürfte, scheint jedoch

kein solches wort kennen, öioanov in seinem wörterbuche übersetzt das

russ. 6amMaKi> mit tat. Ka6nuT>. Und mir scheint das russ. 6auiMaici>

eben so gut als original für das ostj. wort zu passen. Das Kaz. pasmrk
ist gewiss ein spät entlehntes oder durch späteren einrluss umgestalte-

tes russisches lehnwort.
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Kaz. é«$, O. Aas „stunde" < rva», lacx id. — DN. (amen (DT.

£ä*dn l
) Kond. fh pun „hänfen, menge" < rusa. Taôyin» id.

Zu beachten sind die Ni. Kaz. formen mit a, welches entweder

auf sehr spate entlehnnng oder auf eine erneuerte einwirkung sei-

tens des russischen hinweist.

In einem russischen lehnworte haben wir im Ts. o : pöris „vor-

teil, gewinn" < rnss. tiapunn. id.

2 Trj. â (~ j), V. Vj. a (~ /), Ni. », Kaz. (i, 0. ö.

DN. nßyHfa-, Try H
i(âyùtfôt

V. Vj. uäytfß-, Ni. !(
r'y?Ua-, Kaz.

uoyäjfi-, 0. oyà/ td- „herab-, hinablassen od. -führen"; DN. näyd{-,

Trj. "^y
<\<-, V. Vj. «ï>^-, Ni. Kaz. ?^>>>5.i- „sich hinablassen".

— Im DT. haben wir im Kond. uafitte- „herablassen",

im Trj. *myHÇê. „ausgebrütet werden", DT. y^-, Ts. ^â/-„sich

herablassen".

Die eigentümlichen vokalVerhältnisse, besonders in DT. ?{<?/>y/-,

Kaz. i<yyßd{3-, iwj&a- rufen das bedenken wach, ob sich die beiden

vorhergehenden ostj. tr. und refl. Verben wirklich von derselben

grundform herleiten, oder ob hier nicht zwei verschiedene Wörter

vorliegen, die sich später infolge gegenseitiger analogischer einwir-

kung (besonders in eiuigen dialekten) einander angenähert haben.

Im Trj. können allerdings â und / wechseln (siehe unten), sodass

man die dortigen formen für zn einer würze] gehörend ansehen

könnte, ebenso im V. Vj.; diese erklärung lässt sich aber schwerlich

auf DN. a ~ DT. § ~ Kaz. y, 0. ö anwenden. Es ist wahrschein-

lich, dass ein verbum transitivum mit einem vokal vorhanden

gewesen ist, aus dem (oder aus dessen nebenformen) sich die jetzi-

gen formen mit a, â, « (~ j) entwickelt haben, und ein verbum

reflexiv um mit einem vokal, der der Urheber der jetzigen e

(Trj. s), £, ö sein kann. Wie wir weiter unten selten werden, be-

gegnen wir in den südlichen dialekten bisweilen dem Wechsel e

(~ Trj. j) ~ «, und es nicht unmöglich den schluss zu ziehen, dass

1 DT. (Harn stammt wohl aus dem tatarischen, vgl. tat. Ostr.

tabun „Taöyin»", Dschag. Ktfsoa tabin .soldatentruppe".

3
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das ostj. wort für „sich herablassen" zu einer solchen wortgruppe

gehört habe, dass es also parallelformen *ttê%H *y?]wt- gegeben

hat. Direkt von diesen abgeleitet wären DT. yèyPÇ-, Ts. w%?t~t

(Trj. ißr&4; V. Vj. ij}yß(-), Kaz. ij#$a-, wogegen DN. yäyfy-, Ni.

if'yßt- als analogische bildungen aus einer form mit ä in erster silbe

nach dem muster von yäytyfi- anzusehen wären. Das umgekehrte

Verhältnis wäre dann anzunehmen für Kaz. uçyèA^-, 0. öyßCfo-, in-

dem diese nämlich als analogieformen zu betrachten wären. — In

DT. vJiyMfc-, Kond. wyjttb- ist ä augenscheinlich sekundär, in

schwachbetonter erster silbe eines viersilbigen Wortes aus a ent-

wickelt, eine entwicklung für die es in den Kond. dialekten (auch

Demj.) mehrere beispiele giebt (vgl. unten).

3. Trj. Ni. = 1; Kaz. a, 0. à, ? V. v.

DN. sàran, Trj. sàrcC)/, Ni. s'\r«V „grosser kessele Kaz.

8$r<fi/, 0. sàran (sa-) (folk].), ? V. stmaY id. — Paasonen, JSFOu.

XXI,s. p. 14: chr(m „topf".

Das wort ist kaum genuin, obgleich ich nicht angeben kann,

woher es in die spräche eingewandert wäre. — Der Vokalwech-

sel beruht entweder darauf, dass das wort zu verschiedenen Zeiten

in die verschiedeneu dialekte gekommen ist, oder darauf, dass es,

nur in der volkspoesie gebräuchlich, aus dem bereich der gewöhn-

lichen entwicklung und deren Wirkungen getreten ist, um andere

wege zu gehen. — Ob V. «uçaV hierher gehört, ist nicht sicher,

wennschon möglich.

n. Trj. i, V. Vj. *, Ni. « (Kaz.

DN. iâyùl, Trj. i/l'ô?, V. Vj. if^Pf „gabel, Stange oder stütze

mit gabelförmiger spitze", Ni. i^r „abstand zwischen der ausge-

breiteten Deinen"; vgl. Kaz. i^yj/m3- (bezeichnung für dus erste

schwankende gehen des kindes). 1

1 Casträn und nach ihm Budknz, MUSz. 180, hält dieses wort

für identisch mit ostj. C. jägart „ast, schritt", ostj.B. (bei Bhdbnz) jo-

gart „aet, Verzweigung, gabel". Doch sind diese beiden Wörter von

einander zu trennen.
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III. 1. Trj. g, V. Vj. ä, Ni. à, Kaz. g.

I>NV£f*r5m, Trj. (qronï, V. Vj. ^/»v?m
f

, Ni ßrom% Kaz. ^/v/wr

„stark, kräftig u a.
M — Kam. Fil. tïn-dm.

Es ist wahrscheinlich, dass das wort ursprünglich vordervoka-

lisch gewesen ist, da sogar in den südlichen dialekten vordervoka-

lische formen begegnen. Der grand des lautwandels à > a ist

jedoch nicht einzusehen. Möglicherweise könnte man annehmen,

dass ein anderes (der bedeutung und form nach nahestehendes)

wort auf den vokal der ersten silbe gewirkt habe. 1

Hier mag noch angeführt werden: T)N. samo-k, Trj. s§mak\

V. Vj. s>hiwV „schloss; flintenschloss".

Dieses wort stammt aus dem russischen (russ. aaMoin, id.).

Der Vokalwechsel a ~ q, ä beruht darauf, dass die gut russisch

sprechenden ostjaken an der Demjanka das in spätester zeit entlehnte

wort in russischer gestalt in gebrauch genommen, die Trj. V. Vj.

dialekte dasselbe dagegen den einheimischen lautverhältnissen ange-

passt haben.

2. Trj. Kaz. = 1; Ni. «, O. à.

DN. ia m „name des kirchdorfes Demjanskoe (auch: Samarov-

skoe), Trj. i//mp
c

ur94 „dorf, wo eine seMCKafl cramiia ist". Kaz.

iqnC „Samarovskoe; dorf, wo eine 3eMCKaa eraimifl ist", Ni.

0. iam „Samarovskoe". — Im Ts. findet sich das wort in der

form io
%

m.

Nach Paasonen, Türk.O. 23, wäre das wort ia
sm tatarischen

Ursprungs (Uig. jam
,.poststation", Dschag. jam „die postpferde").

Doch dürfte das original eher in der nähe zu suchen sein. Dasselbe

wort findet man im russischen wie im syrjänischen, im ersteren in

der form, nach Dal', aar* „cejienhe, Koero Kpem.mie o-mpanjaion,

na Mtcrfc no*rroBy» roHißy n rat JMfl »Toro CTanuin", im syrjänischen

1 Man könnte auch an einttuss seitens eines tatarischen Wor-

tes, Kas. Ohtr. darma „chjm" (lenken, dies aber ist in tat. Tob. nicht

belegt
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jam „postStation, Stationsgebäude" (Wied.; aus dem rassischen).

Pass erst die russen im ostjakischen lande postStationen ange-

legt haben, ist bekannt, und dass ausserdem die bezeichnung iam

gewöhnlich an die dürfer Samarovskoe und Demjanskoe gebunden

ist, berechtigt uns zu der annähme, dass auch der name aus dem

russischen entlehnt worden ist. — Der Wechsel zwischen gut-

turalem und palatalem vokale in der ersten silbe ist so zu erklä-

ren, dass die formeu mit palatalem vokal später aus dem russischen

gekommen sind, wogegen die Ts. Ni. formen (auch J. Paas. ihm)

eine ältere stufe der entlehnung repräsentieren würden. DN. a dürfte

ein direkter ersatz für das russische a sein.

3. Trj. V. = 1; Ni. <$, Kaz. « O. a.

DN. päinsä (Koud. %äu%sa), Trj. k'çffsrf, V. Vasfi3 „tabaks-

pfeife", Ni. x{!V7 (h Kaz. %"t£sa\ 0. %atfsa id. 1

Schon Castrén in seinem wörterbuche hat dieses wort mit dem

tatarischen ka-naa zusammengestellt (nach der Schreibweise Radloff's

(Wb.) lautet das tat. wort Alt. Bar. usw. ka-nza, nach Paasonen,

Türk.O. 44, Tob. karina), und mit ihm sind Patkanov und Paaso-

nen einverstanden. Gombocz, Adal. 3, verbindet das ostj. wort mit

samoj.O. kania, kaTjsa, kanza usw. — Die lautgestalt des Wortes

in den verschiedenen ostjakischen dialekten macht es, wie mir scheint,

schwer für alle formen ein gemeinsames original anzusetzen. Die

formen der westlichen dialekte gehen augenscheinlich auf Urformen

mit einem gutturalen vokal, dagegen diejenigen des Trj. V. auf Urfor-

men mit einem palatalen vokal zurück. Es scheint nicht unmöglich

zu sein, dass Trj. k'(frisa, V. kastu « *k'£t/s3 durch metath.),

wenigstens das letztgenannte, über das ostjak-samojedische in

die resp. dialekte gekommen sind (beachte auch den konsonantismi»).

Von den formen der westlichen dialekte ist die des Ni. gewiss spä-

1 Merkwürdigerweise hat MisKÄesi (Pâpai Szojcgy.) und nach ihm

Gombocz, Adal. 3, da« von Pâpai angeführte wort kelse „TpyÖKa" mit

yay~/*ï zusammengestellt. — Eine eigentümliche form ist die von

Paaboscn, Türk.O. 14, angeführte J. kuncu mit ihrem c.
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teres lehngut aus den südlichen dialekteu (aus einer form mit a in

der ersten silbe).

4. Trj. = 1; Ni. Kaz. O. o.

DN. xasna „kröne, regierung", Trj. k\t
y

siig
x

, Ni. £"*mà, Kaz.

X"^na\ O. gCsna „kröne, regierung; die aus einer volosf eingetrie-

bene steuersumme".

Auch dieses wort ist als lehngut ins ostjakische gekommen.

Paasonen*. Türk.O. 47, hält es 1 für ein tatarisches wort (tat.

Kas. kazna „Schatzkammer*4

), aber „wenigstens von dem russischen

nasua „Schatzkammer; krone, regierung" beeinflusst". Was die nörd-

lichen und südlichen formen betrifft, muss die ansieht Paasonen'» wohl

angenommen werden; das a der ersten silbe im I)N. ist jedoch durch

späteren einfluss des russischen Wortes zu erklären Trj. Vysij//,

welches keine alte entlehnung ist, geht sicher auf das russ. Kaaua

zurück.

5. Trj. = 1; V. 9, Vj. v.

PN. tapp* (wort der am Irtysch wohnenden estjaken), Trj.

tf/p'¥</s „eine art falle*', V. fcp£V& Vj. fvh'os id. — Im DT. habe

ich das wort in der gestalt ftCpffi, im Ts. Mpxdi aufgezeichnet.

Gewiss hat Anderson, Wandl. 104, recht, wenn er dieses wort

als aus dem samoj.O. entlehnt bezeichnet. Dort lautet es: N.cakoè,

tiakkoaè, MO. takkos, K. Tsch. DO. iapkos, NP. £apkuß, B. Tas.

Kar. £akkoà „fuchsfalle". Die Verschiedenheiten in der lautlichen ge-

stalt des ostj. Wortes beruhen augenscheinlich zum grössteu teil darauf,

dass das wort aus verschiedenen samoj. dialekteu ins ostjakische

eingedrungen ist. Nach Castren, Samoj. Gr. p. 4, ist das samoj.

a uach j und allen mouillierten konsonanten palatalisiert, und hier-

nach sollte man Uberall in den ostj. dialekteu in der ersten silbe einen

palatalen vokal erwarten. Der gutturale vokal ist gewiss durch

vorausnähme der artiknlation der folgenden silbe entstanden.

1 Er keunt uur die formen der nördlichen dialekte (uach Ahu/v.

und Hinp.).
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IV. Trj. ä.

DN. ax, Trj. iitffàyÇa ,.mitkal (eine art weisser stuft)".

DN. ax ist wohl als erster teil einer Zusammensetzung zu be-

trachten (vgl. Ts. axiäyßt id.), obwohl es von meinem sprachmeister

für sich angewendet wurde. Es stammt aus dem tatarischen, wo

ak („alle dialekte" uach Radloff, WbM vgl. jedoch ibidem Kar. T.

ax id.) 4 weiss" bedeutet. Trj. ä ist nicht gauz sicher, denn mein

sprachmeister schrieb das wort der spräche der am Pym wohnenden

ostjaken zu. Wenn richtig ist, rauss man gewiss die reduktion

des vokals als auf der schwachbetontheit der anfangssilbe beruhend

betrachten.

V. V. Vj. v.

DN. taxini „colymbus*', V. Vj. {oxtaij id. — Patkanov tox-

t«î\, toxtèî| „grosser taucher", Päfai taxete^g, V. taxtan „colym-

bus arcticus", Ahlqvist toxtyq „colymbus cornutusu
.

Von Gomhocz, Adal. 133, ist dieses wort mit ostj.Jeu. tak£,

takti „anas crecca" in Verbindung gesetzt worden; doch ist diese

Zusammenstellung kaum richtig 1
. — Der Wechsel DN. a ~ V. Vj.

ü ist schwer zu erkläreu. Die wogulischen formen desselbeu Wor-

tes, wog.Sz. ftâxèt, täxt, Uü%t „tauchente", scheinen zu zeigen, dass

die DN. form mit ihrem vokal mit schwach geschnittenen» accent

in der ersten silbe regelmässiger ist; die V. Vj. form ist dann als

durch metathese entstanden anzusehen. Was den anlass zu einer sol-

chen metathese gegeben hat, kann ich nicht ermittelu ; es Hesse sich

denken, dass sie auf onomatopoetischen Ursachen beruhte. 2 - Die von

Patkanov angeführten formen stammen wohl aus dem Ts. (oder aus

einem diesem nahestehenden) dialekt, in welchem bisweilen o einem

DN. a gegenüber steht; die formen Pàfai's sind zum teil unrichtig

aufgezeichnet worden.

» Vgl. Sktälä, FUF. II. p. 280.

2 Viele von den ostj. voeelimmen sind nämlich onomatopoetischen

urspruugs.

Digitized by Google



— 39 —

VI. Ni. à, Kaz. y, O. a, UT. à, Kond. â.

DN. nau-. Ni. «â^-, Kaz. rfpg-, O. nay-, DT. này-, Koud. này-

„miauen".

Der Wechsel ist gewiss ganz zufällig; das wort ist nämlich

onomatopoetischen Ursprungs und in ausdrücken dieser art sind un-

regelmässige lautwandlungeu nicht selten.

VII. Ni. à, Kaz. Kond. Ts. â, Sav. a.

DN. a $ „weisser ton, lehm", Ni. â$Çùmp3, Kaz. (f.sAçmat „spröde",

Kond. Ts. «.?, Sav. a\* „weisser ton, lehm; kreide".

Das wort ist etwas unklar (lehuwortP 1
). DN. Sav. a ist ge-

wiss spät aus einem *ä im absoluten anlaut entwickelt (möglicher-

weise hat auch das folgende postalveolare £ etwas auf die artikula-

tiou des a eingewirkt).

In den lehnwörtern aus dem russischen: DN. par, Ni.

pàr\ Kaz. pçrg „paar" < russ. napa id. — DN. samouar, Ni.

sàmà^gr% Kaz. s#m#«aV „teemaschine" < russ. caiioBapi id. —
DN. sat, Ni. sàf, Kaz. sgf, „ein kleiner teich zum aufbewahren

lebendiger fische" < russ. Dal' caai, caÄOKi» „npyAOKi. jwh jep-

»aHLfl xhboä pu6u".

Das russische a ist im DN. durch a (im Ni. Kaz. wie gewöhn-

lich in jungeu lehuwörtern durch à, a) wiedergegeben, weil dieser

laut auf der jetzigen eutwicklungsstufe dieses dialekts dem russi-

schen laute am nächsten steht. Ich halte nämlich die betreffenden

Wörter für sehr späte entlehnungen.

1 Hat dieses oatj. wort vielleicht etwas mit wotj. az (in aziz
t
nach

der Übersetzung des sprachmeisters Munkâcki'b ,sehr harter, weisser

stein«) zu tun? Vgl. Wichmann, JSFOu. XVI,3 . p. 5 ff.
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VUI. Ni. à.

DN. aim; Ni. ài$r* „hengst". - Kond. Ts. àqàr, Paas.

afyàr id.

Lehnwort aus dem tatarischen (Alt. Tel. Leb. Kirg. KKirg.

Küär. Kas. aiyyr „hengst"). 1 Paasonen. Türk.O. p. 86, hält dafür,

dass der palatale ostj. vokal dem tat. a gegenüber auf dem folgenden

laute (t) beruhe. Für eine solche palatale rückwirkung des folgen-

den lautes haben wir ziemlich viele beispiele aus dem Kond. dia-

lekt; aber iu dem hier angeführten worte könnte man auch eine

andere erklärung geltend machen. Wie die lautliche gestalt (von Paas.

(iijbr abgeseheu) des Wortes zeigt, hat der ostj. Sprachsinti das ta-

tarische wort als ein zusammengesetztes aufgefasst und den ersten

teil desselben mit ostj. ä{ „klein" iu Verbindung gebracht. — DN.

a kann entweder unmittelbar aus dem tatarischen Übernommen

(dann wäre die DN. form eine spätere entlehuung oder durch eine

spätere einwirkuug seitens des tatarischen umgeformt) oder aus

eiuem à im absoluten aulaut eutstauden sein.

IX. 0. à.

* Kam. %am%a\ (). kiivikcC „seidenzeug".

Schon Ht NKALvv, E. osztj. nyelv, szôtâr p. 3ti, hat ostj. kamka

„seide" als ein türkisches lehnwort bezeichnet, uud als sein original

hat Paasonen, Türk.O. 42, das tat. Alt. usw. kamka „ein dem atlas

ähnlicher chinesischer Seidenstoff*' angeführt. Ich kann dieser an-

sieht jedoch nicht beistimmen. Der vokalismus des 0. hïmka

spricht gegen die unmittelbare identität dieses und des tat. Wortes,

und gewagt erscheint es mir schon deswegen eine direkte entlehuung

aus dem tatarischen ins U. anzunehmen, weil ein solches wort im

Ni. Kaz. nicht vorkommt. Gewiss muss man als original des 0.

1 Ahlqvist, OU. p. 8; Paakonkn, Türk.O. 13.
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kà*mka das syrjänische Wichm. Jcamka ansetzen. 1 Kam. jfam^a

dagegen stammt aus dem tatarischen.

X. DT. Q, Kos. à, Kond. q, Ts. Sox. (>, Fil. «.

DN. äa'j, DT. «Vj, Kos. '/ö'j, Kond. ofr, Ts. ö/>'j, Sox. (>&> Fil.

„sauer". — Castrén schreibt 5<Ia, oida, oig'a id.

Patkanov in seinem Wörterverzeichnisse vergleicht das von

Casteén angeführte öda usw. mit dem tatarischen acy (nach Rad-

loff: Alt. Tel. usw. aoü, Krm. aôy, Osin. acy, Kas. aôl „sauer, bit-

ter") und diese Zusammenstellung ist richtig. 2 Die buntheit in der

Vertretung des tatarischen vokal* der erstell silbe beruht wahrschein-

lich auf vielen Ursachen. Dass sich in einigen dialekten eiu hinterer

vokal in der ersten silbe vor dem mouillierten konsonanten findet,

ist durch eine erneuerte ei nWirkung seitens des tatarischen zu erklä-

ren. Der Wechsel a, à ~ ç, y ist mit dem von a —• o z. b. im

worte DN. âçêp ~~ Ts. öiäp, siehe oben) ideutisch, hier ist jedoch

noch eine palatalisierung der vokale durch den folgenden mouillier-

ten konsonanten hervorgerufen worden. Die formen mit reduzier-

tem vokal («, '/) sind gewiss aus solchen Stellungen verallgemeinert

worden, wo sich ùd's usw. iu einer schwach(un-)betonteu Stellung

befunden hat (vgl. z. b. un'jtfäf „alaun" < tat. Tob. Gio. acyt&s

id., eigentlich „saurer stein", siehe Ostroumov sub tas).

XI. DT. (Kos.) «, Kond. à.

Die hierher gehörigen Wörter sind sämtlich lehngut aus dem

tatarischeu :

1 Syrj. kamka kommt nur iu syrj.I. vor (nach mündlicher mittei-

lung dr. Wichmann's) und ist da nicht genuin, sondern aus dem russi-

schen entlehnt (russ. Dal' aarnea ,.mejiKOBafl KUTaMcaafl tkshl ct>

pa3BOAann u
). Vielleicht könnte man auch das russ. wort für das ori-

ginal des 0. Jcamka halten.

2 PAA80NBN hat dieses wort in seinen aufsatz über die türkischen

lehnwörter nicht aufgenommen.
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DN. iäBd$-, DT. {anot-, Koud. \àpa$- „aukleben (intr.), sich an-

hängen" < tat. Tob. jabôS-, Kas. Bar. jabàë- id. (Paas. Türk.O. 30).

— DN. îâflâ.Ç^an, Kond. iäpdty/n „klette" < tat., vgl. Tob. ua.

jabês- „sich anhäugen"; Osm. Radl japyskan „klebrig; wandkraut".

— DN. (arma, Kond. iarrruï (Paas. vïrmà) „graube" < tat. Tob.

Kas. Dschag. jarma „grütze, gersteugrütze" (Paas. Türk.O. 31) —
DN. kändr, Kond. Mpur (auch im Ts. mit à) „russe" (geheimwort)

< tat. Kirg. Radl. kapyr „gjaur, uugläubiger". — Ts. piio'a , Kond.

pàta, Paas. K. py&ä „der sohwestermann der frau" < tat. Tob.

paèa „bruder der trau", ba$a „mann der frauenschwester" (Paas.

Türk.O. 91). - DN. $a m, Ts. $dm, Kond. Sox. Kos. .>-am"„kerze,

licht" < tat, Tob. Kas. Säin id. (C, Paas Türk.O. 114).

Wie aus dem vorstehenden erhellt, haben wir in allen tat. Ori-

ginalwörtern eiu a (ausser im worte Mm), folglich muss man an-

nehmen, dass der ostj. palatale vokal unabhängig von dem origi-

nale entstanden ist. Iu den drei ersten Wörtern beruht die palata-

lisieruug, wie schon Paasonen erklärt hat l
, auf dem vorangehenden

/, iu pàfa auf dem nachfolgenden f\ kapdr ist ein junges lehn-

wort, in dem tat. a durch à wiedergegeben ist, weil eiue Verbin-

dung k -f gutt. vokal diesem dialekt fremd ist. Die DN. formen

mit a müssen sehr späte, unter bis in die jüugste zeit fortgesetz-

tem einfluss des tatarischen entstandene bildungen sein; nur im DN.

Ts. xdm (~ tat. Säm) ist die gutturale färbung des ostj. vokals

wohl durch das vorangehende $ hervorgerufen worden.

XII. DT. Kos. & Kond. o, Ts. a ~ o.

DN. tandt,' DT. Kos. (und(
t

Kond. tbpd t, Ts. tiiadt, tbadt

„alt, abgenutzt".

Das wort ist unklar. Es scheint mir nicht einheimisch zu

sein, und stammt, wenn es lehngut ist. gewiss aus dem tatarischeu,

obwohl ich iu den mir zu geböte stehenden Wörterbüchern kein origi-

nal aufzufinden vermag. Der Wechsel a~ o wäre identisch mit dem

1 Paabonkn, Türk.O. p. 86.
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von a ~ o z. b. in UN. âçôp ~ Ts. önop „held"; dass es im Ts.

taadt neben tundt giebt, muss mau wohl dem eiuflusse der dialekte

am oberen Irtysch (an der Demjanka) zuschreiben. Uer reduzierte vo-

kal im DT. Kos. beruht gewiss auf (späterer) unbetontheit der ersten

silbe.

Zum schluss mag bemerkt werden, dass nach Patkanov der

Vokalwechsel a <»>• o in südlichen dialekteu noch in einigen Wörtern

auftritt, welche nach meinen aufzeichuungen nur formen mit o auf-

weisen. Solche sind xan ~~ xon , kaiser", xâàém — xö£em usw.

„heiss", xât ~ xöt „haus". Von dem ersten worte kaun die form

mit a möglich sein (vgl. unten), xâàém ist sehr zweifelhaft, xät

„haus" dagegen ist gewiss unrichtig. P. hat diese forin so erhal-

ten, dass er den Kond. name für „tür" %&t-ä% unrichtig xätau, xätav

geschrieben, aus diesem das xät eliraiuirt uud ihm die bedeutung

„haus" beigefügt hat.

Von den oben behandelten Schwankungen abgesehen, können

wir als die „regelmassigen" Vertretungen des DN. a verzeichnen :

Kond. Ts. a (Ts. bisweilen o)

Trj. ä, i

V. Vj. a, 3

Ni.

Kaz.

O. a

Wie schon oben augedeutet wurde, begegnen iu hierhergehöri-

gen paradigmen der östlichen dialekte in gewissen fällen die wech

sel <t, a ~ u uud a, a ~ u — /. Über sie wird unten näher die

rede sein.
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DN. r/,

I. 1. Trj. «, V. Vj. v, Ni. Kaz. ä, O. ».

Z b. DN. /«x-, T.i Ni. Kaz. %S O. ivtl
'- „gehen,

wandern". 1

DN. xmth, Trj. fV/ tf tf. f
V. Vj. Ni. Kaz.

O. „bunt machen (= fi. kirjata); schreiben".

DN. xi'ri
Trj. ¥'iC3 J

V. £'t>r.?, Vj. k'vrî, Ni. Kaz.

•platz, stelle (für etwas)".

I^- xi'Pab Trj. f'&'f» V. Vj. kvl'Ç, Ni. *$ti, Kaz. 0.

X»^« „verstorben, selig".

DN. «rt£ Trj. Ni. Kaz. 0. md* „lachen; schein".

DN. Trj.\%äs-, V. Vj. nwri-, Ni. Kaz nuy'ds-,

0. w»;»âs- „abschuppen (einen fisch)".

DN. riifö (selten), Trj. raymri, V. rvydm\ Ni. f#$J, Kaz.

ri*Xth „verwandter",

j
DN. stithy?, Trj. sa^Ç, V. Vj. 8m$*i „sand".

* Ni. 8§tu>*m\ Kaz. s<it}Q
r§m\ 0. sDtj<j.âm „das hohe ufer". 5

DN. s(iyfy Trj. V. Vj. snytff, Ni. Kaz. s'iyM,

O. „eine weideuart". 3

L>N. Trj. f V. Vj. f»;;«*-, Ni. Kaz. tax- werfen«. *

1 Ahmjvibt in seinem Wörterverzeichnisse verbindet zwei verschie-

dene Wörter (eins für „gehen* und eins für „tanzen") mit einander,

welche nur durch die ungenaue Schreibung Ahi^vibt's einerlei sichtbare

gestalt erhalten haben. Patkanov will jäxle£em »schreiten", jäxlöp

»schreitend" mit jäTjxam, jä-rjam „gehen" für identisch halten. Sie

sind jedoch von einander zu trennen.

2 éorigam „berg, hügel" (Ahlqv.) ist nicht mit saTjxam (ibid.)

identisch, wie Ahlqvist meint.

3 Gombocz, Adal. 110, verbindet, jedoch mit fragezeichen, ostj.

Ahl^y. sakalt-jux, Pap. saxolt, Patk. sagô't, sage tt, saxte-pai mit tung.

éëktan „weidengebiisch".

4 Nach Ahiivjviht wäre tax- dasselbe wie iäk- „werfen*, und An-

dkrbok, Wandl. 45, aceeptiert diese Zusammenstellung. Er zieht noch

herbei: lak- „speien", sak- „stürzen", laugaèt- „schlagen", éâk „nam-

mer" ua. (ibid. n:r 24, 45) ohne zweifei mit unrecht.
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DN. tfiix-, Trj. ^95- „wollen, wünschen" (Trj. auch: „lieben")

V. l»uVa-j Vj. /vjg^V- „lieben", Ni. fägxQ-i Kaz. <i<?K?
r

a- „wollen,

wünschen".

Mit einem Wechsel des vokals in ableitungsformen:

a) « nsw. ^ Trj. {>:

DN. jtfn-, Trj. *V/n-, Ni. x'h', Kaz. 0. „anhaften,

ankleben", ~ Trj. k ^n(- „zusammenleimen, -kleben".

b) ä usw. ~ Trj. £, V. Vj. p:

Trj. Pm-, V. Vj. £
c

t>£a-, Ni. x$h Kaz. 0.

X»/- „sterben" ~ Trj. jr^tf*- (v. fr.) id., PMfP'f*-, V. Vj. *y#-

hungers sterben lassen". Vj. $ö{dmt- (v - mom.) „sterben".

c) ä usw. ^ DN. Trj. Ni. m, Kaz. p, 0. p :

DN. %ä cp3öp, Trj. pSfHjp', V. £
r

D tfu/j, Vj. ?vtfwa
%

, Kaz.

(am oberen Kazym, vielleicht aus der spräche der surgutechen ost-

jaken entlehnt) „bindfadeu" ~ DN. *w>, Trj. £ V. Vj. £Y#-,

Ni. %u$-, Kaz. ^7-, 0. „straffen, anspannen; mit stricken od.

seilen anbinden*' (siehe unter DN. u).

d) « usw. ~ Ni. >:

IW- £W?P> Trj. k (tipp', Ni. £#/?p, Kaz. %$i?p\ O. xt>*>0 „to-

tauus" ~ Ni. #/?p' — Wahrscheinlich muss man die beiden

Ni. formen als ein onomatopoetisches Wortpaar betrachten.

(Über den Wechsel ä ~ o, q in paradigm en der östlichen

dialekte siehe unten).

Die oben angeführten Verhältnisse begegnen in folgenden zwei

lehnwörtern:

1) DN. V. Vj. pvla/S (adj.), Ni x$t<*», Kaz. %</(</>?,

O. %V(?(in (durch metath.) „tatar".

Munkâcsi, Etlinogr. V. 12, hat dieses wort mit dem völker-

namen kitan (Kazwini khatjan) verbunden, und Paasonen, Türk.O.

p. 103, stimmt ihm bei, indem er bemerkt, dass „die möglichkeit

keineswegs ausgeschlossen ist, dass wenigstens die ostjaken und

wognleu in einer sogar unmittelbaren berührung mit einem mandschu-

volke gestanden haben". — Dass die beiden Wörter mit einander zu

verbinden sind, ist mehr als wahrscheinlich, welcher spräche jedoch
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das ostj. wort entnommen ist, kann zur zeit noch nicht näher be-

stimmt werden. 1

2) I)N. sax „altertümlicher weiberkittel", Trj. s«k' „tnchman-

tel; vorn offener (renntierfell-) pelz", Ni. snx „altertümlicher cha-

lat". Kaz. sfjx „eine art renntierfellpelz", O. svx »pelz; paletot". —
Im O. haben wir dasselbe wort noch in der form (hç$)&% „ paletot

ans tuch", wo â auf seiner unbetonten Stellung beruht. 2

Gombocz, Adal. 108, leitet das ostjakische wort aus dem sa-

mojedischen, samoj.Jur. savik. sauk, 0. sok „der obere pelz" ab.

Das Verhältnis dieser Wörter ist jedoch uicht klar, und obwohl

auch ich geneigt bin das ostj. wort als entlehnt aufzufassen, kann

ich doch seinen samojedischen Ursprung nicht ohne weiteres anneh

men (beachte das vorkommen des Wortes in den westlichen ostj. dia-

lekten und Trj., nicht im V. Vj., und dass das samojedische (Jur.)

original einem zweisilbigen worte im ostjakischen entsprechen

würde). Es wäre vielleicht nicht ganz ausgeschlossen an ein russi-

sches original zu denken, welches (möglicherweise über das syrjäni-

sche 3
) ins ostjakische gekommen ist. Dieses wort wäre russ. Dal'

caKi. „apxiepe&CKoe oöjiaieHbe, CBepxi, noApnauHKa" « griech);

jedoch machen die ganz spezielle bedeutung des russ. Wortes und

sein ausschliessliches vorkommen in der kirchensprache die entleh-

nung von dieser seite etwas zweifelhaft.

2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. «, Kaz. «, O. ».

DN. üitvyß, Trj. 'tiAâk f, V. Vj. vn'fc'f „frau des älteren bin-

ders" (V. auch: „Stiefmutter"), Ni. Kaz. O. V'%f .frau

des älteren binders; Stiefmutter".

1 Ich hoffe bei einer anderen celegenheit zeigen können, dass die

annähme Paasonkn's von einer nachbarschaft der ostjakcn-wogulen

mit einem mandsehuvolke kaum gebilligt werden kann.

2 Ahlqvist hat sax, sox .feil; hemd, kleid"; sox bedeutet jedoch

nie „hemd, kleid".

;
« Kin solches syrjUnisches wort ist jedoch in den vorhandenen

Wörterbüchern nicht belegt.

Digitized by Google



— 47 —

DN. {ui-, Trj. fäi-, V. Vj. (via - „haben, besitzen; tragen (klei-

der)
u

, Ni. 0î-, Kaz. tiji-, O. tm- id. 1

Der auslaut des ersten Wortes ist auch in den nördlichen dia-

lekten h intervokalisch, und es ist wahrscheinlich, dass der anlaut

im anschluss an (ftjai usw. „mutter" seinen palatalen vokal erhalten

hat (die palatalisierung wohl durch den folgenden mouillierten laut

unterstützt). — Der palatale vokal des zweiten wortes in den nörd-

lichen dialekten beruht gewiss auf dem folgenden /, obwohl eine

solche entwicklung in diesen dialekten recht selten ist. Ein

schwanken zwischen einem gutturalen und palatalen laute in diesem

worte sehen wir noch im DT.: $ai-, wo der palatale vokal un-

streitig durch einwirkung des folgenden i entstanden ist.

3. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. <>.

DN. tf>w, Trj. 4ä)*r\ Ni. Kaz. Aayïr, O. tvyar „pan-

zerhemd", V. {oyyr Vj. uiyfr* id. 2

I>N. Trj. Ni- $H<*> Kaz- O. xtJsy/i

„ameise", V. Vj. PgtfâÇ id.

DN. pi, Trj. Ip'tilu, Ni. *<?//f, Kaz. ^/.l.i, O. „tag;

sonne", V. Vj. id. 3

Einen Wechsel à nsw. ~ DN. Trj. o, V. Vj. <?, Ni. u, Kaz.

o, O. ? zeigt 2$ usw. „tag" im vergleich mit DN. pttfa-, Trj.

V. Vj. Ni. Kaz. 0. ^/L>- „tagen,

tag werden".

1 Die formen Cabtrén's und Patkanov'b mit einem langen vokal

in der ersten silbe sind nicht richtig.

2 Patkanov'b tägar, tögar, täxr sind hinsichtlich des vokalismus dor

ersten silbe nicht richtig. Höchst merkwürdige formen sind bei PÂ»-u

saghér, slaghor, staghör, welche in Wirklichkeit nicht existieren können.

3 Die formen xatl, xotl bei Patkanov beruhen gewiss auf ver-

hören oder fehlerhafter Schreibung.
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4. Trj. Ni. O. = I ; V. Vj. j, Kaz. <).

*Trj. ««^f, Ni. tî«^3 „durch die wärme verdorben (fisch,

fleisch)" 0. ;î»^/- (?) „durch die wärme verdorben werden". V. Vj.

nitffj Kaz. nnyl „durch die wärine verdorben".

Der palatale vokal im Kaz. ist gewiss der Wirkung des voran-

gehenden n zuzuschreiben, obwohl ein solcher Vorgang in dem ge-

nannten dialekte als „unregelmässig" anzusehen ist.

5. Trj. V. Vj. = 1; Ni. -, Kaz. & 0. ».

Z. b. DN. asfrn, Trj. <aèùm% V. Vj. vsma „kissen", Ni. *z?m'

Kaz. ifram', 0. »z^w id. 1

DN. «?V?rem, Trj. m c

,
(vgl. Vj. ffüfcr

c

) VK. t/wfôn m 5

„bitter", Ni. n»f$em' (durch metath.), Kaz. notr(m\ 0. tivfrçm

ngalle".

DS» Trj. "w&te, V «ü/j, Vj. w^a' „platz, stelle; spur; auch:

narbe (einer wunde)", Ni. ifp, Kaz. ff«.i, O. uvl id.

DN. (Vw£-, Trj. i/Tftfùy- (V. Vj. wtik'a-) „spielen", Ni.

Kaz. iytjt-, O. ivrjt- id.

DN. #w£-, Trj. „anwachsen (wölke); blasen, ziehen (z. b.

die hand)", Ni. 1/>h(-, Kaz. /^^-, 0. /dw/- id.

DN. mnyfy, Trj. mäpj, V. Vj. mvypr „kreis, umkreis", Ni.

wytffr-t Kaz. m#yß4-, O mvypij- „sich drehen, kreisen".

DN. n#r-
f

Trj. ^rkif- V. «tfrôft-, Vj. nvra- „mit hölzern be-

legen", Ni. iyu-, Kaz. wùr-, O. nur-. 2

DN. /inmùs, Trj. Vj. /ivffcfe „zäh, geschmeidig", Ni.

n^nos, Kaz. uodus id.

1 Cabtrén, Patkanov und Ahlqvist schreiben die erste silbe un-

richtig mit langem vokal.

2 MünkAcöi, AKE. p. 318, denkt sich ostj.I. nart „brücke" als plu-

ralform vou einem wortc, welches mit syrj. nar „pritsehe", ostj. Ahmjv.

nori, nari „breite, wandfeste bank od. belt, pritsche' zusammenfalle.

Diese auffassuug hält nicht stich.

Digitized by Google



— 49 —

DN. Trj. n^h¥k V. Vj. „Silbertanne", Ni. ri^j,

Kaz. »'tM$> 0. «wfra id. 1

DN. pQx, Trj. j>
r

«£ V. Vj. pvX,
„knabe; söhn", Ni. Kaz.

PVX, 0. jwj (selten) id.

DN. pa(,
r
rrj. j>

ç

«^, V. Vj. pv(% neine art fischwehr", Ni. pty,

Kaz. |>{u, 0. pvf id.

DN. ran- „zögern", Trj. r$$dg
(

„langsam in den bewegungen,

schwerfällig", Ni. r»>i-, Kaz. ryn-, O. r»;^- „zögern" 2
.

DN. s^râ^, Trj. 8%fîte; V. scrâA:' „coregonns vimba (russ. cu-

poiTL)u , Ni. «"/vy, Kaz. s$ràx, O. id.

DN. s®, Trj. V. süftw, Vj. su^ki „salz", Ni. s^j, Kaz.

8$a, 0. s»/ id.

DN. fflmä, Trj. ##tto »gerade; senkrecht", V. Vj. tfvmiß

„schroff", Ni. $*mà
f
Kaz. fymct „gerade".

DN. f(ir-, Trj. V. Vj. tor- „ranzig, schlecht werden (fisch,

fett)", Ni. ^r-, Kaz- 0. £>r- id.

DN. tfrtf, Trj. Ni. Kaz. tfrfy 0. fvffe

„lange". *

DN. («II; Trj. V. lv&a\ Vj. iDga'-, Ni. Kaz.

0. „eintreten, hineingehen (in ein haus usw.)".

Mit einem Wechsel in den ableitungsformeu:

a) à usw. ~ Trj. £, V. Vj. p:

DN. m#r-, Trj. m#r-, V. Vj. mora-, Ni. m'V-, Kaz. m£r-, 0.

m»r- (pass.) „uass werden" ~ Trj. mpfgf (v. dim.) id., V. Vj.

mt/r3
}

„nass".

V. Vj. mvWäjfil- „vergessen" ~ V. Vj. w?7£c

fw^ (v. mom.) id.

1 Gombocz, Adal. 87, vergleicht das ostj. wort mit samoj.Jur.

àalk, samoj.O. nulg, nolg, nulge, nnlgo, samoj.Kam. nolga .weisstanne",

ohne näher anzugeben, wie er sich das verhältuis dieser Wörter denkt.

2 Nach Ahlqvist rön-, nach Patkanov rän- „zögern". Die langen

vokale beruhen gewiss auf fehlerhafter aufzeichnung.

3 AsMiviBT schreibt (fehlerhaft) töryx.

4
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DN. m$-, Trj. m</>, V. Vj. mv{a-, Ni. w^-, Kaz. m^- „ko-

chen" ~ Trj. m£.jâm£- (m«-) (v. mom), m$4*&4-, V. Vj. mglxfl-

(v. fr.) id.

DN. Trj. w«,i-, V. Vj. ri»£a-, Ni. ri<»*-, Kaz. O. >fo/-

„lecken" ~ V. Vj. npßtnf- (v. mom.), ttylty&ydl- (v. dim.) id.

DN. pnntS-, Trj. pàntf-, V. Vj. pünßa-, Ni. Kaz. ^«f-,

O. in«- „gedeihen, reifen" ~ V. Vj. PQnJßwß- (v. fact.) „reif ina-

chen".

*Trj. snr-, V. Vj. svra-, Kaz. sp/vs- „brünstig sein" ~ V. sy-

riyßyH' nwiehern".

b) a nsw. ~ Kond. u, Trj. (V, V. Vj. <?, Ni. w, Kaz. p, O. 9:

DN. wtftJiis, Trj. u«i)m, V. Vj. «iwiâs, Ni. n^njs, Kaz. wtmus,

O. hmjä „verstand, Vernunft, sinn" 1 ~ Kond. nwm-, Trj. «(im-, V.

Vj. t*?-m-, Ni. «uin-, Kaz. »pm-, O. w- „sich erinnern".

In den lehnwörtern entspricht DN. Trj. 9 usw.

1) einem syrjänischen u, u: DN. mqrçcCs (vgl. Kaz. mpr^, O.

mvft) „mass" <syrj. Wichm murtes, mûries id.; DN. màrça{-
y
Kaz.

myr(a A3-, 0. mvrdafo- „messen" <Oyrj. Wied, mortal- id. (Patk). 2

— DN. paräs (Kond. p(t>\>$), Ni. parafa Kaz. #£r^ „mahne 4
* < syrj.

Wied, buryé id. 3 — Hier können noch folgende, nur in den nördlichen

dialekten vorkommende Wörter augeführt werden, welche alle aus dem

syrjänischen stammen: Kaz. mö.itas, 0. mvldtis „überschuss, über-

flüssig"? < syrj., vgl. wotj. Münk, multäs, Wichm. multes id. — Ni.

r'*a%, Kaz. wax, 0. rvzax „abgetrageues kleid, lumpen, abgenutztes

1 Ahlqvibt's nomy8 „gemüth, sinn, verstand" ist gewiss falsch

aufgezeichnet.

2 Vielleicht sind die DN. formen über das wogulische in diesen

dialekt gekommen (vgl. wog. Sz. morli, hnartè „messen", ^mortis,

hnfirtès „angemessen, bestimmt, geeignet"). Vgl. Bukenz, MUSz. 657;

MuNKÂcsi, AKE. p. 464.

3 Munkâcsi, AKE. p. 283. Wie sich zu diesem worte US. moros

(C.) „mahne * verhält, mag dahingestellt bleiben; gewiss kann das Ver-

hältnis paras ~ mores nicht als stütze für einen lautwandel b > m
dienen, wie es bei M. geschieht.
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Werkzeug, kram" <C syrj., vgl. Wied, ruqjy- „vertragen (kleider)",

Wichm. rusji&- (v. reli.) „zerlumpt werden", Wichm. ruzum, ruzpn

„fetzen, lumpen; windel". — Kaz. tyriin „gras" < syrj. Wied, turyn

(Ahlqv. QU. p. 15). — Ni. t'h-âs, Kaz. förds „hindernis" < syrj. id.

Wied, turas „last, bürde" (vgl. syrj. Wied, turasa in der bedentung

„viel räum beanspruchend"). — In einem worte entspricht Kaz. {>,

0. v einem syrj. y: Kaz. ti>r?p\ 0. tvr.?ß „lippe" < syrj. Wied.

tyrp id. 1

2) einem tatarischeu a, a: z. b. DT. vjrd{- „verfertigen,

ausrüsten" < tat. Radl. Krm. Alt. usw. jarat- „machen, dass etwas

passend, tauglich, schicklich ist, einrichten". — DX. l'osa* „kopf-

steuer" < tat. Tob. jasaJf „tribut, abgaben" (Paas. TUrk.O. 24).

— Paas. iqs(ttom „einen zu etwas veranlassen, nötigen" < tat.

Tob. jasa- „coanAan,, CTpoHTb", Kas. jasaU „befehlen zu machen"

(Paas. Türk.O. 25). — DX. %ardmd „das verbindende weiden-

holz zwischen den schlittenständern" < tat. Tob. farama „ulme"

(Paas. Türk.O. 45). — DX. Mrçfydn (Paas. prtà^ïn) „habicht"

< tat. Tob., fcar&ga, Alt. kartaga id. (C , Paas. Türk.O. 46). —
DX. s^rdud f „stirnbinde aus glasperlen" < tat. Tob. capaym»

„HaüoÖHHKT»", capaym> „noBflaisa rojoBHaa" (Paas. Türk.O. 100). —
Kond. Uip3, Ni. Fp3 „span" ? < tat. 2 Tob. tap, Alt. Tel. tap,

taby, Baschk. tabyk id. 3 — Einem tatarischen ä ~ e~ ö: Kond.

1 HuNKALVY, Éjsz. osztj. nyelv, szôtar p. 132 stellt dieses wort

mit tor „kehle" zusammen.

3 Diese Verbindung rührt von Patkanov her, und mit ihm ist

Paasonbn, Türk.O. 117 einverstanden. Doch erregt der auslaut des

ostjakischen wortes im vergleich mit dem tat. Tob. tap einige beden-

ken; vgl. jedoch Alt. Tel. taby, Baschk. tabyk.

3 Dass im ostjakischen ein ä (neben a, o, siehe an einem ande-

ren orte) einem tat. a gegenübersteht, „ erklärt sich", nach Paahonkn,

Türk.O. p. 86, „einfach aus dem umstand, dass es im ostjakischen kein

völliges äquivalent für letzteres giebttt
. Oanz zufällig ist die Vertre-

tung des türkischen a-lautes durch a oder ä im ostjakischen gleich-

wohl nicht. Ein ostj. n (~ türk. a) erscheint nach meinen aufzeieh-

nungeu, gewöhnlich in Wörtern mit offener erster silbe, wenn in
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mQrài „ziel zum schiessen" < tat Tob. märäj, Kas. mere, Alt. möröj

id. (Paas. Türk.O. 77, vgl. Patk). » — Einem tatarischen y, à: DN.

i/içêm „zuguetz, HeB0jn>" < tat. Tob. ./a&m, -bjihmx, Bar. Tob.

Tum. jylym, Kas. filàm id. (Ö., Paas. Türk.O. 26 und p. 105). 2

— Kond .ytidtnattfy „pflege-(kind), stief-(mutter, vater)« < tat Kas.

kyjamatlyk: k. ata „brautvater usw." (Paas. Türk.O. 40). — I)N.

X'irùt- „brechen, heiser werden (v. d. stimme)" <C tat. Radl. Tob.

kypla- „heiser sein, röcheln". — Kond. matté% „flinte" << tat. Tob.

mâltôk, moltyk, multyk, Kas. mùltêfc id. (C, Paas. Türk.O. 80). —
DN. sr))ür Bkuh" < tat. Tob. Kas. sdpr id. (C, Paas. Türk.O. 99). »

— Einem tatarischen i ~- © ~ ü ~ n: Ts. p«irê%i3
f
Kond. Paas.

pairixfc „einer von den himmlischen göttern" < tat. Tob. 6i»p-

ryue „npHKa3aiejib", Kas. bejorowcd „gebieter", bnjur- „befehleu",

Kirg. bitfür-, Alt. hujm id. (Paas. Türk.O. 86). *

3) einem samojedischen ö, o: V. pmnpä'ypn tax „tungusen-

volk" <C samoj.O. pömbak, pömbat), pombarj „tunguse". (In die-

sem worte hat der als gleitlaut ausgesprochene vokal der ersten

silbe durch assimilatorische einwirkung des vokals der folgenden (be-

tonten) silbe seine labialität eiugebtisst.) — ? Einem samojedischeu

der zweiten silbe kein reduzierter vokal steht (beachte jedoch tqpi). In

solchen Wörtern ist gegenwärtig in den südlichen dialekten die zweite

silbe betont.

1 Patkanov verbindet dieselben tatarischen Wörter auch mit ostj.

mär, mära „gewisses mass der länge und zeit", aber mit unrecht, vgl.

Paabonf.n a. a. o.

2 Castr., Patk. jädam, wie auch Patk. jëdam sind nicht richtig.

— MunkAcsi hält iundm für eins der türkischen lehnwörter, welche

schon in urugrischer zeit aufgenommen worden wären. Paasonbn,

Türk.O. p. 106—7 hat sich gegen diese auffassung, wie mir scheint,

mit recht ausgesprochen.

3 Wie schon Paasonen, Türk.O. p. 129, bemerkt hat, hat das ostj.

N. sagyr „Weideplatz^ nichts mit sftyör zu tun, wie Budenz, MUSz. 362,

annimmt. — Der lange vokal in sägar (C, Patk.) ist nicht richtig.

4 Die Ts. form stammt wahrscheinlich zunächst aus dem wogu-

lischen, vgl. wog. Sz. 'p'jjri'X*, *pojrr«, Ahiajv. poiryxà „herr".
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a: Trj. kàmfdà, V. Vj. ^»/H(af ,.giessform" P<samoj.; vgl. sa-

moj.Jur. hamdau, O. kam$ap „giessen" (vgl. jedoch sub DX. £).
1

4) einem unbetonten russischen a: Trj. ^arnmt/ „tasche"

< russ. RspHâBi» id. — V. svr3 „schauer zum trocknen der fische

auf dem ufer" < russ. capafl „seheune". — Trj. sijfaft'ç „ hand-

geld" < russ. aajwTOKi id. (das ostj. wort aus der russ. genitivform

sajaTKa). — Trj. fàfar £V, V. $v(ar- „tatar" < russ. TarapHirB

(pl. TaTape) id. — DX. (äBcCs, Trj. 4(ip'<ts, V. Vj. [mva's, Xi. p"pàs,

Kaz. Ai/sds, O. {vbas „Speicher" < russ. Dal'
;
,jia6a3i> „capatt,

aMÖapHfflKa" (Ahlqv.). 2 — Einem unbetonten russ. o: DX.

iarça
y

'/n{ds „loch im eise, wuhne" < russ. Dal' Iopiam, „MtCTO Ha

jiay h npopyöb juh BOAOocBameBia". — Trj. p'war\ Xi. p»çàr\

Kaz. pv\idr\ O. pvça rî „leuchter" < russ. «onapt id. (Ahlqv.)

— Ni. p»rà
f
Kaz. p$rd, O. pvça „zeit, die gelegene, rechte zeit"

< russ. nopa id. (Ahlqv.) —Trj. p'föo'f »grobes netz unter einem

perevjes" < sib. russ. hoatobi» id. — Ni. t"(mà*, Kaz. fâAmgê, O.

tvhna* „dolmetscher" < russ. TOJMan» id. (Ahlqv.) — Einem un-

betonten russ. u: Kos. p(iran „näber" <! russ. 6ypaBi> id. (das

ostj. wort hat sein # der ersten silbe durch einwlrkung des einhei-

mischen par „näber" erhalten). — Einem unbetonten russ. è: Trj.

sqjatfçYtfV „Schenkwirt" < russ. irfcjroBajibBHin» id. — Kaz. s$Ak<\ijd,

O. sv/kyài „rubel" < russ. nüJiKOBuä (im sibir. russ. uojhcöbhä, also

mit unbetontem o ausgespr.) id. (In dein origiuale von sajdygndV

hat das in diesem worte einem gleitlaute gleichzustellende * in

Verbindung mit gutturalem vokal (in der zweiten silbe) dem ostja-

kischeu ohr am ehesten wie ein reduziertes ä geklungen.)

1 Cabtbén und nach ihm Patkanov, Gombocz, Adal. 94, MunkAcsi,

AKE. p. 519, haben noch das ostj. DN. p(' (
p}3. Trj. p ùt-tf „getrock-

neter fisch (besonders hecht)" mit samoj.O. peöa (MO. pi£, 00. pettft.

Tsch. petteä usw.) „hecht" zusammengestellt. Der vokalismus des

wortes, wie auch sein vorkommen nur im DN. Trj., tun diese Verbin-

dung als unhaltbar dar.

2 tupaa „magazin" bei Caktrr.n gewiss nicht richtig. — Das vor-

kommen des wortes in allen dialekten und die rregelmässigen" dialek-

tischen Verbältnisse deuten auf eine sehr alte entlehnung (über das syr-

jänische ?) hin.

Digitized by Google



- 54 -

6. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 5; Kaz. <}.

DN. iàf, Trj. la(, V. Vj. Ivf, Ni. 1% 0. lv$ „ein kleiner ufer-

vogel (rus8. nepenejiKa)", Kaz. làt id.

Das wort ist ursprünglich onomatopoetisch, uud die abweichende

Kaz. form muss wohl als eine auch auf onomatopoetischen grüuden

beruhende ueubildung angesehen werdeu.

7. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 5; 0. ö.

DN. 14$%, Trj V. Vj. uv%, Ni. wy, Kaz. ijfy „eisen;

metall (in verschiedenen metallnamen)
;
geld", 0. öx id. 1

* Sox.
nmpfät „wogule", Trj.

NwyM „Wogulka (einer von den

uebenflüssen des Ob)", Ni. yyyf, Kaz. myäA „wogule", O. oycCf id.

DN. nfysar, Pym u^saf, Ni. !r%sàr% Kaz. tttysaV „fuchs",

0. ö%sar id.

In unbetonter Stellung haben wir von dem ersten worte im

Kaz. noch die form ißx'. s^rfigtiäg „Vergoldung, goldfarbe".

Den vokalischen anlaut im C). muss man wahrscheinlich als

durch assimilation, zuuächst aus einem älteren *uö%-, entstanden er-

klären. Wohl könnte man von dem ersten worte im 0. an parallele

formen mit konsonantischem und vokalischem anlaut denken, von

denen die letztere im Satzgefüge in unbetonter Stellung aufgetreten

wäre (vgl. einen ähnlicheu Wechsel sub DN. eine solche erklä-

rung passt aber kaum auf die O. formen der beiden letzteren Wörter.

-

». Trj. Ni. Kaz. 0. = 5; V. Vj. q.

DN. sits-, Trj. sfts-, Ni. s»s-, Kaz. s$s-, O. svs- „trocken, hart

werden". V. Vj. sq's- id.

1 Der lange vokal in wax (C), väx (Patk.), wie auch der halb-

lange in J. ivày' (Paab. Türk.O. p. 127) ist nicht richtig. Die form

way bei Paasonkn beruht wohl auf undeutlicher ausspräche seines

Sprachmeisters, denn auch am Jugan habe ich dieses wort (von ver-

schiedenen personen) nur mit gehört.
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DX. s(is, Trj. sàèa4(\ Ni. s»f, Kaz. s^saa, O. svslj „eidechse",

V. Vj. sçsaf id. 1

Hier will ich noch anführen: Trj. nàrdy- „schwimmen*4

, Vj.

nyriy- id.

9. Trj. = 5; V. Vj. p, Kond. u.

I)N. w«?>fo Trj. it<!p'tô% „das weibliche remitier", V. v/upx,

Vj. yf/wfip, Kond. nu>te id.

10. Trj. Ni. = 5; V. Vj. <?, Kaz. o, 0. <?.

I)N. î/^ai (DT. t<W«0, Trj. »^W* Ni. ««^df „span",

V. Vj. w*^, Kaz. O. id.

DN. itÜHQvr, Trj. "uûliÇdrs, Ni. n»t/far „otter", Kaz. wutfr',

0. o^f id. 2

Das anlautende 0. j» ist gewiss durch assimilation entstandeu.

11. Trj. = 5; V. Vj. <?, Ni. u, Kaz. ç, O. <?.

DN. «àmr3, Trj. nämrfy „heil, unversehrt, ganz", V. «p»irj|,

Vj. nymêrtfy, Ni. «Mwr5, Kaz. Aynwr, 0. «imw/« id.

12. Trj. Vj. Ni. Kaz. O. = 5; V. /.

DN. vgl. Trj. Vj. ffoftiW, Ni. if%ft Kaz.

yjt&fiff, 0. ?^'i7« „der kleine fiuger", V. id.

1 Patkanov hat sast, sost „eidechse", von denen die letztgenannte

form zweifelhaft ist.

2 Castrén schreibt wänder, Patkanov vänder, vönder, welche in-

betreff des vokals der ersten silbe unrichtig sind. — Gknktz (in seinen

Vorlesungen) hat das ostj. wort mit dem tscher. *umdur (nach der

Schreibung in NyK. XXX. p. 324) „biber* identifiziert und beide als tür-

kische lehnwörter bezeichnet. In den mir zugänglichen Wörterbüchern

habe ich jedoch kein als original passendes türk. wort entdecken kön-

nen. — Vgl. hierzu auch den das ung. vidra betreffenden meinungs-

au8tausch in NyK. XXIV. und XXV. (vorzugsweise den aufsatz von

MuNKÂcHi XXV. p. 65 ff.), wo auch das ostj. wort berücksichtigt wird.
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Gewiss ist das V. $ durch annähme einer analogie zu erklären.

Es findet sich nämlich im Trj. ein name für den ringfinger: "uqtayS

uhtöfwf »der finger neben dem kleinen finger", und aus irgendei-

nem ähnlichen ausdruck könnte mein V. sprachmeister, der in den

ostj. namen der finger nicht ganz sicher war, sein erhalten

haben.

n. 1. Trj. ft V. Vj. v, Ni. Kaz. 0. v.

Z. b. * Kond. tfr*£ „stolz, imposant« (vgl. Trj. m\ Vj. #rf

„rang (des beamten); Zauberkraft", V. wrh$u „beainter"), Ni.

triftf, Kaz. iyrdtf, 0. ivratj „aufgeblasen; würdig im auftreten".

DN. fêtât-, Trj. Pffiîfê-, Ni. föttf-, Kaz. föntf-, 0.

„loswinden, abdrehen; umstürzen".

DN. iqt%&mt- (vgl. Trj. Ivptfdmt-), V. Vj. IMY^M' „ausren-

ken", Ni. V'ttßtP-y Kaz. lMtüAh 0. totttflt- „(mit den fingern) knacken".

DN. m£r«(, Trj. mft-f > V. Vj. ro^f »busch, dichte schar,

menge (z. b. bäume)", Ni. wVp „schar, menge".

* Kond. Trj. tmt-, V. Vj. rfflfc Ni. W-, Kaz. >*£uh 0.

ww/f- „kneten (teig u. a.)
tt

.

DN. p(in-, Trj. p'v>i-, V. Vj. p$n- „wickeln, umwickeln".

DN. p#r, Trj. p
r

yr\ V. Vj. Ni. p'Y, Kaz. i?£r\ 0. pvr

„bohrer". 1

DN. pqrdf, Trj. pT&4, V. Vj. j>£r$r, Ni. pxfa Kaz. j^-ft,

O. pt>rV% „brecheisen, eishacke".

DN. p#f, Trj. p'vf, Ni. jj^, Kaz. p$i, 0. „kot, dreck«.

*Ts. s&3, Trj. s^«' »spitzige Stange in einer fanggrube für

wilde renutiere", Vj. sfö- „spitzig machen (eine Stange)".

1 Ahlqvist in seinem ostj. Wörterverzeichnisse verbindet por mit

russ. 6yp*i» (nach Dal' „6ypaB*i>, cBepjio ajih ceepjieHin seiun djih

CRaju, KaMHfi"). Gombocz seinerseits, Türk. 135, stellt das wort und

tacher, purô, Ann. pura mit türkischen Wörtern, tschuw. pura,

tat. Kas. borou, burau „bohrer" zusammen. Vgl. oben p. 53; Büdenz,

MUSz. p. 543.
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DN. m-, Trj. V. #rf, Vj. Ni Kaz.^
O. „beschueiden (haar u. a.)

M
.

DN. Trj. V. Ma-, Vj. *«tf-, Ni. m\ Kaz. ^Ja\

O. /»/- „schmelzen".

In vielen hierher gehörigen Wörtern schreiben Castrén und

Patkanov die sttdostjakischen formen mit o (auch 5) anstatt wie

ich mit So z. b. Patk. xobodem (neben xapimem usw.) „um-

stossen, umstürzen*4
. — C, Patk. por (par) „bohrer". — C, Patk.

porem „beissen". — Patk. porel (parel) „brecheisen". — Patk.

-pot „kot, dreck". — Patk. tordem »schneiden, scheeren". — Patk.

totem (tatem) schmelzen, tauen". Ob die beiden Verfasser wirklich

einen labialen laut und nicht eher das sehr wenig labialisierte q

dieser dialekte gehört haben, mag hier unentschieden bleiben.

Wie wir gleich sehen werden, ist in dem sttdostjakischen ein inter-

dialektisclier Wechsel q ~ $ anzutreffen, die Schreibweise der oben-

genannten gelehrten kann daher wirklich begründet sein. 1

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. 0. = 1; DT. (Kos. Ts.) $.

DN. m, Trj. m, V. Vj. #f, Ni. H\ Kaz. O. M „naht,

sanm", Ts. i# id.

DN. m%>t3, Trj. ifàdp'fa V. iHïwfa Vj. iffiwtf. Ni. rfepfo

Kaz. iyAflßtX, 0. (vlaßti „flecken, flicken", DT. ivçïpts id.

DN. ma\ Trj. m4a\\ V. Vj. tffoay, Kaz.

ivHa\\ 0. MyffL „ferse", DT. #&âi id.
2

DN. iqr§t-, Trj. iyräyjä-, Ni. surema-, Kaz. i^ma- „vergessen",

DT. Ts. jprif. id.

DN. n#r?
%

s „abschüssig", vgl. Vj. t?$r(t- „schräg sein (vom

wege) w
, DT. nyrçs (neben nqrç s) „abschüssig".

1 Paasonrn teilt mir brieflich mit, dase nach seinen aufzeichnun-

gen in dem worte für „kot, dreck" im Kond. ein offenes o (~~ q in

den flexionsformen) steht.

2 Im DT. hat der auslaut wahrscheinlich im anschluss an DT.

pfàtlài „hinterkopf seine ursprüngliche gestalt verloren. — Bei Pat-

kanov finden wir jatta-q (jattai|ai).
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DN. Trj. nfa, V. Vj. nft, Ni. Kaz. O. nvt

„nase", DT. tfft id.

DN. sçràm, Trj. sfrànï, Ni. «fi/ym*, Kaz. s£râm
c

, O. söfäro

„tod", Ko§. s£râm id.

DN. Jgfeto, Trj. V. Vj. $rfe, Ni. fyw, Kaz. O.

£rç*s „tausend", DT. fjto* id.

DN. taras, Trj. tfra^V, V. Vj. t$rds £V, Ni. ^Vds ^, Kaz.

„kaufmann", DT. fera's id. 1

Hier kann ich wohl am besten noch folgende Wörter anführen,

welche sich zwar in den östlichen und zum teil auch in den nörd-

lichen dialekten nicht finden, im übrigen aber dieselben Vertretun-

gen wie die hier oben angeführten Wörter aufweisen:

DN. fâçàn, Ni. Kaz. i$A^ f
0. ivhp „zu hause", DT.

$$9n id.

DN. içra
%

„fremd, unbekannt", DT. #ra* id.

DN. Ni. fia?, Kaz. xwf,. „mensch", Kos. piet id.

DN. r(içd, Ni. rtyà, Kaz. rtfd „von selbst; för sich selbst",

DT. rfyd id.

DN. farà-, Ni. ?'>.rt|-, Kaz. S$r\-, 0. $dç(- „fliessen, strömen".

DT. t$r$- id.

DN. täros (Ts. Kond. t<)rif), 0. fcrçys, „dach", DT. ftris id. 3

Nebenformen mit u hat DN. *#rdm usw.: DN. siira{- (sel-

ten), Trj. sàrç4-, V. sur- „sterben".

Dieselben laute entsprechen in lehn Wörtern:

1) einem tatarischen o ~ y ~ u: DN. qçay, Trj.
c

i>4a\ V.

Vj. v(a , Ni. Kaz. #.ia
%

„nojBOAa, pferde od. rüderer um reisende zu

befördern", DT. foay id. < tat. Tob. olau, Kas. Kirg. ylau, iu and.

dial, ulak, ulay (Paas. Türk.O. 10). — Einem tatarischen a (u) :

1 Als unrichtig sind zu bezeichnen: Patk. jöt „naht, säum"; C,

Patk. säram „tod
14

-, Patk. taras „kaufmann"; Patk. taras, toraa, tiöres,

PÄp. iûrêB „tausend".

2 Pafai hat, gewiss unrichtig, xtfet rmensch*.

3 Die Ts. Kond. formen lassen auf entlehnung schlieBsen; ein

original aber kann ich im augenblick nicht angeben.

Digitized by Google



— 59 —

Kond. Paas. ;ft?M»r?n$$ „eine speise von hafergraiipen", DT. xvu^m

ma f »ein brei aus gedörrtem hafermehl" < tat. Tob. Ipirmat

„OBcanaa apyna ct> mojokomt,", Dschag. kavnrma$ „gedörrter weizen,

geröstetes", kurmag „gerösteter mais" nsw. « von dem verbum

kaur- „rösten, braten") (Paas. Türk.O. 49). — Einem tatarischen

u: DN. fäyä'rd- „ausspannen", DT. #%âr§- id. < tat. Tob. tuvar-,

Kas. tuyar-j tiiwar- id. (Paas. Türk.O. 119).

2) In folgenden russischen Wörtern hat] das ostj. zur erleich-

terung der ausspräche zwischen zwei anlautskonsonanten ein $

eingeschoben: Kond. pqnC's „tragbalken", DT. pyràs id. < russ.

Dal' 6pyci> „cpeAHM 6ajiKa bt> KpecTbflHCKoB HS<ft". — DN. $bcC's

„kwass", DT. pnas id. < russ. anacr» „eine art säuerlichen ge-

träukes". Dass der labiale vokal im DT. der einWirkung des la-

bialen kousonanten zuzuschreiben ist, ist wahrscheinlich.

3. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. g.

DN. ujfidmt', Trj. #$£m£-, Ni. #"&m£-, Kaz. uyidtnt-, 0. yvi^irü-

(v. mom.) „einschlafen", V. Vj. yviomt- id. 1

*Trj.
H
tf$s-, Ni. Kaz. y$s- „hüpfen" (vgl. 0. ijvs „eine

art dohne, die an einer gebogenen gerte angebracht ist)", V. Vj.

«QS- id.

*Kam. m$$a%

,
Trj. mj/ffr, 0. mvza „bis", V. Vj. mçjfr (Vj.

auch mQ
t
t$3) id.

DN. päi, Trj. p
f

fö „dicke eiskruste", V. Vj. pgf id.

Von diesen Wörtern haben die folgenden im V. Vj. neben for-

men mit v: yçpmt- ~ V. Vj. yvia- „einschlafen". — uys- ~ Vj.

ifüs- „hüpfen", yvspfy- „einen sprang machen".

4. Trj. Ni. Kaz. = 1; V. Vj. <?, 0. ».

DN. # (in Zusammensetzungen), Trj. Ni. ty\ Kaz.

„sache, ding", V. Vj. yf, 0. yt id.

1 Patkanov schreibt: vaidem, vajedem, voidem, vojidem „sich

niederlegen, liegen, schlafen".
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O. v steht gegenüber einem DN. <? usw. ganz vereinzelt da.

Dass man hier von einem ursprünglichen gutturalen vokal ausge-

hen muss, scheint mir gewiss, aber die Ursache der palatalisierung

kaun ich nicht sicher bestimmen. Vielleicht ist die 0. form aus

irgendeiner satzphonetischen Stellung verallgemeinert worden.

5. Trj. Kaz. = 1; V. Vj. <?, 0. ö.

* Kam. M%pu$i3 „schlänge", Trj.
H
ufä- „quaken (frosch)", Kaz.

UV%- »zischeln (schlänge)", Vj. „quaken (frosch)", 0. öpi yai

„schlänge (P)" '

O. ö ist wohl durch assimilation entstanden (vgl. oben p. 54).

6. Trj. = 1 ; V. Vj. v, Ni. u, Kaz. DT. £.

DN. tërç%-, Trj. fvtffyfo „schnarchen; prusten", V. Vj. £oV-

tàpl-, Ni. \ürdt(9-, Kaz. tfrftfAa- (v. fr.) DT. #r*$f- id.

Im Trj. haben wir noch eiue nebenform mit (i: fqrfsjà-

„schnauben, prusten (pferd, renntier) -
.

7. Trj. = 1 ; V. Vj. Q (~ v), Ni. u (~ Kaz. y (~ jf),

0. ç (~ v).

DN. p<\inhn- (v. mom.), Trj. p^yhfy-, „furzen", V. pçnây-, Vj.

pöipm- {PQitfm-), N. ptoif)n- (pun?tn-), Kaz. p»n?m-, O. pQtyina- (v.

mom ) id. ~ DN. „furz", Vj. pviify (adj.), Ni. p<h}% Kaz.

0. „furz".

8. Trj. = 1; Kond. u.

DN. tgnpUh Trj. t&vp't&x „schwarze johannisbeere", Kond.

(Xxiptèa id. (vgl. hierzu Kaz. fy'in^ï, ^»i^, sub DN. m).

1 Patkanov übersetzt vaxta vöje mit ,.? kriechendes tier*. Diese

Übersetzung ist nicht ;richtig, denn, wie aus dem obigen hervorgeht,

hat vaxta- nichts mit vankem (o: ijaqk-) „ kriechen" zu schaffen.
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III. 1. Trj. â, V. Vj. », Ni. Kaz. 9, O. ».

DN. £?§?p „blnt" (in einigen redensarten), Ts. %Qtpfyi #ô|j,

Trj. pff4p*9fi
uyâià% „opfertier" (in den gebetsprüchen), Ni. ^ïfep \u%,

Kaz. %$àl?P i#lX «eile".

DN. sfya
%

t, Trj. «fyY, V. soyfÇ, Vj. sitff, Ni. «jfedf, Kaz.

sayay (auch: 5ä^), 0. svjtai „nach, laut, gemäss, in der weise,

wie -
.

»

DN. tfp, Trj. W, V. Vj. fitff , Ni. Kaz. 0. ft%a'

„platz, stelle". 2

Das erste von diesen Wörtern scheint im Trj. lehngnt ans den

südlichen dialekten zu sein und hat gewiss sein à durch „äussere"

eiuwirkung erhalten. Es liesse sich denken, dass hier eine volks-

etymologische bildung vorliegt, indem ein ursprüngliches *£t

&gp'3jf,

dessen bedeutung unklar war, mit ßadp'drf « pàjêp' „netz", vgl.

Kaz. ppW"'Ag? „netzhaut, omentum") verwechselt wurde. — Trj.

sar(f ist vielleicht eine kontaminationsform. Das Kaz. hat nämlich

ein wort (postposition) „nach, laut ; wie " (gewiss desselben

Ursprungs, wie DN. -sä": z. b. nèijsiï „wie ein weib"), vgl. auch

Ni. styç: XQVt^M „auf ostjakisch", und es ist denkbar, dass

auch im Trj. das entsprechende wort früher vorhanden gewesen ist

Aus der kontamination von sqya
%

l mit diesem letztgenannten worte

ist gewiss Kaz. snyôÇ entstanden, und sehr wahrscheinlich auch Trj.

sâr\ f. — Für Trj. (und für die damit ganz identischen formen

Mj- fiyS Likr. Vart. tdtff) kann ich keine genügende erklärung ge-

ben, ich bin nur der meinung, dass auch hier der „volle" vokal spä-

teren Ursprungs ist.

1 sag'a, sada, welches Patkanov mit sagàt identifiziert, ist ein

wort, das nicht hierher gehört. Unrichtig ist auch Anderson's, Wandl.

95, Verbindung von sayat, sat und lovat.

2 PApai (Szôjegy.) schreibt taxe, tege, und mit diesen verbindet

Munkâcsi (ibidem) noch ein nicht verwandtes wort taxta: nêlmêtê taxta

„vierteü teil".
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2. Trj. = 1; V. Vj. a, Ni. «, Kaz. «.

DN. t$p&% (Kond. täpUx ana) (veraltetes wort) „eine art

teller", Trj. tffp'fty ppx „teetasse", V. Vj. IdwtfV „geneigt, nicht

steil". Ni. fcptex, Kaz. .ffp&x „platt, flach" (gefäss u. a.).

In diesem worte scheint das sudostjakische ti kein ursprüng-

licher vokal zu sein. Die DN. form muss als eine im auschluss au

südostj. Iqp&Xi Kaz. lyps&x «platt, flach" entstandene analogieform

angesehen werden.

IV. 1. Trj. n, V. Vj. «, Ni. Kaz. £, 0. v.

DN. Trj. Vji", V. Vj. u'rtff, Ni. ?
/^çr, Kaz. M<V#a\

0. frorst „krähe".

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. w, DT. (J.

DN. Trj. pVf, V. Vj. jroY, Ni. Kaz. ptf r pud", 0.

DT. p% id.

Russisches lehnwort (russ. nvat „pud"). Die verschiedenartige

Vertretung des russischen u-lautes beruht gewiss darauf, dass, wie

ich glaube beobachtet zu haben, der bezeichnete laut in den ver-

schiedenen flexiousformen des russischen Wortes eine etwas verschie-

dene ausspräche hat (vgl. die russ. nyax — itfja <*- ny^ÖBi»). Es

ist wahrscheinlich, dass der ostj. reduzierte laut (#, $) als er-

satz für das russ. unbetonte u, das ostj. u aber für das betonte

russ. u benutzt worden ist, d. h. dass die verschiedenen ostjakischen

formen in ihrem vokalismns auf verschiedene formen ein und des-

selben russ. Wortes zurückgehen.

3. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. Kaz. o, O. o, Kond. u.

DN. v/J^'s-, Trj. 'lisP.}-, V. Vj. usf/- „sahnen", Ni. nzti(-,

Kaz. uyz\A3-, 0. Kond. tis- id.
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DN. inniç m, Trj. muïçm? „rauch, dampf" (vgl. Vj. mùl(m$-

„etw. verderben (gekochte speise)", \ Ni. mulem% Kaz. m$l(m\

0. mf/lçm, Kond. muiç m id. 1

4. Trj. V. Vj. = 1; Ni. tfc, Kaz. tf, O.

DN. pqn(, Trj. j>
c

i*VJ
{

, V. uufff, Vj. piiyßuf „pfnnd", Ni.

pfinff, Kaz. O. id.

Dieses wort ist aus dem russischen entlehnt (russ. «vht-l

„pfund"). Als der regelmässige Vertreter des betonten russ. u ist

wohl das ostj. u anzusehen. Dass im DN. ein ä steht, erklärt sich

daraus, dass eine andere gewichtebezeichnung pa{ „pud" den na-

men für „pfund" umgeformt hat. — Vj. puttfùiv' hat zum original

die russ. genitivform (pi.) ovhtob-b.

V. Trj. /, Vj. », Ni. I Kaz. ä, 0. ».

DN. xti; Trj. W-, Vj. f»<-, Ni. Kaz. O. *»«'- »zu-

rücklassen 14

(vgl. %ei- sub DN. c).

VI. 1. Trj. o, Ni. u, Kaz.

DN. Trj. <ö$)f5-, Ni. w/^ Kaz. .finden". 2 Im

DT. qio(- (o < *a durch einwirkung des folgenden lautes) und

Sox. üipt- id.

2. Trj. = 1; Ni. <\ Kaz. £, 0. », Sox. £.

* Kond Trj.
(bpi\ „ältere Schwester u. a.

u
, Ni. ty3, Kaz.

0. »&f, Sox. £»3 id. — Im Kond. fàfop3 „ältere Schwester

1 Patkanov's mälöm usw. ist nicht richtig.

2 Das ostj. wort für „kennen, wissen, verstehen" ist nicht iden-

tisch mit dem hier angeführten, wie Auujviht zu meinen scheint (siehe

sein wörterverz. sub uitlem).
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des Vaters" (= Trj. (çfop'Ç) haben wir dasselbe wort in der

form -9p3. 1

Gombocz, Türk. 104, vergleicht dieses ostj. wort mit tat. Kas.

aba, Kirg. apa, ape „die ältere Schwester" (nach Radloff Kas.

Kirg. Tar. Dschag. apa, „ältere Schwester, tante", Krm. Kar. äpa

(anredewort für ältere fraueu); Kas. aba aber „vater") und Pat-

kanov zieht noch verschiedene samojedische Wörter herbei (samoj.O.

apa, appa, oppe „die ältere Schwester"). Au eine entlehnung

aus dem tatarischen oder aus dem samojedischen ins ostjakische

kann man wohl nicht denken. Der tatarische Ursprung des ostj.

wortee ist schon aus lautlichen gründen unannehmbar (beachte Trj.

o); das Verhältnis der samoj. und ostj. Wörter mag bis auf weiteres

unentschieden bleiben. — Der Vokalwechsel beruht wahrscheinlich

darauf, dass die formen mit reduziertem vokal aus unbetonten Stel-

lungen verallgemeinert worden sind.

VII. 1. Trj. & V. Vj.

DN. $$famt-y Trj. safamt-, V. Vj. seiamt- „wirr im köpfe werden".

DN. ä ist wahrscheinlich im anschluss an DN. säiyhn$- „her-

umgehen" aus ursprünglicherem *« entstanden, wenn man nicht DN.

sqidml- von den Trj. V. Vj. formen ganz zu treunen und es mit

sqiypmt- für identisch zu halten hat.

2. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. e, Kaz. e (O. Ô).

DN. täi, Trj. "fffff, V. Vj. vtf „stiel, heft" (Kond. auch:

„strumpf"), Ni. yef, Kaz. qe? (O. mi) „stiel, heft; strumpf; eine

art stiefeln aus renntierfell".

Die entsprechende form im DT. in Verbindung mit den for-

men der östl. und nördl. dialekte scheint zu beweisen, duss das

wort ursprünglich vordervokalisch gewesen ist; DN. tfä wäre

folglich eine spätere neubildung (möglicherweise durch kontainina-

tion entstanden, vgl. DN. h>ruoi „stössel"). — 0. uài ist wohl

Der lauge vokal in Ahlqv. opi ist nicht richtig.
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von den übrigen zn scheiden nnd vielleicht als lehngut aus dem

wogulischen (wog. Sz. N. vrtj, K. vogj, T. väji, UT. voji „strumpf4

)

zu betrachten.

3. Trj. = 1 ; Ni. «, Kaz. fr O. v.

*Kond. tfffa, ?Trj. tffyyS „knospe", Ni. $*u3, Kaz. 0.

sou id. — Patkanov ftou id.

Das entsprechende wort im wogulischen scheint hintervokalisch

zu sein: wog.Sz. fsgw „stern, auge; knospe", weshalb man die Trj.

form als „unregelmässig", auf dem wege einer unbekannten (analo-

gisch bewirkten?) entwicklung entstanden ansehen muss, wenn an-

ders sie mit den Kond. Ni. Kaz. O. formen zu identifizieren ist

Vin. Trj. a, Ni. «, Kaz. «, DT. Kos. ä.

DN. imjdt, Trj. <w\i, Ni. #*if , Kaz. DT. Kos. tftff

„Irtysch". 1

Im DN. DT. Kos. hätte man, nach den formen der übrigen

dialekte zu urteilen, zu erwarten (siehe unten sub DN. a),

und es ist ganz unklar, auf welchen Ursachen das <), à in diesen

dialekten beruht. 2 — Wahrscheinlich hat das DN. diese form des

namens von den am oberen Irtysch wohnenden ostjaken später

aufgenommen (vgl. z. b. die Kos. form), und der wandel a > ä ist

wohl durch einwirkung des folgenden ziemlich weit hinten artiku-

1 Ahlqvist schreibt latwal-jogan, lo^ga-jogan. Solche formen

habe ich nie gehört, und mir erscheinen sie ganz zweifelhaft, lörjga-

jogan, welches A. für den gewöhnlichsten namen des Irtysch hält,

stammt vielleicht aus dem wörterbuche Voloqodskij's, wo es jedoch

joTja-jogan heisst (bei Hunpalvy longa jogan transkribiert). PApai hat

taigat, te^gat, H^ghel. — Vgl. Anderson, Waüdl. 22.

3 Gewagt wäre es wohl anzunehmen, dass die form in der

redensart $ançdij tf/yal „kornreicher Irtysch" durch assimilatorische

einwirkung des ersten Wortes entstanden und daraus verallgemeinert

worden sei.

5
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Herten 7 und durch den umstand, dass das ? dem DN. sehr fremd

ist, hervorgerufen worden.

IX. Trj. ç, V. Vj. Ni. u, Kaz. <). ».

DN. p'iß-an, Trj. p'çftitf*/, V. pçt&'at/, Vj. potW£n\ Ni.

^>Mv
vfcän

r

, Kaz. pfélcdff, O. pnskan „büchse, flinte". — DT. Kos.

pu$lean id.

Dass hier ein lehnwort vorliegt, ist ohne weiteres klar. Ahl-

qvist in seinem Wörterverzeichnisse weist auf russ. mjnrt, rai-

inajib. nyniKa hin, und in OU. p. 18 hat er als original für ostj.

poàkan das russ. uymKa „kanone", urspr. auch „flinte", aufgestellt. 1

Schon der auslaut des ostjakischen Wortes zeigt, dass diese Verbin-

dung nicht ohne weiteres zu billigen ist, und die formen der östli-

chen dialekte (V. pçtsVa i/ wahrscheinlich < Trj.) können noch

weniger mit dem russischen worte in unmittelbaren einklang gebracht

werden. Im wogulischen haben wir Sz. ^pèsJcèn, Ahlqv. pesken,

piBkin, folglich scheinen die vordervokalischen formen (im DN.

DT. Kos. *« in der erste silbe?) ursprünglicher sein. Die heutigen

DN. Ni. Kaz. 0. formen haben ihren hinteren vokal gewiss später

durch einfluss seitens des russischen Wortes erhalten, und die redu-

zierung des vokals in den südlichen dialekten ist gewiss zum teil

durch die unbetontheit der ernten silbe hervorgerufen worden. —
Wo das original des ursprünglichen Wortes zu suchen ist, kann mit

Sicherheit nicht ermittelt werden ; ich will hier nur bemerken, dass

der auslaut des ostjakischen Wortes stark an die syrjän ischen

verbalnomiua auf -an (Aminoff, JSFOu. XIV,2. p. 24) erinnert.

X. Ni. <s Kaz. 0. », DT.

DN. $iim5r(-, Ni. y-mtij-, Kaz. Siinûrt-, O. svmïrt-, DT. fymvrt-

„mit der hand zusammenpressen, zerknittern". 2

1 Vgl. auch GoMBocz, Russ. 169 und Patkanov, Szôjegy.

2 Patkanov'b èumurd- ist hinsichtlich des vokals der ersten silbe

nicht richtig.
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In den südlichen dialekten ist dieses wort vielleicht lehngut,

denn ein anlautendes £ tritt da gewöhnlich nur in fremdwörtern

auf. Es ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen, dass das wort ono-

matopoetischen Ursprungs ist, und in solchen Wörtern trifft man

bisweilen ein ani. f auch in den südlichen dialekten. 1

XI. Ni. *», Kond. o.

DN. (t-md'h Ni. *mqf, Kond. bmdt „mittel, geschicklichkeit,

auch: vermögen, art und weise." — Patk. omat „möglichkeit".

Türkischen Ursprungs 2 (Kirg. amal „mittel, list", Osm. amäl

„handlung, arbeit", Kas. u. a. ämäl „mittel, list, angelegenheit.

Schlauheit", Paas. Türk.O. 84). Das DN. reduzierte a (statt *a, vgl.

sub DN. a) ist aus unbetonten Stellungen verallgemeinert worden.

XII. Ni. Kaz. 0. a.

VN.päia r, Ni.jji/âr", Kaz.jp'VaY, Q.pttiar „beamter; Hcnpan-

EWb, CT8H0B0Ä".

Russisches lehnwort (russ. Dal' Öoapnirb, dial, auch 6öapi»,

6onpi>, pl. 6oape). Es ist jedoch nicht gauz sicher, ob das wort di-

rekt aus dem russischen in alle ostj. mundarten entlehnt wordeu

ist; für die nördlichen formen könnte man an syrj. Wied, bajar

als nächstes original denken. — Der vokal der ersten silbe im DN.

beruht wohl darauf, dass das wort in diesem dialekt entweder ein

späteres lehnwort ist oder ein durch späteren russ. einfluss umge-

staltetes äussere zeigt, wobei die nnbetontheit der ersten silbe die

reduzierung des vokals mitbewirkt hat.

1 Vgl. syrj. Wikd. samyrt- „zudrücken, zusammendrücken u. a.".

2 Hünpalvy; Gombocz, Türk. 5; Paabonkn, Türk.O. 84. — Gombocz

irrt sich, wenn er wog. amel und wog. ämiä „rätsei" mit einander

verbindet. Die beiden Wörter haben in den nördlichen ostjakischen

mundarten ihre besonderen entsprechungen.
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XIII. Ni. u, Kaz. p.

DN. xi'st in X'M M-V- «stillschweigen", Ni. £mä£?, Kaz. ^ps.rt

„still, lautlos".

XIV. Ni. </, Kaz. /.

* Kond. wx*P, Ni. Kaz. ijyfy „Scheitel".

XV. Ni. à, Kaz. ç. O. à, Ts. a.

DN. %tiça't, Ni. foils', Kaz. l'(*l*/&
f
O. %toa?

t
Ts. ^àoaf „sem-

mel, weissbrot". — Patk. xadak'.

Paasonen, Türk.O. p. 95, hält dieses fur ein russisches lehn-

wort (russ. Dal' naian,, KoüaTB r6tJttiä xjrfcfo Booöme"). Russi-

scher ursprang ist denn auch für die formen der nördlichen dialekte

anzunehmen; ob aber auch DN. ^a 1

/, Ts. jàjxîV ursprünglich aus

dem russischen stammen, ist nicht ganz sicher. Man könnte vielleicht

besser (wegen des aulautenden x) ein tatarisches original

denken (tat. Rapl. Kas. Krm. kalaè, Bar. kalac, Sag. Koib. Ktsch.

kalaa, Alt. Leb. Tel. Schor. kalaè; im tat. Tob. nicht belegt). 1

Auch in diesem falle muss man jedoch einen späteren einfluss seitens

des russischen Wortes auf die DN. Ts. formen annehmen. Die redu-

zierung des DN. vokals ist durch unbetontheit, der ersten silbe zu

erklären.

XVI. Ni. « - h Kaz. ft Kond. (a ~) t.

DN. pant, Ni. pnn €

f, Kaz. p$nAA (vorzugsweise in d. folkl.)

„flügel", Kond. panffsp „oberes fîugelbein", Ni. pïntt'i!, Kond. pint

(DN. aber pant) „sich mausernd" (adj.).

1 Radi.okk bezeichnet Kas. Krtn. kalaè (oder alle formen des Wor-

tes?) als aus dem russischen entlehnt.
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Der Vokalwechsel ist hier gewiss auf „äussere" Ursachen zu-

rückzuführen. In einigen ostj. dialekten wird nämlich piÇ- für „sich

mauseru" gebraucht, und pïi){ ist als eine kontaminatioosform aus

diesem und pant anzusehen. Gleich ist auch das entstehen des Ni.

pïntL'L': es hat in dem ausdruck pïnti'L'à pf$à „sich zu mausern an-

fangen" sein t in der ersten silbe durch analogische einwirkung des

zweiten Wortes erhalten.

XVII. Ni. iïi, Kaz. *.

DN. ffiviBdt „konkav", vgl. Kond. ftpnptàxtnt-, fymptd^fnt-,

Ni. immpafjj-, Kaz. êùimrialte- „anschwellen, sich krumm ziehen".

Das Verhältnis der südlichen wortformen zu deu nördlichen wie

auch der Kond. Wechsel q ~ $ ist nicht ganz klar. Wahrschein-

lich haben wir es hier mit formen zweier, nur indirekt verwandter

Wörter zu tun (vgl. DN. tymmt, DT. löma£l, Ni. Çtïimpà'U „kelle

von birkenrinde", siehe sub DN.

xvni. DT. t>.

DN. MMi- „summen (von fliegen)", DT. £ymâf id.

DN. §(tçèr „runzel, falte", DT. $$çâr id.

Es finden sich in den Wörterverzeichnissen Castrkn's und Pat-

kanov's eine anzahl Wörter, in welchen statt meines g in der ersten

silbe ein o steht oder welche nach den angaben dieser forscher einen

Wechsel a ~ o aufweisen. Von solchen mögen hier hervorgehoben

werden: Patk. maxta, mogat „herum"; C. mona, Patk. mana,

mona, mone (noch màneka (s. dim.) „jüngerer brader"); Patk. mo-

dem, modem „kochen"; Patk. madéptem, modèptem „zeigen";

Patk. morasta „von selbst"; Patk. mort- (in einigen n. propr.);

Patk. namas, noméa „sinn, verstand, gedächtnis"; Patk. polax,

polox (Pâpai: poléx) „speichel"; Patk. post (Castren schreibt past)

„Seitenarm eines flusses"; Patk. pot „strorawehre beim fischfang";

Patk. padord-, podérd- „sprechen"; Patk. sot, ssot „sülz"; Patk.
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öoida „wahrlich, in der tat". Wie man sieht, steht der vokal der

ersten silbe in den meisten fallen in der unmittelbaren nachbarschaft

eines labialen lautes, und dem ohre Patkanov's hat gewiss daher

der reduzierte, stellenweise leicht labialisierte laut wie ein o geklun-

gen. Auch in den zwei letzten Wörtern möchte ich das o unrichtiger

auffassung mit dem ohre zuschreiben.

Die entsprechungeu des DN. à in den übrigen dialekteu, für

welche in dem vorhergehenden kein „äusserer" grund nachgewiesen

worden ist, sind also:

DT. n, $, u.

Kond. «, u.

Trj. ?, ft (u, i, o).

V. Vj. v, & g, (u, ,).

Ni. & a, u.

Kaz. «, & f>, (/).

0. w, j».

Auch im DN. haben wir von einigen Wörtern nebe n form en mit u.

In paradigmen der östlichen dialekte wechselt im Trj. ä mit

V, im V. Vj. v mit g (siehe unten).

DN. o, *o (Kond. 0.

I. 1. Trj. V. Vj. Ni. u, Kaz. ü. o.

DN. !</k, Trj. V. Vj. l?V „weg, spur«.

DN. t$gTc, Trj. V. Vj. tjoV, Ni. M f

, Kaz. 0.

„sorge, betrübuis".

* Kond. #;j9t, Trj. tfftçtf, (vgl. Vj. fr?n w<ï), Ni. .vörf , Kaz.

•fyrf „verstorbener, seliger" (dem naineu nachgestellt), 0. söijat

„puppe zum andenken au einen verstorbenen".

DN. (amp-) h>G3, Trj. K^Jci, Ni. Info „Weidenkätzchen".
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In lehnwörtern entspricht DN. o usw.

1) einem syrjänischen o: DN. kynar, Trj. k^nqf, V. Vq-

niCr\ Vj. lehnet r (selten), Ni. kiiAàf (Jeu-), Kaz. tynq
%

r\ 0. konaç

„arm, eleud" < syrj. Wied, koùôr (koner) id. (C). — DN. h/r,

Trj. jfc'f r
?

f
V. Vj. fc

cpV, Ni. fo*r', Kaz. fyV, 0. fcoV „ofen" < syrj.

Wied, gor id. (Ahlqw). (Gewiss ist die palatale färbung des ostj.

vokals durcli das vorangehende k, g bedingt). — Einem syrjäni-

schen ö (o): DN. hg
%rm&% Trj. VçpnçV, V. *VnwT, Ni.

kurmrk* »pfeffer" < syrj. Wied, görmög, gormöd, gormöa id.

2) einem russischen o: Vj. V$Y „krätze(P)", Ni. hirUp,

Kaz. kçrkaft „masern" < russ. sopb „masern". — Vj. KyCo'ta, Kaz.

ko.{<f(a
}

O. kn/'oda „Weihnachten" < russ. Dal' Kojepa, koühM

„CBHTEH h npasAHHKi» Posa. Xp. h Bcfc ahh äo KpemeHMi" (die O.

form könnte über das syrjänische hereingekommen sein, vgl. syrj.

Wied, köröda tsuksainy „zu Weihnachten glück wünschen").

2. Trj. V. Vj. O. = 1; Ni. d, Kaz. g

DN. igk-, Trj. V. Vj. O. lux- „tanzen", Ni. i<ik-,

Kaz. i<fk- id.

DN. io Vy Trj. «if, V. Vj. tfy, 0. »zehn«, Ni. iàn\ Kaz.

fcV id.

Von dem erstgenannten Worte haben wir Ts. Fil. ia k- ; von dem

letztgenannten Fil. ioij ~ {tioa^ia^ Sox. (»r-) *a 7 (vgl. oben p.

15. Beachte auch ibid. die Wörter mit einem DT. ç, Kond. % in der

ersten silbe).

3. Trj. V. Vj. = 1; Ni. d, Kaz. q, O. à.

DN. fçtjk-, Trj. ffrçJt'-, V. Vj. lu yK- „decken, bedecken,

schliessen", Ni. läqk-, Kaz. tffa 0. /a#- id. - Im DN. DT.

begegnet dieses wort auch mit à iu der ersten silbe: (ayk- (vgl. oben

p. 15).
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II. 1. Trj. o, V. Vj. $. 0. ö.

DN. oti, Trj. <oti, V. Vj. &c

, 0. ftr „Öffnung der flasche",

Ahlqv. u^x „mündung eines flusses". 1 — Je nach seiner Stellung

tritt dasselbe wort auf a) mit einem hinteren vokal in DN. xvÇ°n

„tür"; DT. (o rofi „aus einem see abfliessender kleiner bach"; b) mit

einem gleitlaut: V.jpp^f

„Öffnung fur die reuse im wehr -
;
Vj. Vö-

rdtf (= Trj. Vorcftf) „Hosenbein".

Das interdialektische vokalverhältnis in diesem worte beruht

gewiss auf verschiedenen Ursachen. Das V. Vj. reduzierte £ ist

entweder aus unbetonten Stellungen verallgemeinert worden, wie

auch das reduzierte 0. d, oder es sind diese formen in anlehnting

an V. Vj. faßl' „kinnlade", 0. ofpl „mund" entstanden. Das Trj. o

(pro *q, vgl. gleich unten sub III) hat sich wahrscheinlich im an-

schluss an dyp
f

i „tür" eingeschlichen.

In éinem lehn worte steht DN. ç, Trj. o gegenüber einem rus-

sischen ë (o: o): DN. ton, Trj. Jo
1

/} p'u.}ôn „flachs" < russ.

jiëHT> id. Das russ. ë ist iu unmittelbarer nachbarschaft eines mouil-

lierten konsonanten durch DN. ç ersetzt worden.

2. Trj. = 1 ; Ni. u, Kaz. p, 0. o.

* Kond. ffk, Trj. tölf, Ni. (uk\ Kaz, tjl\ 0. to% birkenteer".

Lehnwort aus dem russischen AëroTb id. Der vokal in den

palataleu formen ist wie in ton zu erklären.

III. Trj. Q (+ My, Sf), V. Vj. g, Ni. u, Kaz. o (0. »).

DN. Ç/jdt, Trj. '«"rpl', V. Vj. (»ßf , Ni. %>/ r

„höhlung (im bau-

me)", Kaz. <>ik>f „nest eines wasservogels in einem baume". 3

1 Budenz, MUSz. 789, hat dieses wort mit u-qyl „mund", ov „türc",

er\- „losbinden* verbunden. Diese Zusammenstellungen sind jedoch

nicht richtig.

8 Ein uT]T]yl, uT|gyl in der bedeutung „Öffnung, höhlung" ist,

soviel ich weiss, nicht vorhanden, wie Ahlqvist in seinem Wörterver-

zeichnisse angiebt.
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DN. söijdn, Trj. sàtiyân', V. Vj. soyày, Ni. sut]»/ (sm-), Kaz.

son' (0. suhùh) „eine art gefass aus birkenrinde".

Das merkwürdige (). svuàn dürfte wohl eine entlehnung aus ir-

gendeinem surgutschen dialekte seiu.

Hier will ich noch anführen: Komi, o fmop „die jüngere

Schwester des mannes; das kind der schwerster", vgl V. Vj. fö'f

„der jüngere verwandte der mutter". In dem Kond. ff hat der

nachfolgende mouillierte konsouant palatalisieruug bewirkt.

IV. 1. Trj. it, Vart. VK. u, Ni. Uy Kaz. o, 0. p.

* Kond. sôy3, Trj. Vart. syy?, VK. Ni. stop, Kaz.

*«»/>, (). 6v)^a „nicht zugefrorene stelle im eise".

Das Verhältnis der angeführten wortformeu zu einander ist un-

klar. Gewiss muss man analogische einflösse auf den vokalismus

der verschiedenen formen annehmen. Hinsichtlich des 0. syyn

(beachte insbesondere den auslaut) will ich auf eiu samojedisches

wort, samoj.O. sor\, so-na, so-no usw. „eiskruste" hinweisen, obwohl

ich zur zeit nichts bestimmtes von dem Verhältnis dieser Wörter

sagen kann.

2. Trj. = 1; V. Vj. ft Kaz. & 0. ö, DT. «, Kond. ti.

DN. yyopty, Trj. inj?.}, itypMVX „kinnlade", V. Vj. <stfM\

i'V/'lli'X id., Kaz. o^a, O. oipl „muud", DT. <'tq<>ç><<, Kond. otptäy

„kinnlade".

Dass in diesem worte, wenn alle angeführten wortformen zu-

sammengehören, analogische kreuzuugen erfolgt siud, erscheint sicher.

Es ist wahrscheinlich, dass das ursprüngliche wort im DT. mit oij,

im Trj. mit utjps (= suff. form der III pers. < o tj) in Verbindung

gesetzt wordeu ist; DT. a wäre in aulehnuug au ùijjn „kinn" ent-

standen (vgl. Trj.
r

g
rJnji>x „kinnlade"). Ich denke mir nämlich,

dass das ursprüngliche wort einen reduzierten vokal in der ersten

silbe (wie gegenwärtig die Kaz. 0. Kond. formen) gehabt hat.
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V. 1. Trj. d, V. Vj. a, Ni. Kaz. «.

DN. of, Trj.
f

« f, V. Vj. cit, Ni. «5 Kaz. « « „zäun, Umzäu-

nung".

DN. ^'5, Trj. 'ai, Ni. < Kaz. «.f „Schlittenkufe".

DN. ?f? «^ Trj. "uiïnt-, Vj. «a^f-, Ni. ;/-.<-, Kaz.

„pflücken".

* Kond. ygt~ „weinen", P Vj. udf: ûà^ iûyhÇzw uàtay, ts (folkl.)

„bittere tränen", Ni. U"H3' „weiuen", Kaz. tr>$A3-, 0. im fo-

„trauern".

DN. mt/nf-, Trj. mänf-, V. Vj. ma M-, Ni. m»*-, Kaz. m»%

i-,

0. />m> „uiärchen erzählen".

DN. poiçélc, Trj. y«*f*Y, Ni. p»feV, Kaz. p«<fc
%

*< „Schnee-

huhn".

DN. pgt, Trj. |>
f

dY, V. Vj. pdf, Ni. „rand".

DN. fifnf, Trj. ./a fi% Ni. Kaz- °- 1*9 „schnee".

DN. foY-, Trj. 4éC4-, V. /aT-, Vj. *a7-, Ni. K-, Kaz. <i«\f-

„stehen".

Von diesen Wörtern haben wir in den östlichen dialekten fol-

gende nebenformen mit Trj. u, V. Vj. j: Trj.
Hi{ùnfèp\ Vart.

itjnfdp' „körbchen zum beerensammeln", Vj. ujntdttf- (v. intr.)

„beeren pflücken". — Trj. Ju «f-, V. ?JM-, Vj. y HA „zum stehen brin-

gen, aufstellen- (= DN. f<ÏM-, Ni. H-, Kaz. 0. fa> id.).

Beachte auch die Wechsel â, a ~ u und «, a ~ u ~ j" in densel-

ben dialekten.

In allen hier angeführten Wörtern beruht der DN. palatale vo-

kal auf der einwirkung des nachfolgenden mouillierten lautes, in

ptjfaek auf der des 1'. 1

1 Palatalisierung eines vokals durch die einwirkung des nachfol-

genden / ist dem DN. dialekt fremd. Vielleicht ist auch das pçiçck

als lehngut aus dem DT. zu betrachten (zu beachten ist nämlich, dass

schon in dem nächsten dorfo 20- 25 werst von dem wohnplatze des

DN. 8prachmei8ter8 der Schneehuhn mit dem namen ç$£ bezeichnet

wird).
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2. Trj. Ni. Kaz. O. = 1; V. Vj. v.

DN. f**, Trj. <Vr, Ni. -rf, Kaz. O. afcSf „born", V.

Vj. mpf id. 1

DN. «t##, Trj.
f

£Î#âvi, Ni. «reif au der mündung der reuse",

Vj. mjpr id.

Im wogulischen entspricht dem ostj. otjjÇ ein (nach MunkAcsi)

ä/it, ant, tmt, änt „hörn", welches wort zu beweisen scheiut, dass

dem vokal der ersten silbe ursprünglich ein mouillierter konso-

nant gefolgt ist. Somit wäre das DN. o später, wie in den

meisten fällen, durch rückwirkung des nachfolgenden konsonanten

entstanden. In dem zweiten worte ist die DN. form vielleicht auf

dieselbe weise zu erklären. — V. Vj. v ist gewiss iu unbetonten

stellungeu entstanden und aus solchen verallgemeinert worden.

VI. Ni. u, Kaz. o, 0. o.

DN. 9Ç9 mçkta (Kond. mfkta) „umsonst", Ni. muk% Kaz.

mçlc\ O. mo Je „sache, tat; Ursache". — Im DN. finden wir das-

selbe wort noch in der form moJc^a in: ajws^a „umsonst", wo der

wandel <? > d auf der unbetontheit der zweiten silbe des komposi-

tums beruht.

Wahrscheinlich lehnwort aus dem syrjänischen, syrj. Wied.

mog „tat, geschäft, sache; beweggrund, vorwand".

VII. Ni. u, Kaz. ç, 0. q, Kond. tu.

*DT. sy(dJc „mit dem ströme treibendes eis", Ni. süfoV (su-),

Kaz. sçtetf, 0. s$ld% „schneematsch unter dem eis", Kond. stuhle

„mit dem ströme treibendes eis".

Das vokalverhältnis ist unklar. Man könnte deukeu, dass die

0. form lehngut aus dem Kaz. wäre (ein Kaz. o durch ç ersetzt),

1 Castrén verbindet dieses wort mit dem samoj. ämd.
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oder (lass sie durch koutamination mit einem anderen worte entstan-

den wäre (vgl. Patk. tölox „wasser mit schnee vermengt"). An-

dererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass das DT. q später ent-

standen ist; ich habe nämlich in dem adjektivum DT. so/'goij ein

mouilliertes./' gehört, und vielleicht hat sich ein älterer hinterer o-

laut in solchen Stellungen in ç verwandelt und ist aus diesen verall-

gemeinert wordeu. — Kond. tu ist auch unklar, möglicherweise

durch eiuwirken irgendeines anderen Wortes entstanden.

VIII. Hier führe ich noch die wenigen von mir aufgezeichne-

ten Wörter an, in deuen im DN. ein <? erscheiut, zu denen es aber

in den nördlichen und östlichen dialekten keine entsprechungeu

giebt :

DN. oij-t Kond. fij- „verblassen, verschiessen (tuch)u .

DN. {»qot, Kond. tq^ot „eine enteuart (russ. qepHejn>)
u

.

Lehnwörter aus dem russischen:

DN. h/ivpia, Kond. kordpiy „kleines kästchen w <. russ. ko-

poöbfl id. — DN. hyrxok, Kond. lcfrXok „irdener topf" < russ.

ropinoin, id. — DN. (on, Koud. t?n „uetzzug* < russ. tohä id.

IX. Wörter der nördlichen dialekte, in deren zu erschlies-

senden entsprechungeu im DN. ein *« stehen wllrde:

Ni. kulkuk', Kaz. h/lcb/V „kuckuk" (das wort ist onomatopoe-

tisch). — Ni. Ifihm- (lu-), Kaz. knfam- „zerfalleu, auseinander ge-

hen (gefäss, das brüchig geworden; eis)
44

. — Kaz. kohh'i, 0. kö-

(jHZi (tischname). — O. ko r/,a/ „eiue art pfeil". — Ob alle diese

Wörter einheimisch sind, ist nicht sicher.

Lehnwörter

1) aus dem syrjä irischen: Ni. -kum, Kaz. -htm (-ko m
tom (

„ich (du usw.) habe nicht zeit") < syrj. Wied, kom „augen-

bliekw ; kom setny „Gelegenheit geben". — Ni. kuràs, Kaz. kprçS

„badebeseu
;
blättertabakquast" < syrj. Wikd. koroé, korsa „bade-

beseir'. — Ni. kitr'f, Kaz. h/r'f „dorP < syrj Wichm. gort „haus,

Digitized by Google



— 77 —

wohnung" (wotj. Wichm. gurt ..wohnplatz, dorf"). 1 — Kaz. kpAqs

„mangel (an esswaren)" P P < syrj. Wied, kolas „abstand. Zwischen-

raum, Zwischenzeit usw.". — Aus dem syrjänischen stammt wohl

noch: Ni. kuz'q, Kaz. hya, 0. ko'm „hauswirt" < syrj. Wichm.

Tcuie „waldonkel" (wotj. Wichm. kudo „wirt"). »

2) aus dem samojedischen: 0. ma r „bügel über der wiege"

< 8amoj.Jur. àojer, éojor „bogen". — Desselben Ursprungs ist ge-

wiss auch: 0. iofjgt „der erste rückenwirbelknochen des renntiers",

obwohl ich sein original nicht angeben kann.

3) aus dem russischen: Ni. Jeunes {ku-)
t
Kaz. kfines „tuch-

ballen" < russ. KOHem> id. — Ni. kupiq „bärenspiess" < russ.

Bome id. — Ni. kupna, Kaz. kpptia, 0. koßna (selten) „heuscho-

ber, -häufen" < russ. sonna id. — Kaz. korqneV „paudel ans

wurzelspleissen" < russ. Dal' KopeHHmn, „KoparaKa ct» KpuniKoio,

BXb KopeHteBT,". — Kaz. hy$A „Ziegenbock" < russ. Koaejre id.

(Ahlqv.)

1 Ahlqvist, OU. p. 6, verbindet die ostj. syrj. wotj. Wörter mit

samoj. xarad (nach Castrkn samoj.Jur. xärad „haus"). Diese etymo-

logie kann nicht aufrechtgehalten werden. Vgl. Munkäosi, AKE.

p. 648.

2 Ahlqvist, OU. p. 17, leitet das wort aus dem russischen xo3nnm,

her; Gombocz, Türk. 82, Paasonen, Türk.O. 75, Wichmann. Tschuw. p.

8«, aus dem tatarischen: Kas. %ozH, Tschuw. /oia, Osm. xoèa (nach der

ansieht Paasonrn's jedoch durch Vermittlung des wogulischeu, Türk.O. p.

109). Schon der umstand, dass das wort nur in den nördlichen dialekten

sowohl des ostjakischen wie auch des wogulischen vorkommt, stellt die

direkte entlehnung aus dem tatarischen in zweifei. Gewiss muss man
das original mehr in der nähe suchen, und zwar kann nur das rus-

sische oder das syrjänische wort in frage kommen. Gegen die rus-

sische herkunft sprechen das anlautende k russ. x) und der auslaut

des wortes; der vokal der ersten silbe passt aber schlecht mit dem-

jenigen des syrjänischen Wortes zusammen. Doch möchte ich den syr-

jänischen Ursprung für wahrscheinlicher halten. Der vokal der ersten

silbe ist wohl durch annähme eines späteren einfluss seitens des rus-

sischen wortes zu erklären.
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Wie aus dem vorstehenden erhellt, begegnet "DN. g in

relativ wenigen Wörtern, von denen die grössere hälfte noch

fremden Ursprungs ist. In den einheimischen Wörtern folgt auf

das ç stets ein Je oder y (ausser in dem DT. worte sohle), in eini-

gen fallen ein mouillierter konsonant (in einem worte *); in den

lehn Wörtern geht gewöhnlich ein k voran, das in den südlichen

dialekten (wie auch im 0.) nur vor vorderen vokalen angetroffen

wird. Es leuchtet folglich ein, dass das auftreten des g von den

ihm benachbarten konsonanten abhängig ist — Den Wechsel zwi-

schen g und irgendeinem hinteren vokal in den östlichen dialekten

müssen wir gewiss als etwas späteres, auf „äusseren" Ursachen be-

ruhendes ansehen und als regelmässige Vertretungen des DN. g be-

trachten :

Kond. 0.

Trj. f .

V. Vj. Ô.

Ni. n.

Kaz.

0. g.

In éinem worte haben wir einen Wechsel g ~ à im DN. (DT.)

beobachtet.

In paradigmen der östlichen dialekte finden sich die Wech-

sel Trj. ç ~~ i, V. Vj. à ~ «.

DN. <k *o. »

I. 1. Trj. g, V. Vj. o, Ni. o, Kaz. g, O. g.

Z. b. *Trj. wtfidh Vj. Kaz. /«j^m, (). „Wind-

bruch".

1 Hier will ich bemerken, dass die früheren aufzeichner des ost-

jakischen an stelle meines <> gewöhnlieh ein u (auch ü) haben. Aus-

serdem begegnen wir bei Cabtrrn Wörtern mit o, bei Patkanov mit o,

ö, ö, 6, bei PApai mit o, tt, ö, ô. Paahon rn schreibt in einigen

Wörtern zw.
o
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DN. fcnfiPf Trj. k'()hp\ Ni. ktihp*, Kaz. k<>hp „zaubertrommel".

*Kond. koh, Trj. k'olî, Ni. kote, Kaz. Jfcôft, O. Jo/f „glatt

(weg im winter); schnellfahrend (boot, schütten)".

DN. fcfwwfc Trj. ^'9?', V. Vj. Vtimpoq* „gehäuftvoll".

DN. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. *#, O.

Ms „nagel, klaue".

DN. /tor, Trj. tVV, V. Vj. ÄrVir% Ni. *or
f

, Kaz. Jfc»r\ O. %
„fuss".

DN. korok, Trj. lcordV, V. Vj. k
r

~(>rdk\ Ni. h\t-dh% Kaz. korok
1

„adler".

Trj. V. fcVifo, Vj. Ni. ä%j, Kaz. fe>, (). jfco^f

r reif zu fässern; verstarkungsgerte an gefassen aus birkenriude".

DN. bW-, Trj. kW; V. Vj. kW; Ni. K*-, Kaz. *«*-, O.

kos- „glühen, glimmen, ohne flamme brennen*.

DN. koi, Trj. Vo(\ V. Vj. Vtf, Ni. Kaz. O.

„Zwischenraum".

DN. ä-ö/ „rausch", Trj. fcV, Ni. kos, Kaz. „stärke, vermö-

gen zu berauschen (des branntwein u. m.)".

DN. JfciVf, Trj. V04, V. Vj. Ni. ko{\ Kaz. Wm, 0. IM

„dick".

DN. /«*, Trj. lbh\ V. Vj. Ni. IM, Kaz. 0. Wx „auer-

hahn". i

DN. Trj. uhki, Ni. riot?, Kaz. »?«*>, (). «ft/f „eine

art leder (aus renntierfell)".

1 Gombocz, Adal. 45, leitet das ostj. Ahlqv. ruk von samoj. Kan.

ruk „auerhahn* ab. Im samojedischen ist das wort l'uk jedoch in ei-

nem heute von den ostj. gegenden getrennt liegenden dialekte belegt,

und wenn zwischen dem samoj. und dem ostj. worte irgendeine ge-

meinschaft besteht, so ist wohl das ostj. für ursprünglicher zu halten,

besonders weil der auerhahu in den Wohngebieten der samojeden an

den ufern des Eismeers seltener vorkommen dürfte als im lande der

08tjakeu. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass das wort in beiden

sprachen für sich vielleicht auf onomatopoetischem wege entstan-

den ist.
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DN. pöGdsfy, Trj. p'tikî, V. Vj. p<ik
r

£, Ni. Kaz. pöty
„kröpf (der vögel)"; Ni. Kaz. auch: „fischblase". 1

DN. rorjk-, Trj. royk'-, V. Vj. royk'a-, Ni. rfyhi'-, Kaz. rtijGg-,

O. rö^Är- „waten".

DN. Mk, Trj. #o* 1

, Ni. »\ Kaz. 0. a»x „bisschen,

funkchen".

DN. %rt-nj, P Trj. fot-W, Ni. *V»fcflbw, Kaz. i?i(t$'Ql Krüm-

mung (eines baumes)".

* Kond. tiirjk „torf aus den wurzeln des carex". Trj. foyjk', V.

ttiiV „getrockueter schlämm", Kaz. tbrfk\ O. torfk „eine art moos".

DN. toTjk, Mj. 4ky k\ VK. iojk';. Ni. £'>?T> Kaz. .i«?T, 0.

„holznagel; keil". 2

In lehnwörtern finden wir als entsprechung des ö der ostj.

dialekte:

1) ein syrjänisches u: DN. wann, Trj. #*W» Kaz. #«»9 v

,

O. iogan „teil, anteil" < syrj., vgl. Wied, jukny „teilen, abteilen,

verteilen", juköd „teil, abteilung, stück". — DN. foil, Mj. Vol', Ni.

kot, Kaz. £o.f, 0. foil' „teufel; Wassergeist" < syrj. knl' „teufel,

böser geist, spez. Wassergeist". 3 — (Patk. kuma, kéma, kama) Trj.

k oni „Speicher, vorratsboden", N. koni „der räum unter dem dache" 4

1 HiTNi'.w.vY, Ejsz. osztj. nyelv, szôtar p. 151, verbindet puka, pu-

kaj mit C. puklang, pukleng „uabel". Das letztgenannte ist jedoch

ein von dem ersteren ganz verschiedenes wort

2 Budrnz, MUSz. 841, Donner, Wb. 1054, MunkAcsi, AKE. p.

223, haben die ostj. Wörter C. järjk „nagel" und Ahmjv. tunk, PAp.

l'u-nk „pflock, nagel, keil" für identisch gehalten. Sie haben jedoch

nichts mit einander zu tun. Unrichtig ist auch die Verbindung C. tunk

„stöckchen, splitter", Ahlçv. Imjk „pflock usw." mit ostj. Ahlqv. éo-nk,

Hunf. sunk „berg, hügel", die Anderson, Wandl. p. t>6, aufstellt.

3 Sicheres lehngut aus dem syrjänischen sind die Kaz.O. formen,

und wahrscheinlich dürfte es sein, dass auch die der übrigen dialekte

aus derselben quelle stammen.

4 Patkanov's kuma, kcma, kama sind hinsichtlich des vokals der

ersten silbe wie auch des auslauts unklar. Gewiss sind hier ver-

schiedene Wörter verwechselt worden; in ihrer gegenwärtigen gestalt

decken sie sich weder mit syrj. kum noch mit Trj. k'imi vollständig.
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< syrj. Wied, kum „verschlag, zimraer, rumpelkammer, Speicher

usw." (vgl. Patk.). — DN. kiirek (/pV-), Trj. -teörftf, V. -ffgrriE,

Ni. -Jcorek\ Kaz. -korek\ 0. korex „huhn, nenne" < syrj. Wichu.

(Tschuw. p. XXIII.) kureg „huhn, henne". 1— Ni. kojth, Kaz. kMntf,

O. kostin „gäbe, geschenk zur bestechung" < syrj. Wied, kuzim,

kosin (Gen. hjéin) „geschenk". — (lu allen diesen Wörtern steht

der vokal bei einem fc-laut).

2) einem tatarischen ö, ü: DN. koiiï'riç3 „schulterjocb, was-

sertrage" < tat. küjäntä. Kas. köjöntä, kijä
0
ndä „schulterjoch zum

wassertragen" (C, Paas. TUrk.O. 70). — DN. kbo9r: kmor sötpn

„runder korb aus birkenrinde", Trj. k'îjpaf: k\ äu^4 „kasten-

schlitten", Ni. k<>k*r\ Kaz. knarf „runder korb aus birkenrinde" ? <
tat. Tel. Kirg. kökkör, Koib. Soj. kügär „lederflasche, schlauch",

Alt. kökör „kufe aus birkenrinde" (Paas. Türk.O. 71). * — Kond.

kôp3 „butterfass" < tat. Dschag. köpü „butterfass zum gebrauche

für buttermilch", Osm. köpü „butterfass", Baschk. köbe „BHCOKaa

Ka^yniKa" (Paas. Türk.O. 73). — DN. shyas „speer, lanze* < tat.

Tob. Gia. CDHry id. — Einem tatarischen i, t
0

: Paas. Kond.

künu> „ein grösseres boot (nepeHeraafl JioAKa)" < tat. Tob. kimä,

Kas. kimä, h0
mä

o , Alt. usw. kämä „boot" (Paas. Türk.O. 72). »

3) einem russischen unbetonten u: Kond. kupä'-ras „vitriol"

< russ. KynopocT» id. — Vj. VonUC „pnte, patin" < mss. KyMa

„gevatterin". — Ni. knjpù, Kaz. kornçi, 0. khrpiï „graupe" < (durch

1 Ein verschiedenes wort ist DN. knrek „anas acuta", welchem

im syrjänischen Wird, körög id. entspricht.

2 Der tatarische Ursprung dieses Wortes ist nicht sicher. Es

gieht nämlich im V. Vj. ein wahrscheinlich einheimisches adjekti-

vum k'o%rî „tief mit senkrechten wänden (z. b. rindengefàss)", und

man könnte wenigstens die DN. Trj. formen für identisch mit diesem

halten.

* Diese etymologie ist nicht ganz sicher, denn im hinblick auf

Alt. kämä scheint im tat. Tob. ursprünglich ein nicht labialer vo-

kal gestanden zu haben, das ostj. wort geht aber ohne zweifei auf

ein original mit labialem vokal zurück. Vielleicht Hesse sich jedoch

denken, dass das wort im ostjakischen durch spätere entwicklung umge-

formt worden wäre.

6
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metath.) ruas. Kpyna id. — Tij. ftfaVts, Vj. tötjVfs, Kaz. ££90?«

„tunguse" < russ. TyHryci id. (Wie man sieht, steht in den Iehn-

wörtern aus dem russischen das ö hinter einem h, ausser in f&ft'is.)

2. Trj. Ni. Kas. = 1; V. Vj. 9.

DN. Trj. VQxrft Ni. Kaz. „schelle", V.

Vj. ifcVr id. 1

V. Vj. 9 ist unklar, es wäre aber denkbar, dass es auf „äusse-

ren" (analogischen) gründen beruhte.

3. Trj. Ni. = 1; Kaz. «.

DN. s#k „eine art zierat aus blei", Trj. sök% Ni. söV „glas-

perle*, Kaz. sn¥ id.

Bis ist möglich, dass Kaz. sah' in unbetonten Stellungen (z. b.

qizaV „kleine glasperle") seinen labialen vokal verloren hat und

aus solchen verallgemeinert worden ist (vgl. jedoch wog. Ahlqv.

Bäk, säk „perle").

4. Trj. = 1
;
Vj. £

DN. köo'9-
t
Trj. tf&fcy- „jucken", Vj. id.

Man sieht deutlich, dass das Vj. $ (pro ö) hier infolge der

einwirkung des nachfolgenden mouillierten lautes steht.

H. Trj. 9, V. Vj. 9, Ni. r,, Kaz. & O. o.

DN. rntf?, Trj. ma?', V. Vj. wta^, Ni. mfy% Kaz. mö^, O.

wöjjf „wir". — Castrén hat meri.

Der labiale vokal der westlichen dialekte gegenüber dem 9 der

östlichen beruht gewiss auf analogischen einwirkungen (a < *tf nach

1 Patkanov achreibt unrichtig kövel, kuvel a glöckchen, schelle".
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dem mu8ter von iidif „ihr" ; auf dieselbe weise ist wohl auch

Castrén's I. meri zu erklären). Worauf aber der gutturale vokal

im Ni. beruht, ist schwer zu sagen; vielleicht ist die gutturalisierung

eine in satzphonetischen Stellungen erfolgte, durch das nachfolgende

*<7 unterstützte entwicklung.

UI. Trj. i, Ni. & Kaz. «, 0. & DT. 3, Ko§. Ts. t.

DN. w»y-, Trj. "ïffy-, Ni, Kg-. Kaz. 0. p%-, DT. vay^-,

Kos. Ts. ntg- „schreien".

Die Kos. Ts. formen, welche ganz denselben vokal aufweisen,

welchen das Trj. hat, wie auch DT. wtd$- machen es etwas zweifel-

haft, ob alle hier angeführten wortformen direkt zusammengehören.

Wenn sie auf eine urform zurückgehen, muss man wohl den

„vollen" vokal (i) als ursprünglich ansehen, der erst reduziert und

dann in den meisten dialekten, durch einfluss der umgebenden laute,

labialisiert worden wäre. (Der letztgenannte Vorgang ist im DN.

jedoch recht selten, vgl. unten sub DN. a.) Die formen der nördlichen

dialekte hätten später durch assimilation ihr anlautendes *y verloren

(O. p < *o im absoluten anlaut).

IV. 1. Trj. o, V. Vj. ö, Ni. ö, Kaz. ©, 0. 6.

Z. b. * Kam. Kg „netzstrick", Tr.. fy, »leine (am Schleppnetz)
;

zugseil", Ni. hg\ Kaz. og* „ein seil am treibnetz".

DN. piijf-t Trj. p*o«y-, V. Vj. poy- „blasen". 1

DN. pögdj., Trj. p'v&é', V. Vj.i?MS Ni. jigyah Ku.p$gA9-,

0. poijtla- „anschwellen*'".

1 Castbön's puem, pogem und Patkanov's pövem, povem (ne-

ben pcvdem) sind nicht richtig.
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DN. sä?, Trj. sfyjftfa „ecke, winkel", VK. Likr. s$tf „ecke

eines gefässchen von birkenrinde", Ni. sotf, Kaz. söij\ O. soy „ecke,

winkel". 1

*Kond. iotjs „gerade; recht, aufrichtig«, Trj. ffâ „aufrichtig";

?$r$3 adv. „gut, vortrefflich; gerade", Vj. flfotfj adv. „gerade*, V.

tm¥* Vjrt<r „verbessern", Ni. (itf, Kaz. 0. % „gerade; recht,

aufrichtig".

DN. #>? ,
Trj. ^g

c

, V. Ifâ, Vj. Ni. ^y, Kaz. aoJ, 0. /o?

„sommer".

DN- IM-* Trj. Ni. (öya(-, Kaz. .i«^-, 0. „lesen,

rechnen".

In den verwandten sprachen scheinen die entsprechungen von

Pfy-t tH t'Wl- hintervokalisch zu sein (vgl. wog. Sz. puwi, ipuwt,

püi {püf), uug. ftd, lù „ blasen" (Budenz, MUSz. 568); wog. Sz.

tüw, tü, tuw, inj, Hoj „sommer"; wog. Sz. lowinti, wog. Münk.,

AKE. p. 576, lötvi-nt- „zählen"), und nach den analogischen vokal-

verhältnissen zu urteilen dürfte dasselbe auch von den übrigen hier

angeführten Wörtern zu sagen sein. Die palatal isierung des vokals

ist jedoch schon eine frühzeitige erscheinung, da sie überall im

westlichen gebiete anzutreffen ist, und zwar dürfte sie auf den ein-

fluss des nachfolgenden lautes zurückgeführt werden müssen (beachte

dass der konsonant im wogulischeu auch durch j vertreten ist).

In einem hierher gehörigen worte haben wir im Kond. a:

DN. phtft, Trj. V. Vj. Ni. Kaz.j^i, 0.

pfad! „seite", Kond. patjat id. Ohne zweifei hat die Kond. form

ihre gestalt in satzphonetischer Stellung erhalten und ist daraus ver-

allgemeinert worden (vgl. z. b. Kond. ïtijtapar
t
dt „seite des menschen"). 2

1 Die von Andrrhon, Wandl. p. 96, zweifelnd angenommene Ver-

wandtschaft zwischen sut^, àorj .ecke, winkel" und den sub nr. 93

aufgezählten Wörtern (tu-nk usw.) kann nicht gebilligt werden.

a Die von Budenz, MUSz. 518, aufgestellte und von Munkàcsi z. b.

AKE. p. 576, akzeptierte Verbindung dieses Wortes mit wog. päl, pul

hält nicht stich. — Ahujvist's pür^gyl beruht auf fehlerhafter aufzeich-

iiimg.
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2. Trj. Vj. Kaz. 0. = 1 ; Ni. *.

DN. pay, Trj. jfty Vj.
pfy,

Kaz. 0. pd% „nadelöhr", Ni.

/»X id. 1

Die vokalverhältnisse nähern sich den Verhältnissen in den

Wörtern sub 1, und dürfte der Wechsel zwischen dem vorderen und

hinteren vokal auf dieselbe weise zu erklären sein. Ni. pi% könnte man

als eine analogische neubildung ansehen. Im Ni. bedeutet es noch

,henkel der schelle", und daher könnte die benennung für „schel-

lenriemen" ptyt die gestalt des Wortes pt% bestimmt haben (das ï

nähert sich sehr einem t) (vgl. jedoch sub DN. a das Ni. i als respon-

dent für DN. 9).

V. Trj. w, Kaz. ùi.

* DT. posa „bär (in der kindersprache)", Trj. p*ùp<(, Kaz. piùBï

„bär; name eines Sternbildes".

Im DT. hat das wort gewiss später Umgestaltungen erlitten, 2

welche vielleicht ähnlich wie die unregelmässigen Wandlungen in ono-

matopoetischen Wörtern aufzufassen sind.

VI. Trj. n (+ uy), V. Vj. o, Ni. o, Kaz. ii, O. ö.

DN. toijdnuç, Trj. tät{^no^ „fingerknöchel", V. Vj. fojfof

„faust", Ni. mwtx, Kaz. °- ß&lfty „fingerknöchel". —
DT. teyon-, Kond. prpn-.

Die vokalverhältnisse in diesem worte können hier nicht wei-

ter aufgeklärt werden. Unmöglich ist es keineswegs, dass wir es

hier mit ursprünglich verschiedenen Wörtern zu tuu haben (beachte

den inl. konsonanten wie auch die 0. form), welche ihre gegenwär-

1 Ahlqvist schreibt das wort pü, puv, Patkanov pü, püv. Beide

forscher scheinen auch einen Zusammenhang zwischen den Wörtern für

„geschwulst* und „nadelöhr" anzunehmen ; sie führen nämlich in ihren

Wörterverzeichnissen beide bedeutungen unter einem Stichwort an.

2 Vgl. wog. 8z. fpupt\ pubi, fpupî, popi „götzenbild".
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tige gestait durch analogische kreuzungen erhalten haben. Im wo-

gulischen haben wir Ahlqv. éoxn, Sz. +rfaxén, Münk, (in Papai's

Szôjegy. p. 33) éaxni „faust", welches den Trj. V. Vj. formen näher

zu stehen scheint.

TO. (J. 9
0w), Vj. <>, Ni. ö, Kaz. ö.

Paas. Kond. sejvkmyn, 1 Paas. J. $z
0
whn(*n „ein langer wol-

lener rock, grobes tuch, cepMaxana" (Paas. Türk.O. 106), Vj. sçy-

mcttf „eine art bauernrock von grobem tuch, russ. apüflKi»", Ni. sok-

mäp', Kaz. sohw/y? „grobes tuch, aus welchem man lange ober-

röcke, a3HMi>, verfertigt".

Obwohl ich dieses wort in den südlichen dialekten nicht auf-

gezeichnet habe, reihe ich es doch hier ein, weil ich gewiss halte, dass

Paas. 9
0
v> hier meiu *« repräsentiert. Bei nachdrücklicher ausspräche

hört man nämlich im Kam., auch im Likr. vor dem H einem ganz

kurzen, leicht koalisierten Vorschlag % und dies hat wohl Paasonen

anlass gegeben den betreffenden laut als einen diphthong zu be-

zeichnen.

Den Ursprung des ostj. Wortes S90tvh)mn hat schon Ahlqvist,

OU. p. 11, in den türksprachen gesucht (tat. Tob. sükmän „lan-

ger roch aus grobem tuen", vgl. auch eikman „cvkho, KaoTam»",

Kaz. äihnän „kaftau aus tuch", Alt. cekmen, èekpen, sikpen „tuch,

cvkho"), uud dieser ansieht haben sich Paasonen, Türk.O. 106, uud

Wichmann, Tschuw. p. 95, angeschlossen. Wenn auch die lautliche

gestalt des wortes genau dem tat. Tob. sükmän entspricht, ist es

doch kaum glaubhaft, dass die Ni. Kaz. formen aus dem tatarischen

stammen; ihr original ist gewiss das syrjänische Wied, sukman

„halbwollenes zeug" (vgl. Wichmann a. a. o). Uud die Kond. J.

formeu können gut mit dem russischen Dal' cyKMäffb „kaftan

aus tuch" zusammengestellt werden, wenigstens dürfte J. sajvkmän
*

dieser quelle entnommen sein. Zu beachten ist, dass der mit die-

sem namen bezeichnete gegenständ russischen Ursprungs zu sein

1 Wahrscheinlich druckfehler für *sjjrhnAn.
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scheint. — Vj. sgymcCtf dagegen hat gewiss eine tatarische (an-

belegte) wortform zum original.

VIII. Ni. & Kaz. à.

DN. rök (Kond. aber röte), Ni. rök
r

, Kaz. ràV „bodensatz beim

kochen des fischfettes".

Das Kaz. à ist hier gewiss wie in dem worte sah' (oben p. 82)

zu erklären.

Aus dem obengesagten gebt hervor, dass einem DN. ti in den

anderen dialekten „regelmässig" entspricht

Kond. g.

Trj. ö.

V. Vj. ö.

Ni. ö.

Kaz. ö.

0. $.

und dass £ in sehr beschränkten, bestimmten fällen auftritt (nähe-

res unten).

DN. o, *o.

I. 1. Trj. 4, V. Vj. a, Ni. Kaz. <>, 0. a.

Z. b. DN. ôinàs-, Trj. <ä)näs-, V. Vj. amês-, Ni. »mas-, Kaz.

'"wws-, 0. ämds- «sitzen

DN. ©7, Trj.
ca& V. Vj. a& Ni. <tf, Kaz. *7, 0.

„schaf".

DN. j/oV, Trj. VT, V. Vj. i/a f f
Ni. H\ Kaz. u*?, 0. *

"

„wind".
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DN. ioni-, Trj. ia tf-, V. Vj. <a Ni. Kaz. «Vtf-, O.

(a nt- „nähen".

Kam. %onf-, Trj. îfanf-, V. Vj. faitf-, Kaz. j^J- (Z«»H O.

^a^- „krank sein".

DN. joY, Trj. £'a f, V. Vj. £
caV, Ni. yr\ Kaz. r>V, O. *a f

„renntierochs; hengst; männchen (von tieren)".

DN. çôçïp, Trj. firfSp'i V. Vj. $ä{hju\ Ni. ^?j>y Kaz.
f,.

Aflf, O. „netz".

DN.' to% Trj. W, V. Vj. ldt\ Ni. /«f, Kaz. M, O. /«^

„grübe, pfuni".

DN. mcïs, Trj. mas-, V. Vj. mas-, Ni. w^6-, Kaz. w»V, O.

înaV „nötig sein".

DN. nÔBdÇ-, Trj. yâp
(

à(-, V. Vj. çâwfy-, Ni. y lip*(-, Kaz. n :>Bj(-,

O. wöfotf- „mit dem ström treiben, schwimmen, stromabwärts fahren".

DN. rfo'f, Trj. w<\j, V. Vj. «af, Ni. ri< , Kaz. 0. »aV

„pfeü".

DN. pos, Trj. p
r

a V. Vj. pas, Ni. _p*w, Kaz. p<>s, 0. s

„lederner fausthandschuh".

DN. rot-, Trj. |vt>, V. Vj. ra> „ans ufer getrieben werden".

DN. sôçâp, Trj. säfty, V. Vj. £ö&u;
r

, Ni. s»t?p% Kaz. 0.

sädiß „scheide".

DN. so/, Trj. s«7
c

, V. Vj. saf, Ni. s'»f, Kaz. S",f, O. sa/ „anas

clangula".

DN. Trj. tfafl V. Vj. tfaVf» Ni. Kaz. „anas

boscbas".

DN. Trj. f'Jrfy V. Vj. t,är»x, Ni. ^./j, Kaz. to r% O. /a r

„krauich".

DN. (ôç&in-, Trj. v«/ vt£m-, V. lüläm-, Vj. iütim-, Ni. p-tsm-,

Kaz. Ani9mr, 0. Zähm- „stehlen".

In den östlichen dialekten treffen wir in den hierher gehörigen

paradigmen die Wechsel 1) a, a ~ u: Z. b. mus „es war nötig".

- m f „es wurde trocken" (~ s«r- „trocken werden"). — ûlshtï

„mein schaf". — liü^m „mein pfeil". — 2) «, a ~-> u ^ i: z. b.

um*säin? „ich sass" ~ /mW „sitze!" — jiïjmiïiï „ich stahl" ~
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4! 4™** „stehle!" (siehe unten). 1 Ausserdem will ich folgende ab-

leitungs- und solchen gleichzustellende formen anführen, welche als

nebenform en zu hierher gehörigen Wörtern aufzufassen sind:

a) mit einem u: Trj. Vjp'âs, *tÏ4fvp
f

„fuge, stelle der an-

stückung" (~ Trj. „hinzufügen, anstücken"). — Trj.
r

«>t^-,

V. Vj. tl!*il- „anfangen" (~ Trj. ^%f

, V. Vj. «/^ „anfang; ende").

Trj. 'unfsfplW „hinterteil des bären" (~ Trj. ämas- „sitzen"). —
— V. Hur'iuy „hebebauin; Stange zum schieben des bootes" (~
V. i(o'/|- „(ein boot) schieben". — Trj. p'ül'bnt-, V. püfemt- (v.

mom.), V. Vj. putfdyâî- (v. dim.) „frieren* (~ Trj. pVCfa V. Vj.

pat- id.). —Trj. stirbt^- (v. mom.) „trocken werden" (^Trj.«ff- id.).

b) mit einem j: Trj. '/?>wvi- „sich setzen", V. Vj. fins^f {ux

.bank" (~ Trj. 'àinês-, V. Vj. üm>s- „sitzen"). — Vj. il'tÇ „die tochter

der älteren Schwester" (vgl. Trj. Vt\i?, id.; „Stieftochter").— Vj. frtdn(-

(v. refl.) „sich teilen, sich trenuen" (~ Vj. ar£- „teilen"). — Trj.

l&rß- (v. tr.) „beraten", Vff«Ï „spalte, ritze" (~ Trj. Virf- (v. refl.)

„bersten"). — V. Vj. „windstoss" (~ V. Vj. uaf „wind").

— V. Vj. ifyta n(- (v. intr.) „nähen" (~~ V. Vj. tant- id.). — Trj.

fc ftitdyfj- „kränkeln" (—' Trj. k'ä nf- „krank sein"; vgl. auch unten

sub DN. e.). — Trj. vunôy^ô- „sich biegen", miHÔyfê-, Vj. mihô^ià-

„biegen" (~-> Trj. manf- „sich bücken, sich verbeugeu"). — V. Vj.

PÎyÇjfâ- „drücken, dräugen" (~ V.Vj. päyH'- id.). — Trj. sitëyfà-,

Vj. siti%(d- „festknoten" (~ Trj. s<m(à-, Vj. ««iVâ- id.). — Trj.

V. Utty Vj. ///^ „heimlich" (- Trj. 4*4™*, V. /«/»«-, Vj.'

ißpm- „stehlen").

c) mit einem v : Vj. nunum .w/fw»^ „Spiegel" (~ Vj. s«7 „sich

wiederspiegeln"). — Das u ist hier gewiss auf seine in diesem Vj.

ausdruck unbetonte stelluug zurückzuführen (im V. haben wir uhhjm

säffijvx id.).

Diesen ostostjakischen wechselfällen gleichzustellen sind gewiss

auch die Verhältnisse in folgenden Wörtern, obwohl die spätere ein-

zeldialektische eutwicklung die vokalverhältnisse etwas unklar ge-

macht hat:

1 Alle diese formen gehören dem Trj. dialekt an.
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a) dem â, a ~ u;

DN. oçd-m „schlaf, traum", Trj.
f
a^â?n

f

, V. Vj. ä(9iri
t Ni. 7i$m\

Kaz. «A9m\ 0. ül?m „schlaf"~ Trj. *ü4hn\ V. Vj. t^âm1

, Ni. M&m',

Kaz. uÇA*m\ 0. #£fom „traum".

DN. uöt$-, Trj.
n
u£t$-, Ni. Kaz. 0. «aV „fische

mit dem uôj&hn fangen" ~ DN. yôjpm, Trj. ^wf^rnr

, Ni.

Kaz. yçs?nï (auch u»2hn% analog, form), 0. r^^^m .eine art fisch-

gerät (sackähnlich, aus gam)".

b) dem â, a ~ /:

* Kond. %o
%

M-, Trj. fia nf-, V. Vj. fc'ant-, Kaz. y^i- (y/>
%

ni-)
t

0. yaY- „krank sein" — DN. %e n „böser geist", Trj. jffn\ V. Vj.

£7'm*> Ifsrfyte „krankheit, épidémie", Ni. jfitVfämpa, Kaz. %jà*AçmB\

„finster, dunkel (vom walde)" (vgl. sub DN. e). 1

0. art- „teilen" ? ~ 0. ira/- id.

Sehr divergierende nebenformen finden wir in den südlichen

dialekten für das DN. Trj. Çaf, V. Vj. Çdf, Ni. yf, Kaz.

0. x<**t „haus" - DN. %âçau, $qo\ DT. xm 1, Kond. ^a/d>,

%fftâ%, Fil. #<?£cfy „tur", DN. ptfyar „fussboden", DN. %MO
x

-tf3

„dach". 2 Dieser Wechsel beruht zum grössten teil darauf, dass der erste

teil dieser Zusammensetzungen unbetont ist. Aus diesem anlass

ist der vokal reduziert worden. Das auftreten des a, a oder £

scheint durch den vokal der folgenden silbe bedingt zu sein.

In den lehn Wörter n entspricht DN. o, Trj. â usw.

1) einem syrjänischen a: DN. rom, Ni. rnm\ Kaz. r^m\ 0.

mm „still, sanft, ruhig" < syrj. Wied, ram id. — Ni. ffîtf, Kaz.

1 Patkanov, Wörterverz. und Irt. oetj. I. p. 103, U. p. 86, 228,

hält xein, xeina „böser geist, führer der heerscharen der bösen, wel-

che die menschen mit krieg (d. h. mit Beuchen) überziehen* für iden-

tisch mit tat. Min. aina, Alt. aina «böser geist" (nach Radloff Tel.

Leb. Schor. Koib. Sag. Küär. aina „teufel, böser geisf). Die lautliche

ähnlichkeit der beiden Wörter ist jedoch nur scheinbar, auf fehlerhafter

Schreibung Patkaxov's beruhend ; sie können gar nicht zusammengestellt

werden.

2 Patkanov's xät (neben xöt) „haus, zeit, erdhütte* ist nicht

richtig, vgl. oben p. 43.
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$"iit% 0. süfct „rate, stange u. a." < syrj. Wied. sat!, iajt, sachs u. a.

„rute, dünne, stange u. a.". 1 — Kam. K-oUt (geheimwort) „geld",

PTrj. ($âyij, Ni. $r'h(, Kaz. *Htf t
0. säht „rubel* < syrj. Wied.

àaÉ, àajt id. (Ahlqv. OU.p. 15). — DN. .*o m, Trj. tà
xm\ Ni. Smtf, Kaz.

ênnï, 0. Ja'w „fähigkeit, Verständnis, kraft (etwas zu machen)" (vgl.

auch V. Vj. ftw'/ id.) < syrj. Wichm. èam „Verständnis, einsieht,

geschicklichkeit". 2

2) einem tatarischen a: DN. xon }
Trj. £Vty, V. Vj. patf,

Ni. > Kaz. ^Y, 0. « „herrscher, fürst" < tat. Tob. u. a.

kau, Tel. Leb. Alt. kân id. (C, Paas. Türk.O. 54). — Kaz.

ra %êï „räuber" < tat. Tob. karakcë, Tel. Kas. Uig. Dschag. ka-

rakdy „räuber, dieb" (Gomb. Türk. 35, Paas. Türk.O. 56). 3 — Vj.

mentir w held" < tat. Alt. matyr „kühn", Kas. bater „held" (Paas.

Türk.O. 79). - Trj. fayà?, Vj. friity*- „zeuge, augenzeuge"< tat. Tob.

tanuk, Kas. tanök „zeuge- (Gomb. Türk. 189; Paas. Türk.O. 110).

— Einem tatarischen u, o: Kr. j>o§ „offen", Ts. p<ï$ „leer, frei*
4

< tat. Tob. buS „nycTofi*, bos „npocToä", Kas. „leer, unbesetzt,

frei" (das ostj. wort stammt ganz gewiss aus einer tat. form mit o)

(Patk., Paas. Türk.O. 95).

1 Vgl. Munkacbi, AKE. p. 385.

3 Das vorkommen des wortes auf einem so weiten gebiet könnte

die entlehnung fraglich machen; die Verwandtschaft der Wörter

der beiden sprachen steht ausser allem zweifei. Als sicheres lehn-

gut muss jedoch, wie das anlautende $f zeigt, DN. $o
%m angesehen

werden, und fremden Ursprungs sind wahrscheinlich auch die formen

der nördlichen mundarten und die des Trj. — Wichmann, Tschuw. p.

151, denkt sich einen Zusammenhang zwischen dem worj. syrj. êam
einerseits und dem tschuw. tarn,» „mittel, art u. weise, verfahren" an-

derseits als möglich; dabei erinnert er zweifelnd (unter hinweis auf

Anderson, Wandl. p. 40) unter anderm auch an ostj. lampa, tampa

»ähnlich, gleich". Dieses letztere wort, Kaz. Ni. t«mp3, mit

palatalem vokal, ist kaum mit dem syrj. worte zu verbinden.

3 Wie Paabonkn, a. a. o. bemerkt, ist „das ostjakische wort wahr-

scheinlich aus dem wogulischen entlehnt".

* Pàpai's MO. tana ku beruht gewiss auf fehlerhafter, möglicher-

weise durch irrtümliche auffassung des wortes veranlasster Schreibweise.
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3) einem samojedischen a: Ni. H\ Kaz. y*
%

A, 0. ia l „biber-

geil" < samojJur. ja „fett, tran". — 0. %dskd „brei, grütze"

< samoj.Jur. häska „brei". — 0. »die altere schwester des

vaters" < samoj.Jur. häda, hada „grossmutter". — Trj. tfiàlèp'sC

(V. mößßsf), Ni. m"l./pß, Kaz. O. mdV&dti „pelz aus renn-

tierfell. malitsa" P < samoj
, vgl. Jur. malitîe, mältfea, mälioea .pelz"

(Ahlqv. OU. p. 7). » - Kaz. ntyd, 0. nadd „renntiermoos" < sa-

moj.Jur. C. Aada, Regüly (NyK. XXIJ. p. 346) Aadaj, nadej id. —
Kaz. f?"V, 0. pdt} „saumgebräme an der malitsa* < samojJur. C.

pän „der untere räum (? säum, vgl. ibid. p. 268) am samojedenpelz"

(Ahlqv. OU. p. 7). — V. Vj. pat „hellebarde", Patk. polä „mes-

ser" P < samoj., vgl. Jur. paly „degeu, schwort" (Patk.). — O. sada

„moor" < samoj.Jur. aida, sada „pfütze, lache". — Vj. shpd „schuh-

schmiere, die beim kochen des fettes aus dem übrig bleibenden bo-

densatz hergestellt wird", Ni. styri, Kaz. s*pd „aus den eingewei-

den der karausche gekochte suppe" ? < samoj., vgl. Jur. sabu, aawy

„blase". — Einem samojedischen o, a: Ni. p^rya, Kaz. P"
K

ryd,

Ahlqv. parxa, porza „pelz aus leichten renntierfellen" < samoj.O.

C. porg, porga, porge „kleiduug", samoj.Jur. Reqüly (NyK. XX LT.

p. 362) „kleidung8stück aus dem feil der jungen renntiere" (Ahlqv.

OU. p. 7).

4) einem russischen a: O. idzä urf „jecarnnKT,, ein dorfpoli-

zist" < russ. acayjTB, auch ecayjn» (bedeutet in dem jetzigen sprach-

gebrauche einen offlzier, einen adjutant besonders in den kosaken-

abteilungen). 2 — Trj. VâsdÇ, Ni. K^- 0. %iizd%

„kosak" <C russ. Ka3aKi> (KOsaKi) id. — Ni. n<>par\ Kaz. £fWrr

„grosser bohrer" < russ. nanapbe id. — Trj. p'aiJc d „grobes tuch,

fries" < russ. 6aitKa id. — Trj. pâm, V. Vj. pdrwfs, Ni. p«r*$

1 Die verschiedenen ostj. formen gehen wohl auf verschiedene

originale zurück; in samoj. Wörterverzeichnissen finden wir nur die

Jur. formen und zwar in einer den ostjakischen formen nicht genau ent-

sprechenden lautlichen gestalt. Die Verwandtschaft der beiden Wörter

muss daher hier etwas unklar bleiben.

2 PAi-Ai hat jessuxêl „noMomHmo., ecayjn»", dessen original das

russ. ecayjn» ist. Das wort P:s ist jedoch kaum richtig geschrieben.
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(Kaz. pâraf), O. paras „segel" < miss. napycB id. (Ahlqv. OU. p.

17). 1 — Trj. p'âsarftç, Ni. p*bqr\ Kaz. p*zdr% 0. phzar „hure, leicht-

fertiges frauenzimmer"; Ni. auch: „markt, Handelsplatz " <russ. Dal'

oasapi» „Topn,, puHOKt"
;
6a3apHHKi>, oasapHHna „npa3ÄHfcifl ryjuuta". 3

— DN. $ûB9r, Ni. $*pçr\ Kaz. $»B?r „langer bauernrock aus grobem

zeuge" < russ. Dal' uiaôypi, „paÖoiitt, rpyowfl asjmi., pa6o*iii

apMJiKT." (Patk .). — Einem russischen unbetonten o: Ni. p'Wt'ïlr>

Kaz. p*ya$tïir\ 0. pàyadyr „zänkisch, streitsüchtig" (Hunf. poga-

tur „herr") < russ. 6orarapb „held". 3

Im Zusammenhang mit den lehnWörtern aus dem russischen

will ich noch folgende, aus dem ostjakischen ins russische einge-

drungenen nomina propria erwähnen: russ. Ha3UMT> (name eines

flusses) < ostj., Ni. m»Z9m% Kaz. nvzjm* id. — russ. üapaBaT-

(cKia »ptu) < ostj. 0. parü wA, id. — russ.. EaiHKi (name eines

Seitenarms des Ob bei Surgut) < ostj., Trj. ;/<M£
r

id. — russ. Ca-

jihiii (name eines flusses) < ostj., Kr. sötzm, Trj. sâ\)yhn\ Vj.

sd{k
r

\ m ivypn' id.

1 Das auslautende Ni. (Kaz.) £ beruht gewiss auf einer Vermi-

schung mit dem in denselben dialekten fast gleichlautenden Ni. p'V^v

(Kaz. pür.t.y) „vorteil, gewinn" < russ. ôapuurb. — Auf Kaz. pur??

ist wohl ein nochmaliger einfluas seitens des russischen Wortes anzu-

nehmen.

2 Ahmjviht, OU. p. 10, UoMBocz, Türk. 173, Paasonkn, Türk.O. 94,

haben das ostj. posar „markt" und das entsprechende wogulische wort

als aus dem tatarischen entlehnt angesehen (tat. Kas. usw. bazar

„markt"). Dass das wort nur in den nördlichen dialekten und Trj.

vorkommt, macht eine direkte entlehnung aus dem tatarischen sehr

zweifelhaft, und kaum braucht man auch eine indirekte, über das wo-

gulische, annehmen. In der bedeutung „hure, leichtfertiges frauenzim-

mer" ist das ostj. wort gewiss dem russischen entnommen.

3 Paabonbn, Türk.O. 93, leitet das ostj. (bei Hunkalw belegte) wort

aus dem tatarischen, Alt. pagatyr, her. Wie die auslautsilbe (mit «/, tf)

zeigt, ist das wort jedoch spät in das ostj. gekommen; die form des

wortes und das ausschliessliche vorkommen desselben in den nördlichen

dialekten machen den tatarischen Ursprung sehr unwahrscheinlich.
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2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. 0. = 1; DT. o, Kond. ô.

DN. wis, Trj. V*fy V. Vj. Wä0?, Ni. Kaz. ,rjf, O.

?/oi „tier", DT. Kond. yfa id.

DN. moi, Trj. mâf „hochzeit", V. Vj. ma#V .bräutigam;

freier", Ni. mV, Kaz. mof, O. ma/ „hochzeit; freiergefolge; hoch-

zeitsleute", DT. mçi, Kond. m$i „hochzeit".

DN. poi, Trj. p*äi\ V. Vj. paf „espe", DT. pyi, Kond. jjp* id.

DN. poi „schutzbrett an den seiten kleinerer fahrzeuge", Trj.

pâf, Vj. pa? „der obere raud am boot", Ni. prf f
Kaz. p»? 0.

pai „seitenbrett am boot", DT. poi, Kond. pyi „seitenbrett am boot".

In den lehnwörtern: DN. modèle, Trj. mâfëfp, V. Vj. nwf
Ahlqv. moitek „seife", Kond. vxptqJc » id. < syrj. Wied.

maitög id. (Ahlqv. OU. p. 13).

Weun wir diese Wörter uäher durchmustern, sehen wir sogleich,

dass in allen dem vokal der ersten silbe ein i nachfolgt; die pa-

latalisierung des vokals im DT. Kond. beruht augenscheinlich auf

der eiuwirkung des nachfolgenden lautes. In solcher Stellung er-

scheint nämlich ein o (~ DN. o, Trj. â usw.) im DT. Kond. nur in

Wörtern, in welchen dem o ein ^ vorangeht (z. b. %oi- „treffen") und

dazu noch in folgenden: Kond. soi „taucher, russ. roroju,"; Kond.

soidin „bach ; tälchen durch das hohe flussufer" ; Kond. söidp „netz-

gewebe, russ. iiepesa". In den drei letztgenannten Wörtern scheint

das anlautende s den einfluss des folgenden i aufgehoben zu haben.

3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; Kond. u.

DN. po
x

s: mayatj po
y

s „biene", Trj. p'as, V. Vj. pas, Ni. p*s,

Kaz. p»s „wespe", Kond. pus: j><m«>»/ pus „wespe; biene". pxisxot

„Wespennest; bienennest".

Über die mögliche erklärung des Kond. u siehe unten.

1 Im DT. lautet das wort nach unkontrollierter angäbe meines

sprachmeisters m'iiçck, welche form ich nicht erklären kann (durch

verhören umgestaltetes lehnwort aus einem surgutschen dialekt?).

Digitized by Google



— 95 —

4. (Mj.) V. Vj. Ni. Kas. O. = l ; TS. Koi (auch Kr. Kam.) &

DN. o
%

&3, Mj. atSUÇ Vj. Vk. a'#«f, Ni. n$Aa, Kaz.

„pelz", O. a
%

5«f „bär tt

, T§. Ko§. $r//'* „pelz", vgl. auch Kr. Kam.

ä$ne
%
ipk3, o\UéVlte, o$n?-Vlc3 „bär". »

Dass das wort in Verbindung mit o\Ç usw. .schaf", welches

auch im TS. Ko§. in der form auftritt (im T§. noch o
y

$Ad pwn
„wolle"), ist sicher. Das $ in %jn3 muss man gewiss als einen in der

gegebenen unbetonten Stellung bewahrten und infolge der unbetont-

heit der silbe reduzierten rest eines ursprünglichen a-lautes betrach-

ten (vgl. unten).

5. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1 ; V. v, VK. v. Likr. à.

DN. sorte, Trj. sttrnf, Ni. s^rna, Kaz. $orn\, O. sarnçno^

„gold", V. svrridijv% „silber", VK. snrii'Ç: uaîp s. „gold", %uip s.

„silber", Likr. särnf „gold". 2

Die V. VK. Likr. formen mit reduziertem vokal sind unklar,

gewiss spätere neubildungen. Vielleicht siud diese formen unter

einwirkung irgendeines anderen (einheimischen) Wortes entstanden 3
,

wenn sie nicht einfach als aus unbetonten Stellungen verallgemei-

nerte formen auzusehen sind.

*

6. Trj. Ni. Kaz. = 1
;
Vj. », 0. v.

*Trj. ßriy-, Ni. ^raf, Kaz. J'Vï- „zittern", Vj. fort*-, 0.

tvr{- id.

1 Ahlqvist schreibt oèni, oàne „bära ; das n ist nicht richtig.

* Papai's saren, sSréû (neben sarne, sanier} vax) sind kaum
richtig.

3 Vgl. Vj. svrù/tâyà{- »blinken, glänzen", wenn dieses nicht

ein dérivât von dem namen für „gold" ist.

* Paasonbn, FU. s-laute 21, hält es für möglich, dass so
x

rrfo usw.

„goldu, welches in den finnisch-ugrischen sprachen ein altes arisches

lehnwort ist, zunächst aus dem syrjänischen in das ostjakische ein-

gewandert wäre.
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Der Wechsel in diesem worte ist gewiss mit den zufälligen

wechselfallen in den onomatopoetischen Wortpaaren iu eine reihe zu

stellen. Auch im Kaz. haben wir ^'Vi^y.j- und ftrysd- neben einander.

>

7. Trj. (~ m), V. Vj. = 1
; Ni. u, Kaz. p, 0. p,

DN. jo^-, Trj. *V/y vi3;>- (v. fr.), V. Vj. paqft- „klettern
;

bergauf gehen, stromaufwärts fahren", Ni. xu$-> Kaz. ^Y-, 0.

Xi>Y- id. — Iu Trj. Mj. Likr. k'ïhjpt- id.

Es ist wohl wahrscheinlich, dass wir hier zwei verschiedene

Wörter vor uns haben (beachte den inl. konsonant bezw. konsonan-

tengruppe), auf der einen seite die westlichen, auf der anderen die

östlichen worttormen, welche alle jedoch die bedeutung und eine ge-

wisse lautähnlichkeit gemeinsam haben. Die regelmassigen entspre-

chuogen zu den Trj. V. Vj. formen mit «, a hat man gewiss in der

bezeichnung für „treppe, leiter" DN. xn%tW (/P (Kond. durch assimil.

Xantîp), Ni. xnïïteP\ Kaz. xf*ViîP\ V. Xa"il^fß (
= Trj. ¥ (l ^(P)

zu erblicken, und diese ist nicht mit DN. x° üX'i Ni. xutf-> Kaz.

X</îl; 0. xv Vr zusammenzustellen.

II. 1. Trj. o, V. Vj. g y
Ni. u, Kaz. p, 0. ? .

Z. b. DN. oyH, Trj. W/ f

, V. Vj. yyty, Ni. üy.t{\ Kaz. r,ysf,

O« $yät „landenge (zwischen zwei gewässern; russ. bojokt.)".

DN. oyj, Trj. Vr'*', V. Vj. ft(k\ Kaz. oY£ (

, 0. otfk „harz«.

DN. Trj. kP'ôj- „laufen", V. Vj. Vyyty- „schreiten (russ.

inaran,)", Ni. x ri)\'t- Kaz. X'?y*A ~ »laufen 44
.

1

DN. fox, Trj. ?<}"x, V. Vj. 'h/x „steiles ufer«.

DN. mox, Trj. mok\ V. Vj. mok\ Ni. m«x (weiter oben am
Ob gebraucht)] P Kaz. moXmi! „gross für sein alter".

DN. nop, Trj. not/-, V. Vj. w/x-, Ni. jm*-, Kaz. iv/X; O.

„picken".

1 1U i»knz, MUSz. 0*5, verbindet hiermit noch ostj. xovylyn-, xo-

vemy-, xuvyly- „emporschwimmeu" und xont- .laufen, weglaufen", die

nichts mit einander zu tun haben.
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DN. ro%, Trj. rok\ V. Vj. ro 1f\ Ni. ru%, Kaz. rp ^ „kragen".

DN. ràtjyç nçdp, Trj. ro\1f\n(i>p\ V. ro\ik'Çntèw% Vj. rt>V

k*fn$iw
r

„(kuh- usw.) schelle, glocke".

DN. so £ Trj. so'ty V. Vj. sox, Ni. *t*£ Kaz. V*, O. sox

„stör".»

DN. 6ö^-, Ni. sûy>.$-, Kaz. O. süytt- „abpflücken, zupfen
;

rupfen (einen vogel)". 2

DN. tfo>, Trj. #o>, V. Vj. Ni. Kaz.

„pfeifen
8

.

DN. #o\rçj-, Trj. tfo'&X V. Vj. AVj-, Ni. Kaz. .ty^-,

0. 5p»üf »hinten ausschlagen".

DN. to%; Trj. tfo^x, V. frj, Vj. Ni. *mj, Kaz.

„schleife, masche", 0 /</*"<>s „halsschlitz der hemden".

DN. lôtfm- „treffen", Ni. iüym- „geraten (irgendwohin)" , Kaz.

AyypQ' «durch zufall auf etw. stossen, treffen, begegnen".

DN. (üyös, Trj. 4ÜyJs, V. Vj. (ôyùs, Ni. (tlyjs, Kaz. .\oyos, O.

(öyps „freund". 3

1 Castren stellt, infolge mangelhafter aafzeichnung, die beiden

von einander verschiedenen Wörter sfa «haut" und sox „stör* zusam-

men. — MusKÀesi's Verbindung, AKE. 64, von Castr. seg, sex, PAp.

sög, süx, eüge, six „quappe" und Ahlo,v. box, aux, Gabtr. söx, sox,

soux, Pap. sax, sox „stör" hält nicht stich, wie schon Paasonen, FU.

8-laute p. 05, bemerkt hat.

2 Anderson 's Zusammenstellungen, Wandl. 34, von sögot-, su-

yot- „abschälen, rupfen, pflücken* und löyol-, lüyol- „kauen", tögom-

„beissen", loyot- „schleifen, schärfen", sai, sai, sei „sand*4 sind sämt-

lich unrichtig.

3 Qanz entschieden hat sich Anderson, Wandl. p. 80, für eine

Verwandtschaft von iöxos mit leyo „schwager", -leri, -larç (in den Zu-

sammensetzungen = „stief-, vgl. Anderson, Wandl. 60) ausgesprochen,

indem er bemerkt: ,,die lautliche Verschiedenheit, welche in andern

sprachen bedenken erregen dürfte, ist im ostjakischen durchaus nicht

auffallend, denn hier erscheinen a und o, e und a— oft genug in

ein und demselben worte neben einander". Dass die Zusammengehö-

rigkeit der angeführten Wörter jedoch unrichtig ist, unterliegt keinem

zweifei.

7
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Nebenformen mit u haben: Vj. nyx- „picken" ~ Vj. nü-

k'dnt- (v. intr.) id. — Trj. 40»% „kreis usw." ~ Trj. 4üy\
{-inuy-

k'ôr „schleife"). —V. Vj. „hinten ausschlagen" ~ V. Vj. tfit-

Vaijt- (v. intr.) id.

In einem hierher gehörigen worte haben wir im DT. g, im

Kond. einen Wechsel 0 ~ DN. motjßßs- (v. intr.), Trj. möyßt-, Ni.

muqx-, Kaz. mptix-, 0. moyx- „abwischen" ~ DT. mörjos- id.,

mgtjçop „waschbündel", Kond. mo
x

tiyï$- „abwischen", 7110 ytap „wasch-

bündel". Auf welchen Ursachen der Wechsel 0 ~~ o, $ beruht, ist

nicht klar einzusehen. Ich möchte den palatalen vokal jedoch fur jün-

ger halten, also in den DT. Kond. dialekten einen (nicht ungewöhn-

lichen) wandel 0 > o, 0 annehmen. Und weil die palatalisierung

im DT. Kond. gewöhnlich auf der einwirkung eines nachfolgenden i

oder mouillierten konsonanten beruht, liegt es ganz nahe auf den

gedanken zu kommen, dass das nachfolgende ij ursprünglich mouil-

liert gewesen wäre. Dass sich im Kond. auch eiue form mit hin-

terem vokal (motjyps-) findet, beruht gewiss darauf, dass das dem

*9 folgende % die einwirkung des *j paralysiert hat.

In lehnwörtern steht DN. 0, Trj. 0 usw. gegenüber

einem russischen o: DN. rb/n(t,)-, Trj. rbp'ftf-, V. rop[f(-,

Ni. n<Py
t- (ru-), Kaz- i'i'*\t-f O. rbhit- „arbeiten" < russ. po6im>

id. — Einem russischen ë (o: o nach mouill. kons ): DN. (Sonst

Kond. tidt, Trj. U( „rechenbrett" < russ. cnerh (gewöhnlich im

pl ciéTH) id.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; O. a.

DN. möyi'i-, Trj. mbr?-, V. Vj. môri- „bersten, zerbrechen

(intr.)", Ni. mürrfj,)- „zerbrechen (tr.)
M Kaz. »i<)ri-, 0. mûri- „ber-

sten, zerbrechen (intr.)".

Dieses wort hat noch nebenformen 1) mit w: V. Vj. mü-

rjyß- „zerbrechen (tr.)". — 2) mit ô: Trj. mor.y/{ ij(- (v. mom.), V.

Vj. murü-y;>(- „kracliend zerbrechen (intr.)". Der reduzierte vokal in

diesen formen beruht gewiss auf schwach-(un-)betontheit der er-

sten silbe.
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0. mhç\- hat sein a wohl in anlehnung an irgendein anderes

wort erhalten.

3. Trj. V. Vj. = 1; Ni. Kaz. <>. (0. a).

DN. t$o X- „schneien", vgl. Trj. m>'%\ V. Vj. t&öy%- „schnee",

Ni. ?r>y?t\ Kaz. frytf (0. sö&tf) „graupenartig gefrorener schnee".

0. sübat, welches gewiss von den übrigen zu trennen ist, ver-

anlasst uns anzunehmen, dass die formen im Ni. Kaz. durch konta-

mination zweier Wörter entstanden sind, und dass das vokalverhält-

ni8 darauf beruht.

4. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. u, Kond. u.

DN. yoi, Trj. ko, Ni. xu , Kaz. xv\ 0. xfA „mann, ehemann;

mensch", V. Vj. k'u, Kond. yui (au der oberen Konda: yoi). 1

Vgl. hierher (sub DN. «): Vj. k'u(, Ni. x'uï, Kaz. x'f'i, O.

xui „männchen (von tieren)".

ITI. 1. Trj. u, V. Vj. u, Ni. u, Kaz. «, 0. o.

* Kr. o'^Z, Trj. utjk'ùf „köpf des bären".

DN. möyj, Trj. wwl'/, V. Vj. mùff, Ni. »wSjw (»hm-)» Kaz.

M'til »karausche". 3

* Kond. nöx'»t-, Trj. //«^-, Ni. nüy^. (»«-), Kaz. w<'p£- „spar-

sam verwenden, gebrauchen".

DN. tïôyH-j Trj. iniyà^-, V. Vj. ûîiyï{-
y
Ni. *ît'ty>{-, Kaz.

O. //'iip/- „verfolgen, nachjagen". 3

1 Paulas, III. ]. p. 38, führt aus dem obdorskischen eine form

cho an (vielleicht stammt sein wort jedoch aus der gegend unweit

Beresovs). — Pâpai schreibt ku, khu, khai, xaj, in welchen a, a unrich-

tig sind.

2 Munkàl'81, AKE. 40, verbindet dieses wort mit muxsai) usw.

„muksun* jedoch mit unrecht.

3 Hierzu gehört nicht àoxalt- „bewegen, wiegen", noxolt- „be-

wegen, erschütteln", wie üidknz, MUSz. 430, behauptet.
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DN. poyyâi „knollen am baume", Trj. p'ui$dV „festgebacke-

ner schnee (an der schiene des Schneeschuhs) ".

DN. polypi, Trj. p
x

u\$Sf, „geschwulst, beule«, vgl. 0. Pq\-

gßßsi id.

DN. sDyfy Trj. su?** V. Vj. sûffî „hohlbeil".

DN. (o%, Trj. 4u
%

£ V. Vj. ftty Ni. t«X, Kaz. ao% „häufen

quer über einen kleinen fluss gefallener bäume".

Zu einem worte finden wir im Trj. V. Vj. nebenformen mit

o, o: Trj. uüyi\i-, V. Vj. iiiiydl- „verfolgen, nachjagen" ~ Trj. »V.m-,

Vj. iwyH' (selten) id., Trj. twyjWsù-, V. noypVsû- „läufisch sein*.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. n5 (~ «).

DN. önäm „schlaf; traumgesicht", Trj. 'üfart, V. Vj. ü/&m\

Ni. ûtjm\ Kaz. y$4<tnC „träum", 0. uS/^m id.

DN. pmô çâm, Trj. -i7^5m*, V. Vj. -ülj>m\ Ni. -û^om', Kaz. -j/öxwi*

„lebewohl", 0. -nShm (in schnellerem Sprechtempo : -ulom) id. 1

DN. o'tmës-, Trj. V^mf-, V. Vj. ulmf-, Ni. ufrmi-, Kaz.

urAimg- „träumen", 0. id. (vgl. Kaz. '"sf?w
f

, O. ä/.wi usw.

„schlaf").

DN. «o^«\ Trj. V^f , Ni. «g?, Kaz. „quer Uber", 0.

w#<fo
n
(~ n/di) id. — Im Kond. lautet dieses wort uattq.

Dass im 0. (auch im Kaz.) ein diphthong, w + lab. vokal,

gegenüber eiuem eiufachen anlautenden labialen vokal der anderen

dialekte steht, ist eine ganz häufige erscheinung, und in vielen fal-

len muss der diphthongische anlaut ursprünglicher sein, welcher in

den übrigen dialekten durch assimilation (und kontraktion) umgeformt

1 Ahlqvist (ebenso Patkanov u. a.) hat das ostj. jim-ölym als

„gutes leben" aufgefasst. Das ostj. wort für „leben" lautet jedoch an-

ders, und in der angeführten Wendung bedeutet ülym „träum, -gesteht"

(Ebenso in wog. ^jamès fdètn, woraus Munkâcbi (Szilasi) gleichfalls

„leben" gemacht hat). Ein wort wie Aui^v. ulym, Patk. üdem, Qdem
.sein, dasein" giebt es meines wisseus im ostjakischen nicht; in dem

satze Aulqv. ulym xatlet .tage des daseins, zeit" ist ulym sichtlich

ein part. prät.

Digitized by Google



- 101 —

worden ist. In den hier angeführten Wörtern (ausser in no(td)

ist der diphthong jedoch vielleicht als später entstanden anzusehen.

3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; O. «, Kond. u.

DN. wt, Trj. hat', V. Vj. kuf Ni. Kaz. x»? .sechs",

0. X'it, Kond. xut id.

4. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; Koud. u.

DN. f(b-, Trj. à- (»-), V. nu-, Vj. un-, Ni. Ù- „sehen; wis-

sen", Kaz. wj>- „kennen, wissen", Kond. it- „sehen".

DN. uorçH-, Trj. 'urff-, Vj. u>(f- „bestellen" (vgl. DN.

tirtxoi usw. w freiwerber"). '

DN. not „preisselbeere; beere", V. uÇ „preisselbeere", Vj.

u(' „beere (in zusammengesetzten beerennamen)", Ni. uf
t
Kaz. ta/.t

(in einigen beerennamen), Kond. \ït „preisselbeere". 2

DN. pun pôçàpiux „reifen an der reuse" (DT. fyyci l jwçïp

„eine zum verschluss des tschuwals gebrauchte, mit einem reifen um-

ränderte scheibe aus birkenrinde"), Trj. finïàp „saum an der (dach-,

wand-) birkenrinde", Vj. pülhv „ende, rand (des himmels), räum

nebeu der äusseren wand (des hauses)", Kond. pütop „rute zur Ver-

stärkung (am rindenkorb, am reusendeckel). 3

1 Patkanov scheint an ein Verhältnis zwischen diesem worte und

ordern (p. 99: ordern) „teilen" zu denken. Beide sind jedoch voll-

ständig auseinander zu halten.

2 Der bedeutungswandet beruht darauf, dass das wort für beere

ursprünglich, ganz oder wenigstens vorzugsweise, auf die wichtigste

beerenart, die preisselbeere bezogen worden ist. Dieselbe Spezialisie-

rung der bedeutung begegnet uns im sib. russischen, wo flro.aa oft

„preisselbeere" bedeutet.

3 Patkanov schreibt püdop, pödop, podop „reif aus weiden, der

die Öffnung der birkenrindenkörbe vor dem einfallen schützt" und ver-

bindet dasselbe mit Ahmjvist's pülyp „heustöpsel, womit der rauchfang

der winterjurten zugestopft wird", eine Zusammensetzung, die nicht zu

recht bestehen kann.
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Die drei erstereu Wörter haben ursprünglich wahrscheinlich mit

einem diphthong augelautet; der vokalische anlaut iu den östlichen

dialekten (auch im Kond.) ist gewiss durch assimilation entstanden

(vgl. z. b. die dem wö- entsprechenden Wörter in den verwandten

sprachen bei Budenz, MUSz. 601).

5. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. ö.

I)N. soy/nn, Trj. süy<)iri, Ni. sttywi, Kaz. „schritt,

sprung -
, 0. söy/nn „schritt".

DN. (o'ux, Trj. ^uyl/, V. (unf, Vj. <«y£ , Ni. *«a
'

?l Kaz.

i(Sllk
r

ngötze", auch: „götzenbild", 0. id.

Worauf der reduzierte vokal im 0. zurückzuführen sei, ist

schwer auszumachen. Möglicherweise spiegelt ö eine alte neben-

form zu dem originale der übrigen formen wieder (siehe unten).

6. Trj. V. Vj. Ni. = 1 ; Kaz. DT. Kond. </.

DN. pöyösfiB3, ? Trj. p'üy^4, V. Vj. pnyßl\ Ni. pü}\>sp3, püy->f

(pu-) „buseu", ? Kaz. pvy^.t, DT. p^stayße, Kond. j} i>X',s^ïP3 id. 1

In welcher beziehung die hier angeführten wortformen zu ein-

ander stehen, kann ich nicht mit bestimmtheit sagen. Es ist möglich,

dass iu den verschiedenen dialekten zwei verschiedene Wörter mit

einauder verschmolzen sind, sodass im einen dialekte das eine, im

anderen das andere als „hauptwort" behandelt worden ist. Zu der

annähme, dass pbyjs und p'ûyï>4 nicht identisch sind, giebt meiues

erachtens der konsonantismus anlass.

7. Trj. = 1; Kaz. j».

* Kond. fourni-, Trj. ..tà^Vm- „still, ruhig werden", Kaz. /vxww
"

yoima uoa (sagt mau von einem stillen, wortkargen menschen).

1 Büdenz, MUSz. 468, nimmt als urform des pögos ein *pongos

an. In dem vorauszusetzenden urostjakischen worte hat jedoch kein nasal

gestanden. — Ahmjvist's pöyol „busen* ist kaum richtig.
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Obgleich die Wörter ihrer form und bedeutung nach zusam-

menzugehören scheinen, sind sie jedoch nicht identisch. Im Trj. fiu-

det sich nämlich ein anderes wort [{'"ym* „gutmütig", welches

offeubar mit dem Kaz. worte identisch ist, nicht aber zu 4uyàm-

zu stellen ist

3. Trj. Ni. = 1; Kaz. />,.

DN. (bya, Trj. t'ùl'a. Ni. (ùyy „krummholz", Kaz. (mcq id.

Das wort ist russischen Ursprungs, russ. ayra, und auch im

DN. möchte man eiu *u oder vielleicht eher ein *# erwarten. Das

auftreten des o (~ russ. unbetont, u) kann ich nicht erklären, will

nur bemerken, dass ein einfluss seitens des einheimischen namens

für „bogen" jö;y£ nicht ganz unmöglich scheiut. 1

IV. Trj. y, V. Vj. p, Ni. «, Kaz. <>, 0.

DN. xo n - X°t Xvn™l '(°'% Tri. k'yn\ V. Vj. k <fn ,
Ni. x t($

Kaz. x'/n' (folkl.), 0. xon „fenster (loch) im dach der jurte" (stel-

lenweise: „rauchloch des tschuvalsu ).
2

DN. uoijx „grübe, lager des bären", Trj. ""Mlk, Ni. "V.X,

Kaz. nu'k , 0. o>ik „höhle, grübe (eines tieres)". 3

DN. Trj. >;^t, V. Vj. »üf4\ Ni. (*-), Kaz. opj,

0. ^/ fo.) „dünn". *

1 Merkwürdigerweise hat auch das wogulische formen sowohl mit

o als mit u, wog. Ahlqv. töqa, tüka. Giebt es violleicht eine russi-

sche dialektische form mit o? An entlehnung aus dem tatarischen

darf man kaum denken, denn die tat. formen, tat. Kas. Ostr. duga,

Tob. Gig. tuga, Radl., Phon. p. 124, dnya, stammen aus dem russi-

schen (Radloff a. a. o.).

2 Patkanov übersetzt xöt xoné-q vês mit „haus-rand-öffnung".

Dieses xpnH, ist jedoch von xönfy „rand, ufer, strand* zu unter-

scheiden.

3 Casträn's wanx „grübe" ist kaum richtig.

4 Als unrichtig muss ich die formen Castr. wägat, Patk. vägat

„dünn* bezeichnen.
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Hier ffthre ich noch folgende Wörter an:

DN. £oY- „ans ufer treiben (der ström z. b. einen bauin)", vgl.

Trj. i'jfrfmt; V. Vj. torfmt- „fortreissen, -treiben (wind)".

* Kond. ydtte-, Trj. "wtMfd- „ruhen lassen (platz, wo mit dem

zugnetze gezogen wird)".

Das erste von diesen Wörtern ist selten. Im DN. hätte man

eine form erwartet; dass in der ersten silbe ein o steht, kann

wohl auf den einfluss des ersten teils des kompositums {*%o
%

tydn) zu-

rückzuführen sein. — no'iix und VtyM haben gewiss ursprünglich mit

einem diphthong angelautet, obwohl auch die Kaz. O. formeu gegen-

wärtig im anlaut einen einfacheu vokal aufweisen. Von den dia-

lektischen formen derselben ist diejenige des Trj. unklar; man hätte

dort ein *n zu erwarten (vgl. gleich unten). Gewiss beruht das o

auf dem einflusse des anlautenden V — DN. tdr- gehört kaum mit

den Trj. V. Vj. wortformen zusammen, obwohl die gewisse ähnlich-

keit in der form und bedeutung die Zusammenstellung als möglich

macht. Der Wechsel DN. o ~ Trj. «, V. Vj. q in den hier gege-

benen Stellungen stände nämlich ganz vereinzelt da. — Koud. itdtto-

verdankt seine gestalt gewiss dem einfluss eines anderen Wortes:

udtto- „lüften".

V. Trj. n (-f- h
y, 'ipj), V. Vj. o. Ni. h, Kaz. «, O. o.

* Kam. f^.v, Trj. vVtf, V. Vj. »YM* „(messer-)rücken".

DN. o)% Trj. 'äi{yi>4, Ni. t<y
:
>(, Kaz. <>y<~>(', O. oyH „schütten,

uarte".

DN. iöyM, Trj. m^t, V. Vj. iöfaf', Ni. iüy>t', Kaz. {oyoA,

O. mH »bogen".

*Ts. nöy il- „stützen", Trj. tdot/tf . VK. ifoyM, K&z. Hi'yM',0.

ij»y.~>( „stützbaum, rollholz"; Ni. nîtyMii-, Kaz. uoyôl so- „sich au etw.

lehnen". 1

1 Casteên verbindet mögoljem, „stützen" mit samoj.O. nogolbam

id., und Gombocz, Adal. 78, schliesst sich C. an, indem er das samoj.O.

wort für das original ansieht. Dieser ansieht ist nicht beizustimmen.
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Kond. nôxpm- „sagen", Trj. nihijmi- „sich unterreden", Ni.

lUly-rm-, Kaz. ii^yhn- „sagen".

DN. pöyßr, Trj. pitußf, V. Vj. pyj&r\ 0. pyyßr „bärenklau

(pflanze)".

DN. (pCf-)pUy% „blühen des wassers", Trj. p'(fUyH
r

, v- Vj. Pv-

jyf „kot", vgl. Ni. piiyjf, Kaz. pç$?f „der staub, der sich beim

schleifen vom Schleifstein löst", Paas. FU. s-laute p. 29, J. päwzt. 1

* Kam. pô%êt, Trj. p'$W4, V. Vj. pôypç „(aus erde od. schnee

gestampftes) wehr".

DN. pöyßt-, Trj. p'àuyât-, V. Vj. PQypm- (v. mom.), Ni. püyji-,

Kaz. jwyâ'i-, 0. yyyH- „stossen, stechen". 2

* Kond. potty, Trj. p ifrjfc, Vj. pffy;k
r

„breite des netzes".

DT. rofy Trj. rauv V. roh' „bodensatz des fettes".

*Kond. soyïf, Trj. squ^tït, Ni. $üy*$, Kaz. sûyjé, 0. ;%y*

„ferse". »

DN. roty, Trj. ffrtik* V. Vj. Ni. «,*(?) „harter

russ"; DN. /V#p/-, Ni. *uyyii-, Kaz. * (/yjfi-, O. joygi- „verkohlen". 4

DN. (öyihn-, Trj. Ç'My&ni-, Ni. iuynti-, Kaz. lyypiii-, 0. toyùm-

„zu-, anbeissen, mit den zahnen packeu". 5

1 Paasonbn schreibt in diesem worte wie überhaupt in den

analogen fallen in den J. Wörtern «, ä; meine sprachineister, sowohl

im Trj. wie im Mj. Likr. hatten den vor w v , ^ stehenden vokal redu-

ziert. Zu beachten ist jedoch bei Paasonbn a in iqk-h/n-sarfj „baucli-

gurt der pferde" (Paasonbn, PU. s-laute pp. 45, 66) neben läw, iäxv

„pferd" (welches wort in den östlichen dialekten die in den hier an-

geführten Wörtern auftretenden entsprechungen Trj. # Ky ~ Vj.

{> zeigt).

2 Budknz' Zusammenstellung, MUSz. 570, mit pulyp „Stöpsel,

pfropf" ist unrichtig.

3 In Ahlqvist's kur-àô>os „wadea
dürfte das anlautende à nicht

richtig sein.

* Anderson, Wandl. 112, hält dieses wort für identisch mit Ahlqv.

saTjgart „ braten" und Ahlqv. sor|xal, Aoyal „kaminartiger herd in den

winterjurten". Die Wörter haben nichts mit einander gemein.

5 Diese beiden Wörter, (uyâm- „zu-, anbeissen, mit den zähneu

packen" und Çôyà{- „kauen" sind also, wie der anlautende konsoDant
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DN. töyfr-, Trj. fäH&-, V. Vj. föjtfr-, Ni. /î7;w-, Kaz. /o^âr-,

0. tôyâr- „zuschliesseu".

DN. faty-, Trj. 4fJ>^4; V. Vj. |V7;»5^-, Ni. Kaz.

0. „kauen".

DN. ^;>âp, Trj. m^p , V. feV, Vj. %«)^ r

, Ni. fiyrf, Kaz.

.1^»^, 0. (ôbàx (durch metath., vgl. wog. Münk, top) „eishamen". 1

Das vorletzte wort, Trj. 4<)»y*4-, V. (öy§(-f Vj. mPi- „kauen",

hat eine nebeuform mit Trj. ä ohne nachfolgenden labialen konso-

nauten, V. Vj. »: Trj. tiwa tfô-, V. (oy(a\tß-
r

Vj. ivy(ati(è- (v.

iutr.) „kauen".

VI. Trj. ç, V. Vj. a.

DN. oço xt3 „Schoos", Trj. g\io?y£'f „schoos; fussboden vor

der tür des Speichers", V. a(oyi'{ „fussboden des Vorratshaus im

walde", Vj. a(o}fP „Schoos; fussboden vor der tür des Speichers;

fensterbrett; gesteil".

Ob DN. o>- (und die formen der übrigen südostjakischen dia-

lekte mit o) unmittelbar mit c/\t- usw. zu verbinden sind, ist nicht

gauz sicher. Man könnte wohl denken, dass im DN. ein älteres *a(

in Verbindung mit ofö sein *ä in *a (> o) verwandelt hätte, aber

ganz ausgeschlossen ist auch nicht die möglichkeit, dass wir es hier

mit zwei verschiedenen Wörtern zu tun haben. 2

beweist, von einander zu trennen, so nahe sie sich ihrer bedeutung

nach auch stehen (vgl. Budrnz, MUSz. 731; Anderson, Wandl. 34; Paa-

80NRN, FU. s-laute p. 28).

1 Munkäcsi hat die Zusammengehörigkeit der Wörter Pâp. joxu

„caKt" und tôxëp, ïaxop id. nicht bemerkt, da er (Päpai, Szôjegy.)

das eretere mit wog. jb~xt- „schöpfen*4

, das letztere mit wog. top

„szakhalö" verbindet.

2 Hat das südostjakische o\>- vielleicht etwas mit tat. Kas. Radl.

al „der vordere teil", Tob. Gm. alt „nepeat. nepe^Haa CTopona" ge-

raein?
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VII. V. Vj. h, Ni. iû, DT. {>, Kond. f

DN. möhy$3, V. Vj. muiufyÇ, Ni. mnthpt3, DT. mn'^p, Kond.

m<)hpt3 „rätsei
a

. — Patkanov hat müjep, m^jip, möjep id.

Der palatale vokal im DT. Kond. beruht auf dem nachfolgen-

den I. Die Ni. (wie auch gewiss die V. Vj.) form geht vielleicht auf

eine andere form (mit *u) desselben Wortes zurück als die formen

der südlichen dialekte (siehe unten). Zweifelhaft ist die richtig-

keit der aufzeichnung Patkanov's, wenn seiue mijjep usw. ostjaki-

sche Wörter sein sollen.

VIII. Ni. «, Kaz. », 0. q, Kond. «.

DN. po
y

t(c tjk „dünne eisriude auf dem über das frühlingseis

gestiegeuen wasser", Ni. pu^ Kaz. po(-, O. pot- „in schichten ab-

gelagertes eis auf bächen", Kam. put {eylc „dünne eisrinde". 1

DN. po*t- hat sein o gewiss in aulehnung an po
y

(- „frieren".

IX. Ni. u, Kaz. o, O. ö.

DN. ttox: WoffiiCp „klotzstück", Ni. siiy., Kaz. ftz, 0. sbx in

(Kaz.) '/m'Syz «als hunde„halfter" benutzter stecken"; Kaz. auch:

'K>X$</P „schlechter, untauglicher balken, klotz". — Patk. èox-,

àox-jux „trockenes holz, holz vou abgestorbenen bäumen".

Worauf der Wechsel zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen.

Ganz unmöglich ist es nicht, dass sich in den Kas. O. formen eine

urostjakische n eben form zu dem originale der DN. Ni. formen

wiederspiegelt.

X. Ni. «, Kaz. o.

*Kr. sbtom, Ni. sM<>vï, Kaz. s$a
%m\ „zank, streit, Unwesen".

Das wort ist lehngut aus dem russischen, wo coäomi in der-

selben bedeutung gebräuchlich ist. Dass die ostj. dialekte es unab-

1 Patkanov übersetzt pot „dicke eiskruste auf dem schnee".

Digitized by Google



- 108 —

hängig von einander aufgenommen haben, ist gewiss, und auf die-

sem umstand beruht gewiss die verschiedenartige wiedergäbe des russ.

unbetonten o. 1

XI. Kond. u.

DN. iördx „seite, gegend", (ürox tjbça „verstehen, wissen",

Kond. (ûrùx id.

Ob hier ein auf ursprüngliche ostj. Verhältnisse zurückgehender

Vokalwechsel vorliegt, oder ob man Kond. y<r<>x nls lehngut aus

dem wogulischen (wog. Ahlqv. jurx „seite, gegend") auffassen

darf, mag hier unentschieden bleiben.

Hier sei noch angeführt: DN. ro(, Kond. rot (folkl.), „ein

grosses boot", Patkanov rôt, rät id. — Wenn P:s rüt richtig auf-

gezeichnet ist, hat man in diesem worte dasselbe Verhältnis, welches

wir in iö&x beobachten; ich möchte jedoch rut für ein wogulisches

wort lialteu (wog.K. nach Patkanov rüt).

XII. Kond. t).

DN. poij'JM- „zeit zu etw. haben, frei für etw. sein", Kr.

poymjs- „sich ausrüsten", Patk. pokern, pÖTjem, porjmem, puTj-

mem, pö^mem, pôr)deàem, pèt)deàem, pur|deàem, pèTidem, pö^dem

(also : po-, pu-, pö-, pé-).

Der palatale vokal im Kond. ist wahrscheinlich durch eiufluss

des nachfolgenden konsonanten zu erklären.

Noch in einem worte haben wir im Kond. ein <}, welches auf

ein älteres *o zurückzugehen scheint; ich stelle es hier ein, obwohl

es kein gegeustück im DN. hat:

Kr. pôipot p»xèt (n. pr.) ,.Boö6ajniHCKia vpra (an der Konda)".

1 Das Verhältnis des Kaz. styani zu dem russ. worte ist auch

hinsichtlich des vokals der zweiten silbe unklar.
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xin. DT. ç.

DN. ögbbf-, DT. ytpnl- „den schlucken haben".

DT. p beruht wohl auf denselben gründen wie Kond. £ in

potjam-.

Aus dem oben gesagten geht hervor, dass einem DN. o, von

sporadischeu Schwankungen abgesehen, gegenüber steht im

Kond. o, u (a).

Trj. â, o, «, o, n (+ ,<Y, n.

V. Vj. a, p, m, £>, i>.

Kaz. (£).

Ni. w, (tfc).

O. a,
<?, ^, (m?), (o).

In den paradigmen der östlichen dialekte wechseln: im Trj.

â ~ «, â ~- u ~ i, o ~ u, y ~ a, im V. Vj. a ~ w, a — m

DN.

I. 1. Trj. ù, V. Vj. o, Ni. -, Kaz. «, O. ö.

Z. b. DN. $f4-, Trj. /<Vâ/-, V. Vj. Ni. i/T-yf, Kaz.

O. „kommen, eintreffen". 1

DN. fövnn-, Trj. Ä^in-, V. Vj. k'öi'nn-, Ni. %»i?m-, Kaz.

xi>i>m- „fallen, sich vermindern (vom wasser)". 3

DX. Trj. V. Vj. A'« t,\ Ni. yy, Kaz. O. j«,,

„bauch".

1 Der lange vokal in C. jöxt-, jögod-, jugoc-, Patk. jöxt, jüxt-

ist nicht richtig.

2 Patkanov'b xöim-, Aulyviöt's xöjim- sind nicht richtig.
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DN. xÇni; Trj. Ni. pttfa-, Kaz. fltfcC-» 0- «ent-

fliehen, weglaufen". 1

DN. 3$r, Trj. £%c

, V. Vj. £<$r% Ni. x'V, Kaz. ^r<, O. pr
„gerade strecke eines flusses von einer biegung zu der anderen

(= <i. joen ojelmus)".

DN. pr-, Trj. V. Vj. Ni. pr-, Kaz. pr-, O. pr-

„schinden".

DN. ps-, Trj. pfr-, V. Vj. Ni. Kaz. O.

„haruen".

T>N. Trj. Ni. ^%{

, Kaz. pt:% O-

„schwan". 2

DN. pça\ Trj. A-'^-, V. Vj. k'ö(a-, Ni. -, Kaz. xs>.i<V-,

O. x^- «ein ende nehmen, vergehen**. 3

DN. n(>x-, Trj. «ô;;-, V. Vj. Kaz. w*- «steif, starr

werden".

DN. 4?;&r, Trj. V. Vj. «My*, Ni. ri/fc*, Kaz. 0.

„zobel".

DN. .vj£, Trj. V. Vj. sox, Ni. Kaz. sfy, 0. ^ „feil,

haut". 3

1 Im vorbeigehen will ich bemerken, dass Anderson, Wandl. p.

204, dieses wort in eine li.-ugr. wörterfamilie mit der bedeutung „tra-

gen" einreihen will, jedoch mit unrecht.

2 Castrén vergleicht xödaT], xöterj, köttet] mit tat. Min. kü,

Munkäcöi, Ethnogr. VI. 136 fF. und Gombocz, Türk. 43, haben auch

für das ostj. wort türkischen Ursprung angenommen. Das original wäre

tat Dschag. Osra. kötan, mandschu kutan, mong. xutan „storch, pe-

likan". Paasonen, Türk.O. p. 102—3, schliesst sich den ansichten die-

ser forscher soweit an, dasB er das ostj. wort für lehngut hält, bemerkt

aber dazu: „ob jene spräche (aus welcher das wort in die ugr. spra-

chen gekommen) eine türkische oder mongolische oder etwa eine

mandschu-sprache geweseu, das muss unentschieden bleiben". — Die

formen mit langem vokal bei C. Patk. sind unrichtig.

3 Castren und Patkanov schreiben diese Wörter unrichtig mit ei-

nem langen vokal. Unter söx (sox) „haut, rinde; stör" hat Cahtrrn

zwei verschiedene Wörter zusammengefasst, ebenso Ahmjvist: sax, box

„feil; hemd, kleid«.
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DN. tm, Trj. tWô4, V. Vj. ffaâf, Ni. fef , Kaz. 0.

toyj'l „feder, flügel". 1

DN. (wh Trj. V. Vj. w»h Ni. Kaz.

mH; 0. „schleifen, schärfen". 2

In hierher gehörigen lehnwörtern entspricht ein DN. $ usw.

1) einem tatarischen u: Kond. pnä rz- „verwelken, verdor-

ren" < tat. Uig. D8chag. kuvar- „verdorren". — PC. somas „Vio-

line" 3 < tat. Tob. kumyz, Kas. Tcubyz, Alt. usw. komys (C., Paas.

Türk.O. 51). — Paas. xvmx(m „metallenes geschirr" < tat. Tob.

kumkan, Kas. komyaji, Tar. kumkan „waschkanne" usw. (Paas.

Türk.O. 52). — DN. xvmVa X „hopfen" < tat. Kas. q»lma
0q t

kul-

mak, kumlak, kolmak, Alt. kumdak usw. „hopfen" (Patk., Paas.

Türk.O. 53). * — DN. X{>nä\(>z3 Junge kuh" < tat Dschag. kona-

£yn „zweijähriges fallen od. kalb, kuhkalb" (nach Radlopf ibid.:

kunaci id.), Bai*, ktinagyn „ein dreijähriges kalba usw. (Paas. Türk.O.

55). — DN. xvfd*™àx «wild, unbäudig (von pferden) M < tat. Tob.

Gia. kutur- „AypHTi»" (vgl. Gl«, kotramon „föiuyca"), Kirg. Kom.

Tar. Radl. kutur- „toll werden". — Kos. soto, Vj. stfa „hafer"

< tat. Tob. Gig. sulu id. 5

2) einem samojedischen (P) o: DN. %o7, r
lVj. t'ofàl', V.

Vj. toyaf , Ni. fîqyqÇ, Kaz. fyyiCV, 0. foyaf „kaminartiger herd". 8

* C. Patk. tögot, Ahlqv. töyol „flügel".

a Castren verbindet zwei verschiedene Wörter, eines für „kauen"

und eines für „schleifen", mit einander. Dieselbe Zusammenstellung

findet sich bei Ankerbon, Wandl. 34, und er zieht noch herbei: tögom-

„beisseu*', sai, säi, sei „sand\ sögot-, suyot- „abschälen, rupfen,

pflücken", alles Wörter, welche nichts mit einander gemein haben, (vgl.

oben p. U7, anm. 2).

3 Gewiss gehört xomas hierher, obwohl Patkanov xömos, xüm<'s

schreibt.

* Vgl. Ahlqvist, Kult. p. 42, OU. p. 9; Gombocz, Türk. 45.

5 Natürlich haben die beiden ostj. mundarten dieses tat. wort

unabhängig von einander entlehnt.

6 Anderson's Verbindung, Wandl. 112, von ostj.l. ior\ai~ „roden,

braten 4
*, ostj.N. saTjgart- „braten" mit sorixal, soyal ist unrichtig. —

Auf fehlerhafter Schreibung beruhen tiögol, sögol bei Patkanov.
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Ahlqvist, OU. p. 8, hat dieses wort mit dem samojedischen

éoTjgol zusammengestellt, und zwar hält er das samoj. wort für

ursprünglicher. Neuerdings hat auch Paasonen, Tttrk.O. 142, die
^

annähme des samojedischen Ursprungs gutgeheissen, indem er auf fol-

gende bei Castren belegte formen des samojedischen originals hin-

weist: samoj.O. sogor, èôkor, éogor, sorjol „ofen". Über die ugri-

schen sprachen wäre das wort dann iu mehrere türkische spra-

chen (tat. Tob. cuvaL, Baschk. suwal, Alt. sal, sol, sol) eingedrun-

gen; auch im russischen finden wir das wort (*ryBajn»). — Die

Verschiedenheit in dem äusseren der ostj. und samoj. Wörter wie

auch der umstand, dass das wort nur in den ostjak-samojedischen

dialekteu vorkommt, scheint mir jedoch den samojedischen Ursprung

etwas zweifelhaft zu machen. Bis auf weiteres muss die frage nach

dem Ursprung des ostjakischen Wortes ohne endgiltige erklärang

bleiben.

2. Trj. V. Vj. Kaz. = 1; 0. ».

DN. tfmra („salymsches wort"), Trj. fi»nra, V. Vj. #rorj,

Kaz. fimra „eine art musik-(blas-)instmmentu , 0. tomrä
%

id.

Munkacsi (Pâi\ Szôjegy.) uud Paasonen, Türk.O. 128, 1 ha-

ben dieses wort mit tat. Kas. dumbra, Alt. tomra „dreisaitige

ziter, 6ajiajiaÖKa u , verbunden. Der umstand, dass das wort nicht

in den südlichen, aber gerade in den nördlichsten und östlichen

dialekten vorkommt, und die Verschiedenheit in der bedeutung ma-

chen die direkte Verbindung mit dem tatarischen worte unsicher.

Dass es jedoch mit diesem (wie auch mit russ. Dal' joupa (? < tat. 2
)

„a3iaTcaaa ÖajiajaöKa ct. npoBOJioiHLiMH CTpyHaMH") in irgendeinem

Zusammenhang steht, kann wohl nicht geleugnet werden. — Auf gruud

des 0. v erwartete man im DN. ein *//', und DN. o ist auch gewiss

1 Vgl. auch (joMiiocz, Türk. 195.

2 Dai/ in seinem wörterbuehe spricht die Vermutung aus, dass

russ. ÄOMpa vielleicht ein einheimisches wort sei, und zu ruas. jyn»,

ÄMy „mrroMy hto BCTapb dto ölijio Ayxoßoe opyaie, AyAKaw gehöre.
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so zu erklären, dass das wort, wie ausdrücklich angegeben wurde,

der spräche der salymschen ostjaken entnommen ist. 1

3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. q.

I)N. ity Trj. V. Vj. W, Ni. ^ Kaz. .lange,

schmale bucht, russ. Ryptfl", O. Iqx id. 2

DN. fjfoaV, Trj. V. Ijh?, Vj. Ni. (»y/rh, Kaz.

/£>VA „anas clypeata", vgl. 0. {QU9&lk »eiue entenart".

DN. tynçs, Trj. fynfôç, V. Vj. Ni. ^^a, Kaz.

„birkenrinde". 0. tQ
%

tjdf id.

DN. Trj. J

?

#
r

, Ni. Kaz. #|a „dort, da", 0. tùM id.

Unter den angeführten formen des ersten wortes ist 0. h/x

vielleicht den übrigen formen fremd; mit ihm ist gewiss Ni. lu% (vgl.

auch Trj. IbffÇ) „breite bucht" zu verbinden. 3 — Der name der „anas

clypeata" ist gewiss onomatopoetischen urspruugs (beachte den kon-

sonantismus), und auf demselben boden 1st wohl später auch das

als partielle neuschöpfung zu bezeichnende 0. iQtlSf-^li entstanden. 4

— Wie das q in 0. tçndi zu erklären sei, kann ich nicht mit

Sicherheit entscheiden. Vielleicht ist die jetzige form des Wortes im

0. durch entlehuung aus irgendeinem der südlicheren dialekten her-

eingekommen und das £ dieser durch O. q ersetzt worden, weil das

einem Kaz. usw. £ genau entsprechende O. ö in solchen stell un-

1 Einem DN. « entspricht im salymschen dialekt ein o-laut, ge-

wiss £ (vgl. Sibblius, Die handarbeiten p. 74: komlaij-por „ näher mit

hohlschueide" <-~ DN. pär „bohrer").

2 Der lange vokal in Cabtrén's und Patkanov's löx ist nicht

richtig.

3 Mit diesen Wörtern gehört auch ursprünglich Kond. U>x3 „breite

bucht* zusammen.

* Gombucz, Adal. 43, verbindet das ostj. wort mit jak. lyklyk

„baumgans", tung. leglaki „gans" usw. — Paasonen, FU. s-laute p. 32,

seinerseits hält das ostj. loxC'l m^ ^nn - lakla, estn. lagl „wilde gans

usw." für identisch.
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gen nicht vorkommt. 1 — Auf grand der übrigen entsprechungen

erwartete man von dem worte im DN. eiue form mit # in der

ersten silbe. Das $ muss wohl als eine unter analogischem einfluss

des Wortes $m3 entstandene form angesehen werden (vgl. gleich un-

ten p. 116). 0- t$dà* ist etwas unklar; gewiss muss man annehmen,

dass früher auch im 0. ein dem Trj. ffanÇ, V. Vj. t<}mf Jener" ent-

sprechendes wort vorhanden gewesen, und dass toda im anschluss

an dieses sein q erhalten hat.

4. Trj. V. Vj. Kaz. = 1; Ni u.

*Kr. t$ti%po(3 (selten) „die Unterseite des hufes", Trj.

V. im% Vj. tfâp, Kaz. AfâÇ „huf", Ni. littfx id.

Es ist ungewöhnlich, dass in den südlichen dialekten £ vor g

steht, und dieser umstand wie auch der, dass das wort im Kond.

(und im Ts.) selten gebraucht wird, ruft den gedanken wach, ob

nicht hier ein lehuwort aus dem wogulischen vorliegt (vgl. wog. Sz.

Häi\%, Ahlqv. totiqua, toriqa, torjg „huf"). Wie Ni. tugz zu erklä-

ren ist, kann ich nicht sagen.

5. Trj. Kaz. = 1; Ni. u, O. v.

DN. my^U* Trj. mÇVsàtf (Likr. mvx&iü, Kaz. myx&tf »muk-

sun (eine fischart)", Ni. muxs$, 0. mvpty. id-

MunkAcsi, Ethnogr. IV. 182, Gombocz, Türk. 87, und Paaso-

nen, Türk.O. 82, haben ein Verhältnis zwischen diesem worte und

Jak. muksun, Osin. muksun „varietas salinonis eperlani" als mög-

lich angesprochen. Neuerdings hat MunkAcsi, AKE. 46, zu diesem

worte jedoch entsprechungen aus dem ung., tscher., syrj. beigebracht

und die ganze Wortfamilie zu iranischen originalen in beziehnng

gesetzt; dabei nimmt er einen Zusammenhang zwischen m$x&ll und

ostj. muyi usw. „cyprinus carassius
i£

an. Die Zusammenstellung von

1 In der gegend von Obdorok ist die birke nicht mehr anzutref-

fen; die birkenrinde, wie auch die aus derselben verfertigten gegen-

stände werden „von oben" (vorzüglich vom Kazyini importiert.
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m$X8(fU nnd mujd hält jedoch nicht stich, denn der vokalismus und

die übrige gestalt beider Wörter, wie auch die bedentung weichen

zu stark von einander ab. — Die frage nach dem Ursprung dieses

wortes muss ich hier offen lassen. Nach dem 0. *m$xstyi erwartete

man im DN. *mq%sfy (vgl. oben p. 56 ff.) und gewiss ist auch die gegen-

wärtige form mfysfy als lehngut aus irgendeinem der obischen dia-

lekte anzusehen. 1 Ni. u an stelle eines zu erwartenden a ist wohl

durch sehr späten einfluss seitens des russischen MVKcyHt entstanden.

6. Trj. V. Vj. 0. = 1; Ni. & Kaz. g.

DN. tfrï-, Trj. £
c
£ri-, V. Vj. £

c

£ri-, O. %ÜA- (selten) „zuschlies-

sen (die äugen)", Ni. %$n-
f
Kaz. id.

Das (), (j> hat man sich hier wohl so zu erklären, dass man

X$h- volksetymologisch mit Ni. x$"à(-, Kaz. X9»9h »veistecken, ver-

bergen" in Verbindung gebracht hat. 2

7. Trj. Ni. = 1; V. Vj. g.

DN. xfrtôlsÇx, Trj. ^pmfâg', Ni. x"miàs»x „fischblase", V.

Vj. Pçmiïtf id. — DT. x^n^s9X id.

Wahrscheinlich haben alle hier angeführten wortfbrmen, der

ziemlich grossen Verschiedenheit in der lautlichen gestalt uugeach-

tet, ursprünglich zusammengehört. Die DN. form, in welcher man

auf grund der Trj. V. Vj. DT. formen ein *a in der ersten silbe er-

wartete, ist gewiss in anlehnung an DN. £?md£, Kaz. xvmà'fo wel-

ches einen ausgehöhlten, konkaven gegenständ bezeichnet, ent-

standen.

Hier sei noch angeführt DN. xwhlQ3 (DT. XVÇ&mçfy Trj.

pilfömtfty, Vj. pölämtßtf „gaumen", in welchem das vokalverhält-

1 Der fisch muksun kommt in dem gebiete der südlichen dialckto

nur uuweit des Samarovo vor.

3 Kaum darf man an eine einwirkung seitens des wogulischen

denken; da haben wir nach Szilasi Wi'ti'ti, *khunè, *lchwtjnlchi „die

angeu schliessen, die äugen zumachen".
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nia unklar ist, wenn man die Demj. form mit den östlichen formen

für identisch zu halteu hat.

8. Trj. Ni. Kaz. = 1 ; V. Vj. q, O. ö ~ v.

DN. fäma, Trj. f$m£, Ni. firna, Kaz. $m\ Jener", V. Vj.

t')m( id., O. tmnb{, tunibÇ Jene, die hinterseite".

Betreffe seines vokalismus ist das hier angeführte wort wahr-

scheinlich analogischen ausgleichungen ausgesetzt gewesen. Als re-

gelmässige DN. form wäre ein (statt ($m3) anzusehen (vgl.

obeu). Vielleicht ist auch das heutige DN. ^ww nicht mit den

übrigen (Trj. fynw usw.) identisch, sondern mit einem anderen

worte, Trj. famf, Vj. Vj. fim(, Ts. (öins zu verbinden. Durch

kontamination eines *|aww wäre dann $m3 entstanden. O. tömb[

darf gewiss fur eine kontaminationsform eines HvmbC mit einer

form mit *q (vgl. 0. t{>da „dort") erklärt werden.

9. Trj. 0. = 1; V. Vj. y, Ni. <>, Kaz. ö.

DN. pli, Trj- £
c

£";x, 0. «lang» weit, entfernt", V. Vj.

Ni. jo£r

, Kaz. id.

Obeu habeu wir schon gesehen, dass ein vorderer vokal -f tt

in den westlichen dialekteu einem ostostjakischen hinteren vokal

+ X gegenüber steht, und wir haben diesen Vokalwechsel als auf

dem einfluss des nachfolgenden kousonanten beruhend erklärt. Hier

haben wir es gewiss auch mit einem analogen fall zu tun, nur mit

dem unterschied, dass in den südlichen dialekten wie auch im O.

das vorangehende x den einfliiss des nachfolgenden lautes paraly-

siert hat.

II. 1. Trj. ä, V. Vj. ç, Ni. Kaz. 0. v.

DN. X'?nça\ Trj. pitty-rf, V. Vj Vfrntax, Ni. tf>m&, Kaz.

Xi>mt(ï, 0. xwm/a „mit dem gesteht zur erde, zu boden". — Im DT.

Xinnça, Kond. xiimta id. 1

1 Budenz, MUSz. 137, hält dieses wort für identisch mit xom in

xom-jux „sarg", aber mit uurecht.
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Es ist mir wahrscheinlich, dass die DN. form ihr $ in anleh-

nung au fönjSti „nach hinten über, auf den rücken* erhalten hat.

Die Verhältnisse der übrigen formen zu einander siud als regelmäs-

sig anzusehen (siehe sub DN. <)).

2. Trj. Ni. Kaz. O. = 1 ; V. Vj. ».

DN. lainan („salymsches wort"), Trj. f(/inan% Ni. t»mgn
K

,

Kaz. fäma\i% O. tvmdy „schloss", V. Vj. {vmdn* id. — DT. (auch

Ts. Fil.) ßman id.

Ahlqvist, OU. p. 15, hat dieses wort als aus dem syrjäni-

schen entlehnt bezeichnet (syrj. Wied, toman „schloss"), und neuer-

dings, Fl!F. II. p. 277, hat Setälä dieselbe ansieht ausgesprochen

mit der motivierung, dass hier syrj. m eineu urspr. gutturaluasal

vertritt (vgl. wotj. tuqgon, (origon id.). Dass das ostj. wort mit dem

syrjäuischen in Verbindung steht, ist gewiss, ob aber das letztgenannte

als original betrachtet werden darf, ist nicht ganz sicher. Wie aus-

drücklich von meinem sprachmeister hervorgehoben wurde, ist das

im DN. aus dem salymschen dialekt entlehnt. Als die regelmässige

DN. form wäre ein *(nmeCn anzuseilen. DN. Trj. # usw. ent-

spricht aber in den syrjäuischen lehnwörtern einem syrj. u-laut (vgl.

p. 50). — DN. y beruht, wie schon bemerkt, darauf, dass das wort

in diesem dialekt lehngut ist; aus demselben grund hat wohl auch

tùman sein u « wog., Ahlqv. tuman (auch toman), wog.Sz. tu-

man .schloss").

III. 1. Trj. (i (+ uy), V. Vj. », Ni. ä, Kaz. $.

DN. %yn3, Trj. £
c

«?r yf, V. Vj. k vyjf, Ni. %>>u3 „schwanker erd-

bodeu".

DN. rjfri, Trj. r<it(y3, Ni. r»uß
t
Kaz. rÇijï „schlämm".

Das erste von diesen Wörtern lautet im DT. %au3 (aber im Kr.

7S>i<3)\ das zweite im DT. rfy.

Die DT. formen scheinen zu zeigen, dass man in diesen Wör-

tern im DN. (auch iu Kr. xvw) ursprünglich ein *« in der ersten
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silbe gehabt bat, und dass sich das später in $ verwandelt hat

(vielleicht durch eiufluss des nachfolgenden lautes). DT. rvfy hat

sich gewiss in anlehnung au râ% „pul ver; feiu" entwickelt.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1 ~ Trj. ä, V. Vj. q, O. v (~ g).

DN. i$nrç\ Trj. îâyyrçX} V. Vj. ivyra'x, Ni. i"yrà, Kaz. #wra

„schräg, schief ; DN. iyudr-, Trj. iäufir-, Ni. i/'yàr-, Kaz. #?f3r-, 0.

iü#5r- „drehen, wickeln, einwickeln u. a." ~ Trj. wyrdyfd- „bin-

den, einschlagen", V. Vj. i^âr- „verwickelt werden", O. %ora

„schräge, schief". — DT. Kond.

DN. # in diesem worte ist wohl wie in den nächst vorher-

gehenden Wörtern zu erklären (beachte die DT. Kond. formen),

und der Wechsel Trj. ayY « *$y) ~ (iy, V. Vj. q ~ v ist regelmässig

(vgl. unten). 0. iortf rauss man wahrscheinlich als aus

durch assimilation in der ersten silbe entstanden erklären.

3. Trj. Ni. Kaz. = 1; V. Vj. q, 0. v.

DN. gy-, Trj. V«^ Ni. Xy, Kaz. (). »« „ström*, V. Vj.

DN. $tj-, Trj.
c

«^r, Ni. Kaz. O. »w- „strömen", V. Vj.

{>';>«•- id.

Dieselbe Wörter lauten im DT.: „ström", «^i- „strömen";

im Kond. äy und

DN. y ist gewiss hier wie gleich oben zu erklären. Das DT.

palatalisierte à beruht ohne zweifei auf einer recht spät vor sich ge-

gangenen entwicklung.

Hier will ich noch folgendes wort auführen, in welchem das

vokalverhältnis ganz wie in (>y- zu erklären ist (vielleicht steheu

die Wörter auch in irgendeinem Zusammenhang mit einander):

DN. $u§s, Trj.
(

(ji{yds, Ni. »ujs, Kaz. $t<<>s „der untere teil

(eines flusses)". — DT. «yos, Kond. «vos id.
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4. Trj. Ni. Kaz. = 1; V. Vj. q, 0. 6.

DN. ni>y3, Trj. nàu YÇ, Ni. n<"y3, Kaz. //jfcf „fleisch", V. Vj.

n')y.*h V- Hoya id. 1

Die vokalverhältnisse sind unklar, im DN. erwartete mau auf

grund der östlichen formen in der ersten silbe «, im 0. ». Viel-

leicht beruhen die labialen vokale auf dem einfluss des nachfolgen-

den kousonanten (vgl. wog.Sz. nout, himtl, H<jwèt „fleisch
4
* mit

labialem konsonant nebeu noxt).

5. Trj. Ni. Kaz. = 1 ; V. Vj. o, O. ö.

DN. iyx, Trj. ifcfcs, Ni. Kaz. wyi „nach hause, heim;

zurück", V. Vj. i//xpa
%

, O. iöyi id.

DN. uaf-mùn (n. pr.) „Vasjugan", Trj. iqufn\ Ni.

Kaz. man' „kleiner fluss«, V. Vj. iöyßn\ 0. »ö^a »» id. *

Ob die angeführten formen des ersten Wortes direkt zusam-

menhören, kann fraglich sein (beachte den auslaut, wie auch den

Wechsel Trj. äuy ~~ V. Vj. o). Es scheint möglich, dass die dialekti-

schen formen später (durch analogische einflösse?) umgestaltet wor-

den sind. Unklar muss auch der vokalismus des zweiten Wortes

bleiben (beachte auch die zweite silbe); die gegenwärtige DN. form,

welche nur im angeführten nom. pr. vorkommt, kann in dem ge-

nannten dialekt wohl lehngut sein.

IV. 1. Trj. o, Vj. Oj Ni. u, Kaz. o, 0. q.

* Kr. xi>r3, Trj k
r

brf, Vj. k or'f. Ni. ptrs, Kaz. X f)r '(t
0. X'J!'£

„der ein gutes gehör (einen feinen geruch, eiueu leisen schlaf) hat,

russ. «ryntiii".

1 Der lange vokal bei Cabtkén und Patkanov ist nicht richtig.

2 Castrén's jeaga, welches von Budknz u. a. mit ostj. jogan für

identi8ch gehalten worden ist, ist von diesem zu trennen.
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Im Kr. wäre ein *ptrs die regelmässige entsprechnng der

übrigen formen (vgl. sub DN. w). Konnte man vielleicht x$r3 a^

in anlehnuug an ein fremdwort, tat. Tob. Kas. kuryk, kork „sich

fürchten" entstanden erklären P 1

N

2. Trj. V. Vj. = 1; Ni it, Kaz. $, 0. ö.

DN. jtj&rf; Trj. Wr-, V. Vj. öy&r- „drehen, aufstemmen", Ni.

")!??h Kaz. yy}r$-, 0. oyprt- id. — In den östlichen dialekten haben

wir noch nebenformen mit u: Trj. 'ifyrtyj'd-, V. Vj. iiyrà%$à-; „(aus-,

empor-, auf- usw.) drehen"; Trj.
f
uyrdp'iu%, V. Vj. uyrfwiux

„Stange, hebstange".

Gewiss sind alle diese wortformeu etymologisch zusammenzu-

stellen. — Über die mögliche erklärung des Vokalwechsels siehe un-

ten kap. III.

3. Trj. = 1 ; V. Vj. u, Ni. Kaz. $, 0. ö.

DN. n$%, Trj. nok* „nach obeu, hinauf", V. Vj. \iu%pd, Ni.

Kaz. 0. rjö% id. 2

Auf grund des Trj. \w)f hat man V. Vj. \iu%- «ls eine paral-

lelform zu einem *n(fx- auzusehen, und also den hier auftretenden

Wechsel demjenigen in dem vorhergehenden Worte gleichzustellen.

V. 1. Trj. ii, V. Vj. u, Ni. u, Kaz. p, 0. ö.

DN. pnên pa{, Trj. Çrujhi; V. Vj. Vü\uni-, Ni. yit^n-, Kaz.

MIW (auch: pwn~\ O. „achselhöhle". — DT. Vdh
Kond. ^/nSg- id.

1 Gombocz, Türk. 47, hat das entsprechende wogulische wort,

wog.Sz. %uri „furchtsam" mit demselben tatarischeu wort zusammen-

gestellt.

2 Donner's Vermutung, Wb. 8«3, nok, uox „oben, aufwärts - sei

identisch mit ostj. nox, noux, neu „zweig, ast", ist nicht richtig.
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Das reduzierte DN. $, wie auch wahrscheinlich 0. ö, sind gewiss

darauf zurückzuführen, dass dieses wort in den genannten dialekten

mit der bezeichnung für „magen" y#n iu Verbindung gebracht wor-

deu ist Ûbrigèns ist das vokalverhältnis aualog dem sub DN. £ ~
Trj. u usw. angeführten.

2. Trj. V. Vj. Ni. = 1; Kaz. $.

DN. PÜ^fi™, Trj. p'uy4»ni\ V. Vj. piiyßm\ Ni. putfwn'

„wange", vgl. Kaz. pyy?.*, pyyêAina id. 1

Wahrscheinlich hat man hier spuren eines alten Vokalwechsels

vor sich (vgl. unten), obwohl es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass die

reduzierung des vokals im DN. Kaz. spät vor sich gegangen ist und

auf den einfluss eines anderen Wortes, popf „seite" zurückgeht.

3. Trj. V. Vj. Ni. = 1; Kaz. 0. ».

DN. wi$#j, Trj. mutf{, V. Vj. mutff, Ni. mutfs „durch,

hindurch", Kaz. myxth 0. mv%ti id.

VI. 1. Trj. d, V. Vj. a, Ni. -, Kaz. $ (0. v).

DN. zïmêixai, Trj. pSmêipî, V. Vj. VâmàlV'C Ni. f^lyq,
Kaz. pin;dy>(C (vgl. O. gtrni/â'l) „käfer"; auch: „wasserkäfer". — DT.

Das entsprechende wogulische wort, wog.Sz. *x<nnUx „Schwimm-

käfer" scheint zu zeigen, dass in diesem worte der reduzierte vo-

kal als ursprünglich angesehen werden darf; die Trj. V. Vj. formeu

haben ihren vokal gewiss dadurch erhalten, dass dieses wort volks-

etymologisch mit Trj. tfam usw. „hülse für den stiel der eishaue"

in Verbindung gesetzt worden ist. Im hinblick auf die DT. form

muss jedoch DN. £ für spät, gewiss von einfluss unter dem DN.

Xymöt (bezeichnung für einen konkaven gegenständ) entstanden er-

klärt werden.

1 Cabtrén's pöxtam, pöxtom sind nicht richtig.
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2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. Kaz. », O. a.

DN. syndic, Trj. sâp'ifi, V. Vj. sàpfk\ Ni. s*pctc\ Kaz. s«pr h\

0. *a*6g x «Stiefel".

DN. mÇrçïmdXt
r^rj- w&rff* ^i- mn

rtd'y Kaz. m<*r(a-
y 0.

mdrdï~ „unbekannte länder, wo die Zugvögel überwintern".

Das DT. und das Kond. weisen in diesen Wörtern ein ä auf:

DT. säße k „Stiefel"; DT. märpö-, Kond. marto- „winterland".

Das erste von diesen Wörtern hat das russische canon, zum

original, doch ist es vielleicht nicht direkt aus dem russischen, son-

dern über das syrjän ische (syrj. Wied, sapög) hereingekommen

(beachte deu vokal der zweiten silbe). Die russ. ausspräche des

Wortes hat später auf den vokalismus des ostj. Wortes einfluss ge-

habt — Der reduzierte vokal iu den Demj. Kond. formen des zwei-

ten Wortes ist unklar; gewiss ist die reduzierung jedoch auf äus-

sere ursacheu zurückzuführen. 1

VII. Trj. ç (-f v Y). V. Vj. ä, Ni. <\ Kaz. £, 0. à.

DN. nyua, Trj. ntt/yt, V. Vj. #rtyf, Ni. Kaz. O.

««y „weiss, hell". — DT. Ts. n<)%3 id.

Das vokalVerhältnis in diesem worte ist sehr verwickelt, und

die Ursachen des wechseis kann ich nicht angeben. Vielleicht hat

z. b. nài „feuer" einfluss auf den vokalismus der formen mit à iu

der ersten silbe gehabt. 3

VIII. Vj. ü, Ni. /», Kaz. $, O. v.

DN. xvmHl3, Vj. t/vm{at\ Ni. X''mAt3) Kaz. x^mAAa > t)- Xm^'

dat „giessform für kugeln u. a.". — Kr. x'!mdtt3 id-

1 Vgl. wog.Sz. hn<jrt-im>, morti mä .südliche gegend".

2 Keineswegs kann man die ostj. Wörter für „weiss" und „feuer"

mit einander identifizieren, wie es Donner, Wb. 897, und Anderson,

Wandl. p. 129—130, getan haben.
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Auf grund der übrigen formen hätte man im DN. *%ämä$3 zu

erwarten (vgl. die Kr. form). Vielleicht hat mau auch bei %i>m5>tf3

den einfluss von fönä'ia anzunehmen. — Beachtenswert ist die

Übereinstimmung in der äusseren gestalt der Vj. O. formen, indem

diese von den übrigeu abweichen. Sind sie vielleicht von den

übrigeu zu trennen? 1

IX. Ni. tï<, DT. b,

DN. fyrnnat, Ni. çtïtmpà'fa DT. firmaa l „kelle von birkeu-

riude".

Gewiss ist der gutturale vokal in der DN. form in anlehnung

an DN. famnöi „konkav" eingedrungen.

X. Kr. t>, Kam. ä
y
Ts. o, Kaz. ".

* Kr. toßf lc, Kam. tn$j% Ts. tbj>&k, Kaz. A<
%

>$eV „vielfrass".

Anderson, Wandl. 82, verbindet dieses wort mit syrj. Wied.

ladiek, latieg „vielfrass" und hält das syrj. wort für das original des

ostjakischeu Wortes. Als regelmässiger Vertreter des syrjänischen a

muss wohl der „volle" ostj. vokal angesehen werden; der reduzierte

vokal im Kr. Kam. hat sich später in der unbetonten silbe ent-

wickelt. Das labiale £ und leicht labialisierte à repräsentieren ge-

wiss verschiedene entwickluugsstufen des Wortes, d. h. die reduzie-

ruug des vokals ist in den beiden dialekten zu verschiedeneu Zeiten

erfolgt.

XI. Kr. ä.

DN. Mistft<>-, Kr. saipttü- „anreizen, antreiben -
.

DN. ttißpftfo Kr. täidpttt- „schwanken, taumeln". — DT.

(ähpM- id.

1 Vgl. aamoj.Jur. hamdau, samoj.O. kam£ap, kamdam rgiessen
u

.
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Das DN. £> ist hier unklar; man hätte in dem dialekt eine form

mit *ä erwartet. Gewiss sind äussere einflüsse anzunehmen. 1

Einem DN. £ entspricht also gewöhnlich

Trj. 1, (o, u).

V. Vj. (9t u).

Ni. x.

Kaz. $.

0. 6.

DN.

I. 1. Trj. w, V. Vj. m, Ni. tit, Kaz. üi, O. n.

Z. b. DN. tfrt, Trj. Vr'f „schatten".

DN. (çAD'otiït-, Trj. lunti^, Kaz. Mws'g- „gerade, lang zie-

hen (z. b. ein seil)", Ni. Mnz'gy3 „schlank, hoch aufgeschossen (mensch;

scherzh.)".

DN. mtft~. Trj. wuV, Vj. wwe^-, Ni. mift£-, Kaz. mriu-, 0.

myl- „beten (zu gott), anflehen (gott um etw.)".

DN. nyr (folkl.), Trj. çuf, Vj. çuV, Ni. wfcr
c

, Kaz. pifer*

„räche", 0. tiyrdt- „in Uneinigkeit leben". 3

DN. nyi™, Trj. V. Vj. nûlènï, Ni. «töfcw
c

, Kaz. riwi-

fomc

, O. /içrfem „wunde". 3

DN. piii, Trj. p'uf, V. Vj. j>uf, Ni. pmi\ Kaz. , 0.

„hinterteil".

1 Könnte man vielleicht an einwirkung seitens des russischen

coB-fcn» „rat" auf die DN. form des ersten Wortes denken?

2 Patkanov's formen zeigen sehr bunte gestalten: nur, nér, nir,

nur, nur.

3 Ahlqv nölym, Patk. nölem in der bedeutung .wunde" sind

kaum richtig.
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DN. piti, Trj. p
fuf t

V. Vj. pu f, Ni. piUÇ, Kaz. p&f, O. pçt

„kessel".

DN. sift(9rn, Ni. sittfam\ Kaz. siuAtym, O. seidein „funke"

(vgl. Trj. qq(su4, V. (oy^su? „funke". Trj. $#z?isu
s

4 „sandkorn". 1

DN. Trj. tfMy«f, V. Vj. WftNL m% Kaz. W,
O. „floh". 2

DN. fcV, JVj. £Vrc

, V. Vj. ft*V, Ni. Kaz. foir\ O. tyr

„hals, kehle".

Ts. f(i
%

n (folkl.), Trj. rtïw%
c

(adj.), Ni. jtoof, Kaz. êiïn% O.

„Wohlstand, vermögenheit".

DN. foi, Trj. 4ii(, V. [uf, Vj. (t*j
T

„fiugerhut", Ni. fo<?, Kaz.

iitftf O. „finger".

Einige von den hierher gehörigen Wörtern haben in den östli-

chen dialekten parallelformen mit o, o. Solche sind: Trj. niôAàk'sà-,

V. Vj. »i«^. (v. intr.) „bitten, flehen". — Trj. p'onlàtnt'j-, Vj.

pf/n'lhnt- (v. mom.) „sich öffnen", V. pfifft?ht; Vj. pon'Myt-
„sich öffnen", Vj. pqntMjtsil- (v. intr. fr.) „öffnen". Als parallel-

formen zu Trj. 411? usw. „fingerhut* müssen gewiss Trj. 40?, Vj.

(o? ,,finger
u betrachtet werden. — In einem worte findet sich

auch an der Konda ein Wechsel y ~ 0: rîfthm „wunde" ~ Kr. noi-

ttflfa- „verwunden", no hj^tà idtà (?) „verwundet werden". Das letzte

wort ist jedoch ganz unsicher, wie auch die lautliche gestalt zeigt,

und wird nur in der folkl. gebraucht. 3 - In einem Worte haben wir

im DN. den Wechsel n ~ o: DN. foiBste, Kond. tïûps, Trj. füios,

1 Anderson, Wandl. p. 100 a, stellt das wort, auf Ahmjvibt's 6ül-

tym gestützt, mit éûli- „glänzen" usw. zusammen. Das eratere hat

jedoch ein unmouilliertes s, das letztere ein mouilliertes i, sodass beide

Wörter auseinander zu halten sind.

2 Andkbson, Wandl. 116, meint, dass dieses wort höchst wahr-

scheinlich mit ostj. tiun- „hupfen" verwaudt sei. Die bedeutung stellt

einer solchen annähme freilich nichts in den weg, doch kann diese

Verbindung der form wegen nicht zu recht bestehen.

3 Ich möchte nohj^ij- als lehngut aus dem wogulischen ansehen

(wog.K. 0 ~ ostj. Kond. Demj. y) Doch ist kein als original passen-

des wog. wort belegt.
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V. Vj. pi&s, Ni. ftàju, Kaz. £tKgw, 0. tutfs „Schachtel von birkeu-

rinde", DN. fifaste id. Dieses wort ist lehngut, ob es aber überall

aus dem russischen, wo wir t^hst», tvasöitl id. haben, oder aus

dem syrjäuischen, syrj. Wickm. tujes, tujis, tujjs, stammt, kann

fraglich sein (die O. form z. b. scheint dem syrj. worte näher zu ste-

hen). Der DN. Wechsel beruht darauf, dass von diesen formen die

eine den vokalismus von T$sm>, die andere den von TyaadicB wieder-

spiegelt.

In den hierher gehörigen lehuwörtern eutsprecheu die ange-

führten ostj. laute

1) einem syrjänischen u: Ni. wirpoßd-, Kaz. «lirwj. „sich

bücken; beten" < syrj. Wied, jurbit- id. — DN. su{, Trj. suf,

Ni. siïtf, Kaz. siïtf (Paas. Kond. S9
0
wt l

) „Schleifstein" < syrj. Wied.

zud id. — DN. :$u{- „hineinstecken, zustopfen", Kaz. siïti-, O.

„versperrt, verstopft werden (bach, fluss)" < syrj. Wichm. êu(- „hin-

einstecken". 2 — Einem syrjänischeu o: DN. piff „sieb" < syrj.

Wiohm. poS,po& id. — DN. Sifr, Trj. mr^, Kaz. êthr' „stange 44 <
syrj. Wiohm. tor id. (C). 3 — Ni. ftïtrofo Kaz. Stitrdfa O. fitpt- „striche

ziehen; falzen" < syrj. Wied, sort- id. - DN. Trj- V.

^ws (vgl. Vj. lus), Ni. Kaz. liïtf, O. fy* „hart" < syrj. Wiohm.

tos id. (And., Paas.).

2) einem tatarischen palatalen u-laut: DN. ff&s „ochse" <
tat. Tob. ijgos (C, Paas. Türk.O. 144). — DT. ûçam „tod" < tat.

Tob. Gio. yjiDM7> „CMepn>", vgl. Kas. Ostr. ül- „sterben", Dschag.

Kunos ôlkén „tod". - DN. ttita Jc, DT. [nSa k „matratee" < tat.

1 Paabonbn, FU. s-laute 103. — Anderson, Wandl. 113, vermutet

für das wort dieselbe herkunft wie für ostj. £or.

2 Paabonkn, FU. s-laute p. 90, scheint dieses wort nicht für eine

ontlehnung aus dem syrjänischen zu halten. Dass es im ostj. Kond.

nicht ursprünglich ist, beweist das anlautende <?, welches gewöhnlich

nur in lehuwörtern anzutreffen ist.

3 Paabonbn, FU. s-laute 155, will auch Hi nk, ser „viereckiger

balkeu* heran ziehen. Dies wort dürfte jedoch fernzuhalten sein (es

ist gewiss = DN. fors).
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Tob. tüSäk id. (C, Paas. Türk.ü. 131). — DN. Paas -

tdjvt(}ro7n „bezahlen" < tat. Tob. tûlâ- id. (Paas. Türk.O. 127). 1

3) einem samojedi scheu u: Ni. niïilalc-(ptfni), Kaz. ntiilqk-

„flaum-" < samoj.Jur. ùulak, nulk „ weich". — Kaz. $#tfiyif, O.

tntsaij „ein kleiner beutel, in dem man kleinkram aufbewahrt" <
samoj.Jur. tut»*, tufe\ tücie „kleiner beutel". 2

4) einem russischen u: z. b. DN. fâfkà „Ofenblech, -klappe" <
russ. Bbtouuca id. — Kr. kâimà\ Ni. Icihmq „gevatter" < russ. Kyiaa

id. (Ahlqv. OU. p. 17). — Kond. AMà\ Ni. ptitfä, Kaz. tttïiêç, O. qyza

„arm" <T russ. nyxa id. (Ahlqv.). 3 — Kr. stu(, Ni. stitp, Kaz. siït$%

0. stit „beamter" < russ. cyjrB „gericht" (Ahlqv. OU. p. 19). —
DN. sfinçoîc, Ni. sùnj(iïfk\ Kaz. siïtn$oV „koffer" < russ. cvhavitl id.

- DN. flfyW-ifc, Ni. fiïmyV, Kaz. êûimy V (selten) „der Vorsteher

einer schenke" < russ. ^yMaiCT» id. — Kond. tuts, Trj. £V^, V. Vj.

(us, Ni. pus, Kaz. tuts „ass (in den karten)" < russ. Ty3i» id. —
Ni. (itil9p\ Kaz. ptihp" (Trj. aber: ffäp') «grosser pelz" < russ.

Tyjiynt id.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1; 0. u.

* Trj. fülty\ V. Vj. (MW, Ni. mh%, Kaz. „loser kra-

gen (aus schwäuzen des eichhorns, des cauis lagopus oder aus dem

feil des haseu); machetes pugnax*, O. tulty id.

Das O. u beruht in diesem worte sichtlich darauf, dass die

gutturale zweite silbe auf die erste eingewirkt hat.

1 Patkanov verbindet dieses wort mit oatj. tudem „kaufen",

eine Zusammenstellung die jedoch nicht begründet ist, vgl. Paasonrn

a. a. o.

2 Castrbn, Samoj. Wörterverz., weist bei diesem worte auf ostj.

tûduà lün, welches jedoch mit dem samoj. tu£a' nichts zu tun hat.

3 Ahi-qvist und Gombocz, Russ. 119, haben als original des ostj.

Wortes die russ. form Hy*Aa aufgestellt.
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3. Trj. V. Vj. = 1; Ni. wî, Kaz. i(h 0. u§ (?).

DN. Trj.
(uY^, VK. ufyàÇ „feuchter schnee; feucht«

(adj.), vgl. Ni. yh'gf, Kaz. u{z
f
9A, O. u&l id.

DN. yçstj „breit«, Ni. u&f, Kaz. yf^, 0. irfdotj id. *

DT. # „streifen (z. b. tuch)\ Trj. Vf, Ni. uff, Kaz. ?<jT id.

DN. #7, Mj. w'té „überziehzeug0 , VK. titf „wirtschaftsgeräte"

(koll.), Ni. uM „kleidungsstück" (nicht koll.), Kaz. „kleider".

DN. (irem, Kond. ihra m „erd-, eiswall", Ni. ufrciri, Kaz. yf-

rgsW, 0. *$ra
ym „bergrückeu, erdwall".

* Kond. tar, Trj. 'mV' „art, weise", Ni. w?r
ç

, Kaz. t/Jr', 0. i(3r

id. auch: „Ursache".

DN. tfntf; Trj. Vn#-, V. Vj. un^- „überschreiten (ein was-

ser)", Ni Kaz. tf^f-, 0. ujs-, \ts- id. (vgl. uuten DN. u ~ ul).

Von lehnwörtern gehört hierher nur DN. tintf „coregouns

njelma", Ni. i(U; Kaz. u($, 0. u<}s, tis id., welches wort vielleicht

aus dem samojedischen stammt (samoj.O. wan$e, wuen$, muen§ id.). 2

Der anlautende einfache vokal gegenüber einem diphthong in

den nördlichen dialekten ist gewiss so zu erklären, dass der vokal

aus einem diphthong entstanden ist. Zu beachten ist nämlich, dass

das wort für „njelma" ursprünglich mit einem diphthong angelautet

zu haben scheint, dass z. b. das dem worte tt\i($- „ überschreiten"

entsprechende wort im syrjänischen in der gestalt vudi-, im wotja-

kischen iu der gestalt *vH-, +vê£- auftritt. Die formen mit y im O.

treten im Satzgefüge nach einem andereu worte, die formeu mit uS

dagegen im absoluten aulaut auf.

• 4. Trj. V. Vj. = 1; 0. DT.
ty.

DN. Trj. m>, V. Vj. <V/- „aufweichen (fell)", O. jfya/-,

DT. ifyt- id.

1 Caötkän hat uiddi „breit", ebenso Patkanov (nach C.?), eine

form, die schwerlich richtig ist. — Von einander fern zu halten sind

C. uideT) und C. saigem, die Donnkk, Wb. 817, mit einander verbindet.

2 Vgl. jedoch syrj. Wied, udè, utà .coregonus nelma".
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Im Vj. giebt es noch eine parallelform i^lfm- id

Die Vj. form mit o in der ersten silbe zeigt, dass die DT. O.

formen ihren diphthong in der ersten silbe später (nach /) durch

eine art dissimilation erhalten haben. 1 Bemerkenswert ist die O.

form; im Xi. Kaz. kommt das wort nicht vor.

5. Trj. Kaz. = 1; Xi.

DX. furça^ vgl. Trj. (ùrdk\ Kaz. êùtrd% „eiszapfen", Xi.

$<r«x id.

Ob das DX. ftirçay mit den übrigen direkt zusammengehört,

kann in frage gesetzt werden. Das Xi. *> beruht darauf, dass das

wort in diesem dialekt mit „tropfen" in Verbindung ge-

bracht worden ist.

II. 1. Trj. 5 + tfy, V. Vj. ö + y, Xi. iï, Kaz. tÄ, 0.

DX. sümd{, Trj. s3t*ymdf t
V. Vj. söynwf, Xi. sänridf, Kaz. siü-

ino{\ 0. syinot „birke". — Ahlqvist sümyt-jux, Bmroyt-jux, Paa-

sonen siimat id. 2

DX. &t, Trj- WA, V. Vj. (öyaf, Xi. m\ Kaz. m\ 0. tKtt

„feuer". 3

Hier will ich noch das wort für „herbst" anführen, welches

zwar im DX. ein £ -f £ + 9 nat» aDer *n den dialekteu am eigen t-

1 Für die diphthongisierung des ursprünglich einfachen vokals be-

gegnen uns in den südlichen dialekteu noch einige weitere beispiele;

so z. b. schreibt Paahonbn Kam. td
0wtàfdm „bezahlen", dessen original

das tat. tülä- ist.

2 Paasonen, FU. s-laute, p. 76. — Sehr merkwürdig ist die Schreib-

weise sugmut „oepeaa" in OfcBepHaa mejia 1832, während schon Pal-

lab (i. j. 1772) sumyt schreibt. Ahlqvist's sümyt ist unrichtig, und

sutynyt, welches aus dem wörterbuche Wolouodskij's stammt (sûrçyt),

existiert, soviel ich weiss, in Wirklichkeit nicht.

3 Das wort wird im Demj. Kond. Trj. hauptsächlich in gewissen

Verbindungen wie (ylN/fy .feuerstahl« gebraucht. — Von PAhai's for-

men sind ttigvo und tot ganz unrichtig.

y
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liehen Irtysch und an der Konda ein p, w und in den Übrigen

dialekten dieselben entsprechungen, wie für DN. w oben, aufweist.

Die formen lauten: DN. säuds, Ts. sw's, Koud. suis (aber: Paas.,

FU. s-laute p. 124, Kond. sa
0M?s), Trj. sêu^s, V. Vj. söygs, Ni. siws,

Kaz. siïis, 0. sws „herbst".

Büdenz, MUSz. 250, 954 hat als grundformen für die Wörter

tut, sus (s<?w9s) dreisilbige formen angenommen, in deneu zwischen

der ersten und zweiten silbe ein -g- gestanden hätte ; das erstere

wort wäre hinter-, das letztere vordervokalisch gewesen. In bei-

den ist der vokal in den heutigen ostjakischen dialekten palatal, und

es ist kein grand zu der annähme vorhanden, dass er in urostja-

kischer zeit guttural gewesen wäre. Recht aber hat B. auch für

das ostjakische darin, dass die heutigen einsilbigen formen ergeb-

nisse einer kontraktion sind. DN. säuas zeigt jedoch, mit tt/t in

demselben dialekt verglichen, dass der kousonant zwischen der er-

sten und zweiten silbe dieser worte ursprünglich nicht derselbe ge-

wesen ist, was auch aus den entsprechenden wogulischen formen zu

ersehen ist. (wog.Sz. taut, Hogt ~~ *tahvês, ^takwès). sFim^ lässt

ähnliche Verhältnisse erkennen wie und auch in ihm ist das

u der ersten silbe durch assimilation und kontraktion entstanden. 1

2. Trj. = 1; Kaz. ö.

DN. tfäntu)$- (pass.) „stockig werden (mehl)M ,
Trj. t$5uYmd4-

„säuern (teig)", Kaz. „sauer werden (z. b. teig)".

1 Im syrjänischen Stessen wir auf dasselbe wort in der form éu-

möd, im permischen àimét „birkenrinde". Wahrscheinlich hat das

syrjänische das wort aus dem ostjakischen erhalten. Die bedeutung

ist jedoch eine andere, man muss dies aber so erklären, dass das

wort auch im ostjakischen ursprünglich (uichtaufbereitete?) „birken-

rinde" bedeutet habe, denn häufle: wird die birke noch heute sümatiux

genannt.
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Àuch hier ist das t* im DN. wahrscheinlich nicht ursprünglich,

sondern später aus einem diphthong entwickelt. 1

ITI. Trj. d -f y, DT. o, Kond. u.

DN. tùçâi, Trj. sdytçï, DT. £?£&'t, Kond. fàtài „hasel.

huhn".

Paasonen, FU. 8-laute 138, hat Kond. J. ssyâài „ha-

selhuhn" mit wog. sula, syrj. söla, wotj. sala verbunden. Der

hintere vokal der Kond. form gegenüber einem vorderen in den

übrigen dialekten, wie auch der anlautende konsonant könnten au

entlehnung denken lassen (wog. > ostj. Kond.). Dass auch in DN.

.yùçài das X auf fremdem einfluss beruht, halte ich für wahrschein-

lich, ob aber der vokal der ersten silbe aus ursprünglicherem

(= Trj. dy) vor einem konsonanten oder durch koutamination zweier

Wörter, eines *$ù(>âi und eines mit *d in der ersten silbe, entstan-

den ist, kann ich nicht entscheiden. DT. frçà'i erinnert stark an

ein tatarisches wort: Baschk. aele (hasel-, rebhuhn"), Alt. selej

„rj^xapb", Kirg. èêl „eyponaTKa" usw. 2 Jedoch ist hier kaum ein

Zusammenhang anzunehmen, denn es ist auch denkbar, dass fyçà'i

aus *fyçâ'i {?*f9%çà-j[) entstanden ist {ti > o in unbetonter Stel-

lung).

1 Ein ganz anderes wort ist Ni. Kaz. $<)im- „sauer werden", ob-

schon es der DN. form scheinbar sehr nahe steht. $tïnn- scheint näm-

lich eine entlehnung aus dem syrjänischen zu sein (syrj. àom „saure"),

aus dem auch die von Budbnz, MUSz. 341, und Donner, Wb. 773, an-

geführten wogulischen Wörter wenigstens zum teil herstammen.

2 Paasonen, FU. 8-laute 138, will die syrj., wog. und ostj. Wör-

ter sämtlich mit diesem tatarischen worte in Verbindung bringen, auch

kann man die lautähnlichkeit beider Wörter nicht leugnen. Diese kaun

jedoch auf ganz zufalligen (onomatopoetischen?) Ursachen beruhen.

Über die von Munkàcbi, AKK. 50, gemachten Zusammenstellungen siehe

Paasonkn a. a. o.
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IV. l. Trj. t, V. Vj. «, Ni. ï, Kaz. ï, O. ?.

DN. wn, Trj. #y, V. («y, Vj. ö>c

,
vgl. Ni. jî»w, Kaz. imc

„ein Schnürchen im selbstschiesser, womit der pfeilschuss entladen

wird", 0. ht} id. „netzstrich; zungenband".

Die formen an der Demjanka (auch an der Konda) sind viel-

leicht als lehngat aus dem Vj. zu betrachten (über Trj i ~ V. Vj.

« siehe unten). Die formen der nördlichen dialekte sind gewiss vou

den hier angeführten DN. Trj. V. Vj. formen zu scheiden und mit

DN. ian, Trj. ij$3 „zungeuband" zu verbinden, obwohl sie der be-

deutung nach mit DN. iyn usw. zu verbinden wären.

Hier sei noch angeführt: DT. fyrài, Trj. &ryYrî, Likr. Vüifrri

„wuhne", wo die DN. form — wenn sie mit den anderen zusam-

menhört — ihr u gewiss durch assimilation erhalten hat.

2. Trj. = 1; V. i.

DN. pùrà% Trj. p*ir€k% V. pinT .eine art pastete".

Das wort steht ohne zweifei mit russ. import rpastete
M

in Ver-

bindung, und sicher sind die Trj. V. formen direkt davon abgeleitet.

Ob das DN. y auf die russische ausspräche zurückgeht, oder ob das

wort durch Vermittlung einer dritten spräche (des tatarischen P) in

die südlichen dialekte gelangt ist, muss hier dahingestellt bleiben.

3. Trj. = 1; Vj. ç.

DN. h/Y, PTrj. sîtf, Vj. stff „schnitte (brot)
tt

. — Casteên

hxxi „rand tt
.

Die lautliche gestalt des DN. §ttt beweist, dass hier ein lehn-

wort vorliegt, obwohl ich das original nicht angeben kann (vgl. je-

doch syrj. Wied, aulal- „in streifen schneiden, spleissen, aufspalten",

èuras „schiebt; hälfte eines aufgeschnittenen fisches"). 1 Der palatale

vokal ist gewiss später, unter dem einfluss des nachfolgenden f, ent-

wickelt. Wenn aber DN. sut lehnwort ist, kann es nicht mit den

1 Vgl. auch wog.Sz. „spahn" (neben siii, silti „aufschneiden").
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Trj. Vj. formen zusammengestellt werden. — Trj. i ~ Vj. <) be-

ruht wohl darauf, dass Vj. $ später aus *<} in uuhetonter Stellung

(z. b. nansyff) entstanden ist; der Wechsel Trj. i ~ t) aber kann

als regelmässig erklärt werden (vgl. sub DN. i).

V. 1. Trj. -ffv, V. Vj. m, Kaz.

DN. Trj. "/#r, V. Vj. Kaz. (selten) u\n „Widerha-

ken (der angel)".

Die DN. Kaz. formen dürften spätereu urspruugs sein: *no >
> u (»/() (und durch einfluss des nachfolgenden n) >

2. Trj. V. Vj. Kaz. = 1; 0.

DN. \fr „landrücken; wald«, Trj. "uyf, V. Vj. »/pV „berg-

rücken am flussufer; („schwarzer") wald am flussufer", Kaz ?//V, 0.

ip}r „bewaldeter bergrucken", vgl. 0. pr „ypiiairb". — Patk. or, ur

„kiefernwaldhain auf einer erhöhung".

Es scheinen hier zwei verschiedene Wörter zusammengeflossen

zu sein. Die Trj. V. Vj. wortformen sind gewiss direkt mit 0. or

zu verbinden, dem im Kaz. (nunmehr ungebräuchlich) uç r' entspricht.

Zu dem formellen zusammenfall hat die bedeutung anlass gegeben,

denn eigentlicher wald wächst nur auf den grösseren und kleineren

höhen. 1 — Patk. or, welches nur in der form orin iu einem bäreu-

lied aus den Schumilovschen jurten nahe der grenze des woguleu-

landes vorkommt, ist gewiss ein wogulisches wort.

VI. V. Vj. & Ni- u.

DN. py rt, V. Vj. p$r\ Ni. pur' (wort, womit die huude ge-

hetzt werden).

1 Im wogulischen lauten die entsprechenden Wörter: wog.Sz. ur

„berg" vor „wald" (bei Ahlqvist jedoch: ur, or „berg; wald"). Vgl.

auch ayrj. Wird, vor „wald, busch", perm. Okn. vyr „wald".
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Das wort steht mit den onomatopoeticis auf eiuer stufe, sodass

man für die verschiedenen formen wahrscheinlich keinen gemeiu-

schaftlichen Ursprung anzunehmen braucht. — Auf die V- Vj. form

hat offenbar das wort pyr- „beissen" eingewirkt, wenn nicht jene

iu anlehuung an das letztere entstanden ist.

VIL Ni. ft, Kaz. à.

*Kond. nm f, Ni. Aiù$ „dünngespleisste gerte zum binden",

Kaz. nqAÇ id.

Gewiss sind die hier angeführten wortformen zusammenzustel-

len der Verschiedenheit im auslaut ungeachtet. Das Kaz. à ist je-

doch unklar (auf analogischeu Ursachen beruhend?).

Vin. Ni. u, Kaz. p, 0. q.

DN. föfä, Fil. tùiët, Ni. juiff, Kaz. Ap$\ 0. fäjfrt „finger-

ring".

Nach der auftassung Budenz', MUSz. p. 866, gehört fäi*t

usw. mit dem „finger" bedeutenden wort zusammen; es wäre eine

ableitungsform, in der / = dem auslautenden s in fi. sormus wäre,

und die „dem finger gehörend" bedeuten würde. — Jedoch ist die-

ses wort ursprünglich von fai „finger" zu scheiden (beachte die Ni.

Kaz. Aûq, O. lyi „finger"). Im DN. hat sich das wort mit

fc* vermischt, und darauf beruht das palatale im Kond. hat das

nachfolgende $ die palatalisierung bewirkt.

IX. Ni. ny, Kaz. Kos. äy, Kond. qy.

DN. $nnç
ta (DT. fynf -j), Ni. H<nu%, Kaz. ^#%\ Kos.

säyndfy Kond. $(pt"?V% „name eines vogelsM .

Nach dem anlauteuden $ zu schliesseu scheinen die Demj.

Kond. formen entlehnt sein, das original aber kann ich nicht ange-
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beu. Demj. ti ist wohl durch assimilation aus einem urspr. diphthong:

entstanden and durch einfluss des nachfolgenden mouillierten lautes

palatalisiert worden. Die Ko§. form hat ihr sày- im anschluss an

sä% „elster". Wahrscheinlich sind die nördlichen formen analogi-

scheu Veränderungen unterworfen gewesen (beachte auch den DN.

Koud. auslaut); so erklärte mir mein Kaz. sprachraeister, die benen-

uuog sei darauf zurückzuführen, dass der vogel bei der annäherung

eines meuschen die federn sträube (Kaz. ^unpn^-).

X. DT. Hq}
BoltS. m.

DN. çffom, DT. nqtt&m, Bolts, ifàffwn „trumpf (im Karten-

spiel)".

Das wort ist offenbar nicht bodenständig, in ermangelung eines

Originals muss jedoch unentschieden bleiben, wie sich die vokale der

ersten silbe in den verschiedenen dialektformen zu einander verhal-

ten. Ungezwungen bietet sich jedoch die anuahme dar, dass der

hintervokalische diphthongische anlaut ursprünglicher sei, woraus

sich dann durch assimilation > u > # vor dem folgenden mouil-

lierten konsonanten entwickelt hätte. In DT. uattdm wäre auch die

palatalisieruug des vokals auf den einfluss des nachfolgenden ( zu-

rückzuführen.

Einem DN. # steht also in den übrigen dialekten regelmässig

gegenüber

Kond. w.

Trj. u.

V. Vj. u.

Ni. f».

Kaz. ia.

O. y.
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In einigen parallelfornien treffen wir im Trj. o, im V. Vj. ?.

Zu beachten ist auch, dass in den paradigm en der östlichen dia-

lekte ein Wechsel o> y ~ u vorkommt.

DN. u, *u.

I. 1. Trj. u, V. Vj. u, Ni. ûi, Kaz. rt/, O. <*.

* Trj. ^«jf, Vj. ^uf, Ni. ^ift.f , Kaz. ^rt^
c

, O. „männlich".

DN. p?M, Trj. £
f

uY, V. Vj. £
f

i<Y, Ni. put, Kaz. O- XW
„die obere hälfte des bogenrückens (aus birke)".

DN. %üs&z, Trj. Pûàâtf, V. £
fä%c

, Ni. yuzoy, Kaz. jito^, O.

„liederlich".

* DT. 2<Wî> (v. fr.), Kond. juY'-, Trj. £<uY-, Ni. x&h Kaz.

^«iii- «anlocken, verführen; reizen". 1

DN. £uY, Trj. put, V. Vj. £
r

«Y, Ni. Kaz. 0.

„fisch". 2

DN. jw^m, Trj. Çû&m', V. Vj. #«/W
t

Ni. %ùt(9m\ Kaz.

%w.idm\ 0. %$dm „schlafe".

DN. mim, Trj. ^wW, V. Vj. i}um\ Ni. ?wwc

, Kaz. çiïmï, 0.

/^^m „ober; das obere".

Zu num usw. finden sich parallelformen in den meisten

dialekten: Trj. ijörnäi/, V. Vj. yômên' usw. (siehe unten sub DN. u

III. 1).

Wie man sieht, lauten alle hier angeführten Wörter, mit aus-

nähme von n\Cm, mit einem x an, uud mau muss annehmen, dass

das südostjakische 3 hintere u (an stelle eines zu erwartenden vgl.

1 Budbnz, MUSz. 151, hält das wort für identisch mit xûa- „3a-

THHVTb", xa&ap „Vorhang'. Keins von diesen Wörtern hat indes mit den

andern etwas zu tun.

2 In Sogom finden wir dieses wort in der eigentümlichen gestalt

Jent, in welchem der palatale vokal möglicherweise auf dem einfluss

der nördlicheren dialekte (vgl. z. b. die Ni. form) beruht.

' Auch O.
if.

nach x wird etwas mehr nach hinten ausgesprochen,

als O. u nach anderen kousouanten.
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sub DN. «) auf den einfluss des vorangehenden konsonanten zurück-

zuführen ist. — DN. num (pro: nifm) muss als analogieform nach

DN. nüman angesehen werden (vgl. unten).

2. Trj. V. Vj. Kaz. 0. = 1; Ni. u.

DN. fwjjär, Trj. „baumuadel; laub"; V. Vj. iuyrÇ „der

junge nadelbaum", Kaz. fiükrqs „nadelbaumdickicht", Ni. {u£/?«

„dickicht".

DN. fV? ,
Trj. <Vj, V. Vj. ,V# Kaz. O. m „bäum;

holz", Ni. %u% id.

Das Ni. w anstatt des zu erwartenden ii ist gewiss auf den

einfluss des nachfolgenden # zurückzuführen.

In einem lehnworte aus dem russischen haben wir zum teil

dieselben Vokalverhältnisse: DN. rumca (DT. aber: rymoy), 0.

ntmga „spitzglas", Ni. rumkà id. < russ. pDMKa id.

3. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. w, Kaz. ?, 0. (>.

Z. b * DT. ujit, Trj. V?Y, v - Vj. u»T „mass für die Aug-

höhe des pfeils", Ni. p'yriuff „mass beim kahnbauen", Kaz. pyr-

vYf id.

DN. £ö&, Trj. làlf V. Vj. /w/f „ein wasservogel (seHflpKa)".

Ni. lüfo „colymbus auritus", Kaz. lytt, O. „ROHApaa".

DN. murjiypi, Trj. muyfëâÇ, V. »aCyfiäV „knoten", Ni. rou#-

Kaz. mç\tfàÇ t
0. moygäl id. 1

DN. mwVfa-, Trj. nm^, V. Vj. m«'*^ „gefalleu; taugen",

Ni. musta-, Kaz. mçïsfc-, 0. mçsto- id.

DN. >m#a
,

Trj. ww^a\ V. Vj. /iw/a „zusammen", Ni. /iù£à,

Kaz. /ty<<a id.

1 Im Vj. habe ich das wort in dar form myt}k'dF aufgezeichnet,

welche gewiss in anlehaung an ntotß/' „büudel" entstanden ist.
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DN. püyßt, Trj. pWà4, V. Vj. pütff „dort" (ostjakisches)", O.

PV&t id. 1

*Trj. ru£ c

: p'fySêm r. „von deu bächen aufsteigender kalter

uebel", Ni. ru£
c

, Kaz. r^' id.

* Kr. surtma-, Trj. surfêm-, Vj. suYgâm- „aufhören (vom re-

gen)". Ni. sur'nw-, Kaz. sçîrtgm- id.

* Trj. fttjf ,
Vj. fuf „giftiger köder für die fuchse«, Kaz. ttf,

0. in id.

4. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 3; Kaz. yp.

DN. unç(C „bis*, Trj.
r

u\i44pa
%

„von — an", Vj. H{ ux$3 „so

viel wie — ", Ni. uy(ä, 0. çydt (selten) „bis", Kaz. n^is",

Patk. MK. vanda, vanta id.

*Trj. *utviu%, Ni. u$ „fimmelfaustel", Kaz. id.

*Ts. iït, Trj.
M
«uT, Ni. «f, O. ?7 „Steuer, abgäbe", Kaz.

*?T id.

An dieser stelle sei noch angeführt:

*Kond. üsdt- „drohen", Kaz. ups- id.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die oben angeführten Wörter

ursprünglich mit einem diphthong augelautet haben, der in den

meisten dialekten iu einen einfachen vokal übergegangen ist. Ein

solcher Vorgang wird durch vît usw. „Steuer" bestätigt, denn dies

scheint aus dem syrjän ischen entlehnt zu sein, syrj. Wied, vot

„kopf8teuer".

5. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 3; 0.

DN. ;gfe (DT. %ü?3), Trj. ^u4f, V. Vj. £
çw#, Ni. pila, Kaz.

„russ, schmutz", 0. id.

DN. %un, Trj. jrVçf'j, V. Vj. £V$$, Ni. ^m^, Kaz. £py
„wann", 0. %W id.

*

1 Ausser dieser bedeutung giebt Ahlqv. pöyol noch die folgen-

den: „knöpf; klumpen; geschwulst; busen". Hier handelt es sich um
mehrere worte, die in A':s Schreibart eine gestalt erhalten haben. —
Patkanov's Demj. pögot ist gewiss nicht richtig aufgezeichnet.
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DN. xu M, Trj. ¥üt'4% V. ÇnnlT, Vj. pùnàÇ, Ni. yu/<YfV,

Kaz. gïs'A'A „röte am himmel", 0. piy'l'l' id.

DN. Trj. mu pf, V. Vj. muVf, Ni. Kaz. mpy%
„uenlich, eben", O. mtiqdî id.

* Trj. sü&m ', V. Vj. sûràm\ Kaz. s$r»m< „mit den halshaaren

des renntiers hergestellte Stickerei", 0. ipfan id. 1

DN. |Ä-, Trj. V. Vj. *ù-, Ni. fà-, Kaz. „holen, brin-

gen", O. tti- id.

DN. (u*p, Trj. ju'j)', V. |uW, Vj. iuw% Ni. £wp
c

, Kaz. Agp*

„rüder", 0. lyß id.

Im paradigma von (ù- „holen, bringen" haben wir im DN.

prät. ßtpm, imperat. tfya , im DT. prät. fiy?m, imperat. (àya (vgl.

Paas. Türk.O. p. 88, aum). In deu formen mit
-fy-

liegt gewiss

dissimilation (diphthongisierung) vor, die formen mit -ày- sind un-

klar, vielleicht analogische neubildungen.

6. Trj. V. Vj. Ni. = 3; Kaz. ug, 0. u3.

DN. ür3 „teich", Trj. 'ùr{, V. Vj. ùrf , Ni. Urs „altes, in einen

see verwandeltes flussbett", Kaz. ufrï, 0. ujrî id.

DN. urtyoi (aber: DT. uortpO, Trj. Vr<£V, V. Vj. «VfV,
Ni. w/ytt „freiwerber", Kaz. uçVp\ 0. tff%\4 id. — Patk. urt,

vort „nachricht künde, bote".

Zu 0. vgl. sub DN. p p. 128 und zu Kaz. DN. usw.

u gleich oben).

7. Trj. V. Vj. Ni = 3; Kaz. $, 0. *.

DN. 3fïjg$m, Trj. sûyèm% V. Vj. süjjäm', Ni. 5ttg?m' («*-) „zwirn,

garn", Kaz. s$pm\ O. rögdm id.

1 Im vorbeigehen will ich bemerken, dass mit diesem worte das

mordw. Ahlqv. éorma „Stickerei, schrift, brief" zusammenzustellen sein

dürfte.
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Für dieses wort hat man versucht etymologien aufzustellen

(vgl. Budenz, MUSz. 156; Donneb, Wb. 799; Anderson, Waudl.

p. 31), ohne zu einem befriedigenden resultate gekommen zu sein.

Zuletzt hat es Paasonen, Ttirk.O. 108, mit einem tatarischen worte,

tat. Alt. iogmn „eine dünne spleisse von einer gerte oder von baum-

rinde, mit welcher man gefasse und körbe aus baumrinde zusam-

mennäht" zweifelnd zusammengestellt. Das anlautende ostj. s (~

tat. Alt. à < *c) macht jedoch auch diese Verbindung sehr zwei-

felhaft. — Das vokalverhältuis spiegelt vielleicht ein urostj. Ver-

hältnis wieder, vgl. unten.

8. Trj. V. Vj. Ni. = 3; Kaz. & 0. ».

DN. mütft, Trj. m^, V. Vj. mü&f, Ni. müysf „leber",

Kaz. m$$A, 0. mvj&l id. 1

*Trj. maty, V. VK. mû&f „flussarm", Kaz. mytff, 0. mö-

gt id.

Den Kaz 0. reduzierten vokal hat man gewiss wie in dem

vorhergehenden worte zu erklären; nur das 0. » (statt vgl. 0.

söjpm, und sub DN. o II. 2.) macht Schwierigkeiten. Möglicher-

weise sind äussere, unklare einfltisse auf den voknl ismus in dem ge-

nannten dialekte anzunehmen (vgl. z. b. 0. mvfiÇ „durch", und

die Vj. beneunung für „flussarm" myjßäfafV).

9. Trj. Ni. = 3; Kaz. $.

*Patk. sul „seite, gegend", Trj. p$448uC, Ni. -su( „himmels-

richtung", Kaz. sfö id.

* Fil. tuyyj „abgefallener zapfen", Trj. tur$i
f
Ni. faty, (uttf>3

„fruchtboden eines zapfens", Kaz. $v$\ id.

Wahrscheinlich gehört Trj. fiïyVf mit Fil. tttypa usw. zusam-

men; t ist in der Trj. form gewiss in anlehnung an ein anderes wort,

Mvfci „kröpf der vögel", entstanden. — Kaz. $ wie in den vor-

hergehenden fallen zu erklären.

1 Ahlqvist's müyol dürfte ein irrtum (statt müyot) sein.
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10. Trj. = I ; Ni. ft Kaz. ft O. ft

DN. fuBo'ttoi in%, Trj. t'uY*uX „eichenbaum", Ni, (*p-, Kaz.

typ- id., O. töß- „harte lärche".

Das wort stammt aus dem russischen, wo av6t> „eiche" be-

deutet, und natürlich hat jeder dialekt das wort unabhängig von

dem anderen übernommen. Darauf beruheu zum teil die interdialek-

tischen vokalVerhältnisse. Die 0. form dürfte auch hierher gehören,

obwohl die von höreusagen bekannte härte der eiche auf den

bäum des eigenen landes übertragen worden ist.

11. Trj. 0. = 1; V. Vj. ft Kaz. ft

DN. %ump, Trj. 1fuirip\ 0. yym'p „welle", Vj. Vj. jf$nïp\

Kaz. %$rnY id.

Das Kaz. Ç muss gewiss wie in den hier oben sub 8, 9 ange-

führten Wörtern erklärt werden 1
; das V. Vj. Ç dagegen ist unklar,

wenn man es nicht als in unbetonten Stellungen aus *o entstanden

ansehen darf. 2

II. 1. Trj. ft V. Vj. o, Ni. m, Kaz. p, O. <?.

Z. b. DN. |Vr, Trj. tfr<, Ni. iuf Kaz. igr\ 0. „ein fa-

belhaftes wassertier".

DN. tu$- (%u „spannen, anspannen, aufziehen", Trj. Jfytf-,

V. Vj. jftftf-t Ni. ^i«.*-, Kaz. £f>>, O. XQS- »straffen, spannen, an-

binden u. a.".

DN. yut, Trj. Çfa V. Vj. £Yf, Ni. pf, Kaz. tfé,
0. pl

„flehte".

1 Vgl. hierzu den wogulischen (nach MunkAcbi) Wechsel Winp
~ pl. *Jchmnpèt.

* Zu den östlichen formen vgl. jedoch samoj.Jur. hamba, hämba,

8amoj.O. komb, kömb, kuomba, kümb u. a.
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DN. mûrà%, Trj. m$% c

£
r

, V. Vj. myrW, Ni. mür»x, Kaz. mp-

rdfy O. w#fj?2 „Sumpfbrombeere*. 1

* Kond. num-, Trj. ç$m-, Vj. wp'm-, Ni. wwm-, Kaz. m-, O.

nçm- „sich erinnern".

DN. nwaâ£, Trj. yffify, V. Vj. n&ivty, Ni. çtfpâ£
(

t
Kaz.

O, nöbdt „Zeitalter, lebenszeit".

*C. nüt „rote erde", Trj. Ufa „der eisenhaltige schlämm",

Vj. ity'f „bärenblut", Ni. nu(\ Kaz n?A, O. nol „der eisenhaltige

schlämm".

DN. pu 7i
}

Trj. V. Vj. pgri\ Ni.jwp', Kaz. ppV,. O.^'/z

„fischreuse aus weide geflochten". 2

DN. jms-, Trj. p^ys-, V. Vj. pçs-, Ni. ^ws-, Kaz. po s-, 0. pps-

„melken; waschen".

* DT. rö^äg „blatternarbig", Mj. ryt. „flecken auf dem fliegen-

pilz; eiue art pustel im ge>icht", Ni. rüföij, Kaz. rftgf, 0. rjptfog

„blatternartig".

DN. siï(, Trj. «jfc, V. Vj. sqI\ Ni. «if
f

, Kaz. s? j, 0 «j?7

„darin". 3

DN. #üm*t, Trj. #$*dtf, V. Wmiff, Vj. fcöm^T Ni-

$üm$, Kaz. fymdA, 0 sjiww/ „kerbe; sprosse der leiter".

DN. (ürihn, Trj. fyfàm\ V. Vj. fr>rêm
c

, Ni. {üram* {(u-), Kaz.

ipram\ 0. fewi „gott; himmel; wetter".

1 Ahlqvist (und mit ihm Patkanov und Münkacbi, AKE. p. 564)

deutet das wort als mü-ryx, worin der erste bestandteil mü „land,

erde" wäre. Wie aus dem vokalismus der ersten silbe hervorgeht, ist

diese Vermutung nicht richtig. — Gombocz, Adal. 55, stellt zu dem worte

tat. Tob. mrak, ebenso Patkanov, and diese Verbindung hielte stich,

falls man das tat. wort aus dem ostjakischen herleiten könnte. Der

Zusammenhang mit den samoj. formen (mara-qa usw.), auf den schon

Cahtrén aufmerksam macht, ist augenfällig, doch sind die Verhältnisse

unklar.

2 Gombocz, Adal. 100, und Patkanov verbinden das wort mit sa-

moj.Jur. poTja usw. „netz" (samoj.Jur. auch: „reuse").

1 Bt'OKNz, MUSz. 165, führt noch eiue form sugl: aj suglet

r M0ji0Kir, MejiKiei?) khuikii" an, die jedoch unrichtig sein dürfte. Ebenso

ist wohl Ahi^vibt's sul falsch, vielleicht verschrieben für sut.
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Einige der hierher gehörigen Wörter haben parallelfor-

men in verschiedenen dialekten: Trj. ßfypf, V. PqW, Ni. pifffy

Kaz. pifityptff, 0. -%Q$t „das niedergebrannte", vgl. Kaz. pity

xn(m< id. — Trj. Vj. kYtf-, Ni. ^n|-, Kaz. „zusam-

menkleben", vgl. 0. £ü?f „leim
u

, Kaz. xW4*t-> 0. „zusammen-

kleben". - DN. %ürdt-, Kond. %ür$L „auslöschen-, Likr. pôràmp-

„ unsichtbar werden, verschwinden; erlöschen (röte)", Ni. z*rfr

Kaz. x?r?(-, 0. %yrat- „löschen" ~ Kond. x$r?t- „erlöschen (röte)".

— DN. £uV- usw. „straffen, spannen, anziehen, anseilen" ^ DN.

X#$-, Koud. *x$$~ »mit seilen, stricken befestigen", DN. tävßPi

Kond. x$fr"tfr*Qj&Zi Trj. usw. „bindestrick für den schüt-

ten" (neben Trj. Jf$$v-nuf „binderiemen tür die wiege"), PAp. kaö-

öep „medve-raniKH", kaéaktalu „nocTaBHüt (cHti>)
m (siehe p. 45). —

Ni. ^rum-, Kaz. ^'m „mit einem umgestülpten gefass bedecken",

vgl. DN. XV™?<*, DT. Z$m$9\ Kond. ^amfcj, Kaz. xty/n^d „mit dem

gesicht od. mit der Öffnung nach unten" (siehe sub DN. #). — DN.

yu'ga-, Trj. p$l44~, V. Vj. f?$n- (Vj. auch £», Ni. *u#*-, Kaz.

X9I43-, 0. ti9- „tagen, hell werden" ~ DN. usw. „tag, sonne"

(siehe sub DN. ä). — Kond. nw'ra- usw. „sich erinnern" Demj.

Kond. wèwnâs- „denken"; DN. namàs- usw. „verstand" (siehe sub

DN. «), Trj. tiämjdyfä-, V. Vj. ipomldxß- «sich erinnern". — C.

ùut usw. „rote erde", vgl. DN. tUfy3 „rost". — DT. sui, Trj. s&*
c

,

V. Vj. stf „reif", PAp. soj „CHHifl", vgl. Kam. s&>*fe-, Trj. dfâfa
Kaz. «£$4- „mit reif überzogen werden".

Über den Wechsel $, q ~ à, v in den paradigm en der östli-

chen dialekte wird unten näheres gesagt werden.

Von lehnwörtern können hier die folgenden angeführt wer-

den, obwohl es hinsichtlich aller nicht sicher ist, ob sie hier einzu-

reihen sind, weil entsprechende formen in den südlichen und öst-

lichen dialekten nicht zu finden sind:

1) Aus dem syrjänischen; im originale 0: Ni. iu$t
Kaz. iç>S, O.

„bratspiess" < syrj. Wichm. joS „spiess; scharf; hurtig". —
Kaz. ppäds, 0. p^ziis (selten) „Umzäunung", Ahlqv. puàas „Vieh-

weide" < syrj. Wichm. potp- „umzäunen", po£$çs, „zäun, umzäu-

nuug" (Setälä, FUP. II. p. 223). - Ni. ßkj/ „wallach" < syrj.
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Wiohm. êokir, éçkjr id. (Paas. Fü. »-laute 137). — Ni. fufâa, Kaz.

*9 r r'h 0. förnf „rübe u < syrj. Wichm. sorthi, êorhU id. (Ahlqv.).

— Kr. „Schilfrohr". Kaz. „eine Wasserpflanze" < syrj.

Wied, tolits „triticiim repens" (vgl. Patk.).

2) Aus dem russischen stammt das wort Ni. tuf, Kaz. r</f,

O. rot „stamm" < russ. po/rc» „geschlecht" (Ahlqv.).

2. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 1; Kaz. no.

Z. b. DN. unßd-, Trj. '{>?44(î>-, V. Vj. Qxj,tfö-f
Ni. untllp-,

0. Q
y

»LÜ9- „gewöhnen, lehren", Kaz. u^vaa(-3- id.

*Kond. ùntdp, Trj. Ni. ut$vp\ 0. pW?/* „Schwieger-

mutter". Kaz. wyt&f id. 1

DN. u«$»r „leib, magen", Trj. ^«Rr, V. Vj. (tyfV, „länge,

mass; verlauf (des tages, jahres)", Ni. uç&r', Kaz. trffär' „brüst-,

bauchhöhle".

DN. u
s

r% (folkl.) „held", Trj. „polizeibeamter (eraiioBoö,

licnpaBHiiKi)), könig (in den karten)" (Vj. auch: „hausherr, besitzer").

Ni. uff, 0. Kaz. f'pr'f (folkl.) „held", Patk. vort (neben

ort) id.

DN. mV, Trj. 'j>të, V. Vj. Q
y

t$, Ni. td; 0. o
x

s „birkenschwamm",

Kaz. yç>$ id.

Dem ersten von diesen Wörtern, DN. unfao- „gewöhnen, leh-

reu" entspricht im Ts. qntto- id.

3. Trj. V. Vj. Ni. = I ; Kam. tu.

DN. un{, Trj. 'i't/f, V. Vj. oVf , Ni. w«'/' „das innere; bauch a

\

Kam. uintta hta „sehr krank werden, Ôojilho oe Moaten.". —
— Patk. unt, ùnt „das innere, bauch, leib".

1 Aulqvibt stellt in seiuera wörterbuche seltsamerweise öntyp-

imi „Schwiegermutter" unter öntyp „wiege" ein, indem er beide viel-

leicht für zusammeDgehörig hält. Kult. p. 210 dagegeu sieht er in

diesem wort ein Kompositum wie finn. anoppi < ana-appi (vgl. Bcdbnz,

MUSz. 745, Gesetz, Väh. Kirj. XXX. p. H, anm.).
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Die Kam. form (wie auch Patk. ünt) ist, wenn sie mit den

übrigen zusammengehört, wahrscheinlich auf irgendeine Vermischung

zurückzuführen; aus Kr. habe ich die entsprechende form mit u.

4. Trj. Ni. Kaz. 0. = I; V. Vj. q.

DX. ptf, Trj. Ktf, Ni. x"(, Kaz. 0. yj/l „spalte; Zwi-

schenraum", V. Vj. kot id.

* Patk. xul „sache, geschäft. angelegenheit", Trj. tfol', Kaz.

Xp( > 0. %q{ (selten) „fähigkeit. vermögen, einsieht (etwas zu ma-

chen)", V. Vj. Voi; id.

Unter diesen Verhältnissen ist der Wechsel Trj o ~~ V. Vj. o

ungewöhnlich, und gewiss hat der eine von diesen dialekten seineu

vokal durch irgendeine unbekannte Ursache erhalten (Trj. {> in

unbetonter Stellung aus *o entstanden?).

5. Trj. 0. = 1; V. Vj. o, Kaz. ijp.

DX. unj>$3, Trj. ^i'nJxC'Xr 0. nnzi „kiefer", V. Vj. onffixi Kaz.

ifonë), Ahlqv. nndi id.

t
r

ber Trj. $ V. Vj. o siehe hier oben. — Ein Wechsel Kaz.

n -f vok. — lab. vok. in den übrigen dialekten ist, wie wir schon

vielfach gesehen haben, nicht ungewöhnlich.

0. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1
;
Vj.

DX. nui, Trj. n<)i\ Ni. nuF, Kaz. yoi\ 0. no% „tuch; klei-

dungstück aus tuch", Vj. „kleidungstück aus tuch".

Im V. Vj. heisst „tuch" nyifytoxt welches wohl von nui usw.

zu trennen ist. Man muss annehmen, dass Vj. uy( seinen vokal

in anlehnung an dieses wort erhalten hat. — nui ist im ostjaki-

schen syrjänischer herkunft, syrj. Wied, noi „tuch". 1

1 Diese Zusammenstellung rührt von Cahtrkn her. — Vgl. Gom-

bcicz, Adul. H5.

10

Digitized by Google



— 146 —

7. Trj. Ni. Kaz. = 1; Kond. y.

DN. £mw^-, £ûw^, Trj. 4$thù(- Ni. ^m<?/-, Kaz. „sich

ankleiden", Kond. #m3*- id. (vgl. DN. DT. #mpâm „das bärenfell«,

folkl.) *

Das Kond. wie auch DN- DT. £ beruht sicher auf einer Ver-

mischung mit einem anderen worte, denn soviel ich sehe, ist auch

in den anderen dialekten eine beeinflussung dieser Wörter untereinan-

der zu beobachten. Dieses wort lautet: DN. nârd-çïtm<C$
t
Kond.

t'iäro-tyinöt, Trj. ngpy^ß'^fj V". lûmêft§P9
{, Vj. nardy-jmtydlt *?

,

Ni. nä{^üm^3 ((u-), Kaz. üg
%

r-A$m.iA(i, 0. Avzd%~lôni9ldî „nackt,

ohne kleider". Nach den Trj. V. Kaz. formen zu schliessen, wäre

hier als ursprünglich ein reduzierter vokal anzunehmen (vielleicht

ist das wort ursprünglich eine parallelform zu fümfy- usw.); beachte

auch das entsprechende wogulische wort, wog.Sz. när-H'pntit}xum

„ein nackter mann", ^wjrHnmtèl jäli. — Vj. jmêlpk'â
f ist gewiss

eine volksetymologische neubilduug (~ Vj. amds- „sitzen").

ni. 1. Trj. "yö, V. Vj. uQ, Ni. u, Kaz. up, 0. j».

DN. uy

nt, Trj. »m^f, Vj. uo\i% Ni. utff, Kaz. wyf „wald,

urwald, ypManV. 2

DN. nrùp „schamgürtel der frauen«, Trj. Hu$rtp\ V. Vj. uçriw*

„hosen; Unterhosen", Ni. ütyp\ Kaz. n$rap\ 0. fcaß, Pallas vo-

rop id.

Hier seien noch angeführt Trj. *u$$9$Çâ', Vj. höJ&xPq- {v.Q-)i Ni.

nSitm-, Kaz. ijö*?m-, 0. fcf- „schaben; Pallas otlep (= Kaz.

1 Ein hiervon verschiedenes wort ist ostj.O. s»m->tto~ „ankleiden",

vgl. Anr.qvisT und Anukksos. Wandl. 87.

a Falsch gehört oder aufgezeichnet sind die formen Patkanov's

vant, vant. — Zu diesem worte ist wohl auch Kos. onUi«x »stahl"

zu stellen, das Trj. wx (name eines metalles augenscheinlich

der bronze» entspricht; unklar aber ist das Kos. o.
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lip* usw. „feine Hobelspäne, womit man beim essen hände und round

abwischt" (Ahlqv.)). — Im Mj. haben wir y/dßy- „schaben".

Das vokalverhältnis ist in diesen Wörtern ganz analog demje-

nigen in den sub II. 1 angefahrten Wörtern, hier ist nur dialektweise

der ursprüngliche anlautende diphthong noch in einen einfachen vo-

kal umgewandelt worden.

2. Trj. Kaz. = 1
;
Vj. v.

DN. us-, Trj. u
t({>s- „etw. sein", Kaz. x'l% W*** «langsam,

gemächlich", Vj. iras- „etw. sein".

Es scheint gewiss, dass Kaz. nosy* mit den übrigen zu ver-

binden ist (vgl. Vj mala uv/J/ms „selten"; t<v{- „sein, leben"). —
Vj. t<vs- könnte wohl so erklärt werden, dass das in einigen flexions-

formen auftretende v verallgemeinert worden ist. Wahrscheinlicher

ist mir jedoch die erklärungsweise, dass nvs- eine in anlehnung an

imi- „sein" entstandene analogieform ist.

IV. 1. Trj. o, V. Vj. Ni. u, Kaz. o, O. q.

Z. b. DN. umB3 „Schöpfkelle", vgl. Trj. Vwip'f „nesthöhlung

eines wasservogels in einem baume", Ni ump3, Kaz. omaf, 0. ombî

„Schöpfkelle".

DN. Xu<-, Trj. Voi-, V. Vj. Voi-, Ni. Xui-, Kaz. pir „laichen".

Pàp. K. hjjuval. 1

DN. plfty Trj. 1%^', V. V. k'ôW, Ni. yûlfy, Kaz. xïU'X,

^ X^ßX „i'abe". PAi\ kalax, kailax (zu a vgl. fussnote 1).

DN. x,( nÇ3, Kond. ^îtnfo, Trj. k'o nfïï/, Ni. xU)jt3, Kaz. XP'Jti

„Konda (fluss)". 2

1 In der angäbe des ortes liegt hier, wie auch sonst oft in PÂ-

pai's Wörterverzeichnis, ein irrtum vor, und auch die form selbst ist un-

richtig gehört worden. — P. bezeichnet o im allgemeinen durch das

er auch bei der wiedergäbe des a (mitunter auch des «) gebraucht.

2 Ahu}vi8t'8 xontatj „Konda u
ist nicht richtig, wenn es ein ostj.

su bstanth um sein soll. Es könnte entweder der wogulische name
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DN. %us, Trj. V. Vj. k?o s, Xi. pis, Kaz. ^'s, O. XQs

„stera".

DX. Trj. £o>, V. Vj. £Vfc Xi. ?Mf, Kaz. O. jyV-

„hören".

DN. £ö^ro, Trj. £
fö^/ic

, V. Vj. pôfànï, Xi. £M&m c

, Kmz. x?-

Aam\ O. £?/$m „drei".

DX. miiiipl-, Trj. mo$H(d- (v. fr.) „knüpfen".

DX. nüm»n, Trj. >ûimàn\ V. Vj. #öm<>>/, Xi. numan (««-)•

Kaz. nptmn\ O. „oben".

DX. >iMrd mi, Trj. nörhn' „spärlich mit wald bewachsener sumpf".

V. Vj. nowmk ii „bewohner des kreises Xarym" (auch: V. nöram {<?fj-

¥or' „eine mäuseart", Vj. noràm mox „eine art. ton od. lehm"),

Ni. nnrwri, Kaz. nyrom* (bedeutung = DX. Trj.).

DX. nin(, Trj. roy?, V. Vj. rotff, Xi. p/i/T, Kaz. ro

w

c

|

r

, O.

rftft „Ohrring".

DX. tftiP, Trj- tfoy, V. Vj. tfoV, Xi. £up c

, Kaz. fPy, 0.

saß „stück, stümpfchen".

* Kam. iüpty, „einziger", Trj. Ço
r

p*3 „nur". Xi. {üpatf (/?/-),

Kaz. Ip«^' „einziger".

DX. $ii ni, Trj. 40tff, V. Vj. /oVf, Xi. (utif, Kaz. V//,
0. frV* „gaus".

* Kond. tut-, Mj. '40 1-, Vj. ,/p>, Ni. Kaz. „kaufen".

In einem hierher gehörigen worte treffen wir im DT. eine pa-

rallelform mit (r. DN. %ul „husten", %uçç s- „husten" <~ DT.

XVÇÇ S- „husten'" (neben tiofafyty „HacMopsa"). — Der reduzierte

vokal beruht auf der uubetontheit der silbe.

Dieselben Verhältnisse wiederspiegelnde lehnwörter sind ge-

ring an zahl. Als solche sind zu rechnen:

1) aus dem sv rjänischen: Fil. nms-foyk (folkl., parallelwort

zu tptjh-hijl:). Trj. molt ,,eine art krankheit", V nwf.y „schuld,

vergehen" (vgl. ibid. m/t? id.), Xi. mn$, Kaz. mot, 0. mos „krank-

heit", Ahlqv. mos „äußerliche krankheit; gebrechen; fehler", mu-

desselben misses sein (wog. Ahi.qv. Qontyrj, wog. Mink
,
Vogul nyelv-

jâràs. p. 1, Kliûniit}) oder ein ostj. (unrichtig aufgezeichnetes) adjek-

tivum von diesem worte.
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hyr\ (adj.) (neben Trj. mi/lßyß- „krank sein", V. mt/ttfùl- „erkrau-

ken", Vj. mûjjôyp- „sich langweilen, sich sehnen"). Das* wort geht

vielleicht zurück auf syrj. Wied, myi »schuld, sünde, vergehen",

myia „kraukheit als strafe (gottes od. der verstorbenen eitern)", vgl.

perm. Gen. me* „schuld, vergehen".

2) aus dem russischen: Ts. mufte, V. moste, Vj. moiAd

„beutel" < russ mouihh id. (Patk.). — Kond. piip, Trj. pdp\ V.

p</w% Vj. p</p\ Ni. pup\ Kaz. pyp\ O. poß „priester" < russ.

nom id.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. 0. = 1 ; DT. Ts. u ~ <),

DN. îum, Trj. io
%m\ V. Vj. i</m% Ni. %um\ Kaz. io

sm\ O.

t</m „ahlkirsche", DT. Ts. ium id., $miuz „ahlkirschbaum".

Der vokal in $miu% ist unklar. Mau könnte sich vielleicht

denken, dass in diesem worte *« aus einem ursprünglicheren *«

entstanden wäre (ein Wechsel <? ~ DN. u ist nicht ungewöhnlich),

dies ist jedoch schwer mit bestimmtheit zu behaupten, da sich eine

Verbindung i + $ im DT. Ts. in auderen Wörtern findet. Vielleicht

ist i')m ganz von den übrigen zu trennen; meiu DT. Sprachmeister

gab nämlich an, dass „am Irtysch iëm-iux gesagt wird". Wenn es

mit dieser angäbe seine richtigkeit hat, so ist ifim mit diesem

in Verbindung zu setzeu; tum und <em dürften aber auseinander

zu halten sein. — Das anlautende O. f ist auf späteren eiufluss sei-

tens des syrjäuischeu Wichm. tem „traubenkirsche" (oder des wogu-

lischen Sz. tum, +fcm, fäm?) zurückzuführen.

3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. O. = 1 ; DT. w, Kond. ui.

*Patk. uniî „steigen der fische flussaufwärts im frühjahre",

Trj. 'oii'C „der erste stromaufwärts ziehende fisch (im frühling)", Vj.

diCt „niedriger Wasserstand", y n k'uÇ „reichlich auftretender fisch

(in wasserarmen jahreu)", Kaz. 0. y$ „der erste stromaufwärts

ziehende fisch", Kond. ut/if id,

In Kond. tunf ist der vokal durch den einfluss des nachfolgen-

den mouillierten konsonauten palatalisiert worden.
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4. Trj. Ni. Kaz. O. = 1 ; V. Vj. a.

DN. ûb%, Trj. <ôpêf, Ni. öpjf , Kaz. , 0. ybêt ((>-) „haupt-

haar", V. Vj. âtvêf id.

Die V. Vj. form ist unklar (vgl. jedoch hier unten die auslas-

sungen über Vj. pam').

5. Trj. Ni. Kaz. = 1; V. Vj. a, 0. a.

DN. ptim, Trj. j»Vm*, Ni. jm?»', Kaz. (selten, folkl.),

„gras, heu", V. Vj. w\ 0. ^'»n id.

Auch in diesen V. Vj. 0. formeu ist der vokal unklar. Hin-

sichtlich des V. Vj. pam' könute mau möglicherweise die erklärung

aufstellen, dass hier ein ursprüngliches Wechselverhältnis *pom? ~
pûmêirï durch pa

s

m? ~ pûmïtrï ersetzt worden ist in anlehuung an

Wörter wie z. b. ua\i
( ~~ mamri. Eine solche erklärungsweise passt

aber kaum auf O. pam; in diesem dialekte ist der ursprüngliche

qualitätswechsel (siehe unten) schon frühzeitig durch ausgleichungeu

aufgehoben worden.

6. Trj. Vj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. a.

DN. ÇunÇpcijlC) Trj. 40i/p à^(h\ Vj. loiCp$*fk\ Ni. (tm'pc^k\

Kaz. Af/np(tf¥, 0. tynpcqk „feile", V. (anporflc' id. 1

Die V. form ist wahrscheinlich eine Volksetymologie. Der erste

teil des Wortes ist nämlich txin{ usw. „gans tt

, im V. (</>/f lautend.

Im V. ist der erste teil jedoch mit faV „sehne" zusammenge-

bracht worden.

7. Trj. V. Vj. Ni. = 1; Kaz. 0. ö.

DN. ux, Trj. 'ox, V. Vj. i>x> Ni. ux „haupt; fuss (des strumpfes)",

Kaz. 0. öx id.

1 Pâp.u's K. lon-pötjg ist, was die Ortsangabe betrifft, unbedingt

falsch.
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Der reduzierte vokal der Kaz. C). formen ist gewiss in unbe-

tonter stelluug entstanden und aus dieser verallgemeinert worden.

8. Trj. V. Ni. Kaz. = 1; 0. ».

* Kond. tüpoHu^-uot^ (früher, jetzt tüpst-uo'tf), Trj. fö»V,

V. typà(-, Ni. tüptf öu-), Kaz. „Tobolsk", 0. tvbJ-uas id.

Die 0. form ist augenscheinlich eine ganz junge neubilduug

nach dem russ. Tooo-ibCK-b. — Eigentümlich ist das Trj. inlautende y
.

9. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1 ; V. Vj. 0.

DX. pürö§, Trj. p'orêSf Ni. pür<*$, Kaz. „schwein", V
T
. Vj.

Pi>rd$ id.

Das wort ist eiue entlehnung ans dem syrjänischen, wo das

schwein Wied, poré heisst. Auf die V. Vj. formen hat möglicher-

weise das russ. nopoceHOKi eingewirkt.

V. 1. Trj. (ij V. Vj. (>, Ni. m, Kaz. p, 0. q.

DN. tuin, Trj. naif, V. Vj. «r///, Ni. nun\ Kaz. non\ 0.

„das weibliche geburtsglied".

2. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. v.

DX. Trj. «'///äs, V. Vj. süwos, Ni. siï/^s, Kaz. 0.

5f>6^ „netzuadel".

VI. Trj. 'Va, V. Vj. hv, Ni. «, Kaz. tjg, 0. p.

DX. w>, Trj. "/,&,-, V. Vj. Ni. «h Kaz. 0. p7-

„leben, sein".

Als eine parallelform zu diesem ist Ni. utyposotf „einträch-

tig* anzusehen (die entsprechenden formen in deu übrigen dialekten

zeigen dieselben vokale wie u> usw. aus).
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Das wort hat gewiss ursprünglich mit einem diphthong ange-

lautet, und das vokalverhältnis ist demjenigen in dem vorhergehen-

den worte identisch gewesen.

VII. Ni. m, Kaz. iti, O. //.

*Kond. nutidtjk, Ni. nuf, Kaz, Mîta, 0. ynl „flutwasser*.

Auf grund der Kaz. 0. formen erwartete man im Ni. *nùt(

(vgl. oben sub I. 1). Die formen könnten wohl als auf verschie-

dene urostjakische (paraliel-)formen zurückgehend erklärt werden

(vgl. unten), aber ganz unmöglich ist es auch nicht anzunehmen,

dass auf die Ni form später das wog.Sz. nul „flutwasser" einfluss

gehabt hat.

VIE. DT. $.

DN. pirdn „Viehhof", DT. xfra-n id. — Patk. xuràn, Paas.

xurän „stall, viehstall".

DN. müpt „heuschober, Komia", DT. m$$f id.

Diese Wörter sind aus dem tatarischeu entlehnt. Eiu genau

zum ersten passendes original ist jedoch nicht belegt, gewiss aber

steht das wort im engsten Zusammenhang mit den Wörtern tat. Tob.

kura „einhegung für vieh, Viehhof", Misch, fyora id., vgl. Dschag.

kürän „cercle formé par une armée, qui enceint quelque chose"

(Paas. Türk.O. 57). Das zweite wort geht auf tat. Tob. mogol zu-

rück (Paas. Türk.O. 83). — Der Vokalwechsel beruht wahrscheinlich

darauf, dass die verschiedenen ostj. formen entlehnungeu ungleichen

alters sind (beachte auch die DT. betouung in dem ersten worte).

IX. Koud. £.

DN. xü<P?3 » eu,e hölzerne büchse (für pfeile, gefasse); oberbo-

deu (des Speichers)", Kond. xvM3 id. — Patk. xu$a „köcher".

Digitized by Google



— 153 —

Das Kond. £ an stelle eines zu erwarteudeu *u ist gewiss so

zu erklären, tlass das letztgenannte in einer unbetonten Stellung

(z. b. no t $(>ß3) reduziert (und durch das etwas gleichlautende o

ersetzt) worden ist.

X. Kond. a.

I)N. uiiph Siigoni uiyot, uiipt, „wiese", Kond. ä^jt id. — Castb.

uigit id. (Vgl. hiermit Ni. ühf, Kaz. up*!?, O. öht „die wiesenseite

des Ob". »)

Das wort ist unklar. Teilweise lehngut? (Vgl. wog.Sz. \iü

„wiese", rf/Uä </U-urV tels; wog. Ahlqv. oit „grasbewachsene bucht,

wiese ', auch syrj. Wied, voit, uit „überschwemmte stelle, weide,

Viehweide".)

XI. Ts. m, Kos. o.

*Ts. tÙRdtj Kond. thpdt „eine art korb", Kos. (büdt id.

Türkischen Ursprungs, tat. Tob. tubal „runder korb" (Patk.,

Paas. Türk.O. 130). Der ostj. Vokalwechsel spiegelt gewiss ein tat.

vokalverhältnis wieder. 2

XII. Ni. u, Kaz. 0. a.

*Ni. u{H3, Kaz. «jMwr „die röhre der röhrenreuse", O. äinn id.

Nach der augabe des (). sprachmeisters ist der gegenständ und

seine benennung bei ihnen nicht gebräuchlich. — Wenn das wort

einheimisch ist, muss gewiss die 0. form ihre gegenwärtige gestalt

in anlehuung an irgendeiu anderes wort erhalten haben (vgl. z. b.

1 AuuiviöT scheint die Wörter uit „wiese" und vyt „ufer, strand"

als zusammengehörig aufzufassen.

2 Nach Radlokf, Phon. § 22, ,.geht im lrtysch-dialekte in den

Stammsilben oft o in u über".
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O. alt- „hinzufügen" ; die bedeutung wurde der aunahme nicht im

wege stehen).

Hier füge ich noch zwei Wörter hinzu, von welchen schwer zu

sagen ist. ob sie sub DN. u einzureihen sind:

Xffl. Trj. u, V. u, Vj. D.

*Trj. sihnfiifdX) v - smnintox, Vj. mmîn$d% „kopftnch" (vgl.

hiermit O. symjtte- „ankleiden").

Der reduzierung des vokals im Vj. ist gewiss spät in uube-

touter Stellung vor sich gegangen.

XIV. V. Vj. Vl Kaz. 0. a.

V. Vj. Vrfwtf, Kaz. xn%
Ptlf 0. %a(ttt „verschnittenes renutier;

wallach".

Das wort stammt aus dem samojedischen (vgl. Ahlqv. OU. p.

ö; Gombocz, Adal. *<), und die Verschiedenheit in dem vokalismus

geht auf Verschiedenheit in dem samojedischen vokalismus zurück.

Im samoj. lautet das wort nämlich: samoj.Jur. häpta, samoj.O. kopte,

kuopte, kopte usw.

Als die regelmässigen entsprechuugeu des DN. u iu den übri-

gen dialekten köuneu folglich angesehen werden:

Trj. u, », o
?

u.

V. Vj. u, o, o, v.

Ni. itr, u.

Kaz. /»,

O. //, n.

Vgl. auch DN.
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In den Trj. V. Vj. paradigm eu wechseln y ~ ä, v und

o, y ~~ h (siehe unten).

DN. e, *e.

I. 1. Trj. «, V. Vj. ç, Ni. e, Kaz. f O. e.

Z. b. DN. Trj.
c

')/> ^, V. Vj. Ni epa£
c

, Kaz. $iw-i,

O. t%/ „geruch, geschmack".

DN. «er-, Trj. V/r-, V. Vj. mcV-, N. «er-, Kaz. H$r-, O. mc r-

„inaehenÄ
.

DN. $Vr£ „regen", Ni. *e#-, Kaz. O. *e>*- „regnen".

* Kam roêfeJfc, Trj. m)hjJc\ V. Vj. mi^mV, Ni. mcM', Kaz.

m$hk\ O. mcM „warm".

DN. nëm, Trj. (t'/m
c

, V. Vj. tjçm\ Ni. Mcm\ Kaz. \i$ m', O-

«e m „name".

DN. pêtek, Trj p*àh>k\ V. Vj. pëlok% Ni. pëldk\ Kaz. p$hb\

O. ^cfrA; (-x) „hälfte". 1

DN. re/>, Trj. r«j/, Vj. r?V, Ni. rap
1

, Kaz. r$y, O. rc/¥

„steiles ufer".

DN. sës3j Trj. s'/jftx, V Vj. sçtex, Ni. 5ê^, Kaz. rç\ O. sc

5

„tierfalle".

DN. sc w, Trj. *«wi
r

, V. Vj. sç m\ Ni. scmi\ Kaz. s§tn\ 0. scVn

„auge".

DN. lern-, Trj. tfm- (vgl. V. Vj. lern-), Ni. Jcmi-, Kaz. t(m-,

O. /c mi- „streuen".

DN. tèmij, Trj. 4<)p'oti\ V. Vj. {ewdif, Ni. {cjtf^, Kaz. ^j»^
r

,

0. /c&aiy „vorhaus".

Parallelformen mit o im DT. V. Vj. hat DN. (auch DT.) pêhk

usw. „hälfte" ~ hivhohh „hinkend", V. Vj. pjW<ï y<)(- „bersten". —

1 Abi^viht hat pälek (neben pêlak, pëlek), welches gewiss un-

richtig ist. — Buüenz, MUSz. 533, führt ostj.S. pëlek, püek an und

verbindet diese mit -pi in tompina, tompya .auf jener seite". So

wohl pilek als die Zusammenstellung sind unrichtig.
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Einen Wechsel d ~ ç haben wir im V. Vj. noch in verschiedenen for-

men der folgenden, im PN. nicht, belegten, aber gewiss hierher gehö-

rigen Wörter: V. Vj sijyH- ., wegschaben (die unterbaut des leders)",

Vj. sd-fa n^- (v. intr.) id. — V. Vj. [gm- „spritzen (mit wasser)"

V. Vj. ldmiC t!t- (v. intr.) id. — V. Vj. pëJPxfr- „hackeu, haueu

(eis)" ~ V. Vj. pdUVcC yt- (v. intr.) id. Pass in diesen Wörtern

der reduzierte vokal auf der uubetontheit der ersten silbe beruht,

liegt klar zu tage, und der Wechsel ist von dem in den V. Vj pa-

radigmeu zu trennen. — Einen Wechsel e ~ à im DT. weisen

auf: PN. DT. pé(-, Trj. p^-, V. Vj. pçj- „stechen" — DT. pffc-

(pass. konstr.) „einen splitter (z. b. in den finger) bekommen". —
DN. DT. sem usw. „auge" ~~ DT. s<hnça (aber: PN. sèmça,

Trj. s>)m4Jx, V. Vj. sfm(oxj Ni» sem$3, Kaz. s$mA\, ö. semfi)

„blind".

Eine merkwürdige nebenform haben wir in V. o(pi^- „stei-

gen (nebel)", weuu dies mit e$- „sich zeigen" zu verbinden ist.

Könnte man es als aus ursprünglicherem *t)l

.

. . entstanden (und also

als ein Überbleibsel des wechseis e ~ à, siehe unten) ausehen?

Obwohl die entsprechungeu in den östlichen dialekten fehlen,

will ich hier doch folgende lehnwörter anführen:

1) aus dem syrjii ni scheu, in dem originale ein Wied, ö:

Ni. icr(-, Kaz. ifr(-, 0. iert- „im wege stehen" < syrj. Wied.

jört- „eiuschliessen". — Kaz. ifrt.y , 0. ierdaß „kästen" < Weed.

jörtöd, jörtöm ,.abteilung im kornkasten, abgeschauerter räum". 1

— Kaz. Sek putdh „knöehel" < syrj. Wied, àeg, èog id. - Ein

Wied, e: Ni. kènui , Kaz. khqn. 0. Jt<Vü\v(?) 2 „hohlbeil" < syrj.

Wied, keran „beil. falzheil". — Kaz. khr/s „anhöhe" < syrj.

Wied, kerös „berg. an höhe" (vgl. wog.Sz. këriU „anhöbe"). — Ni.

met', Kaz. m?(, 0. met (adv.) „aller" < syrj., vgl. OP. Gen. med,

thed id. - Kr shiik, Kaz. shrk' „wand" < syrj. Wied, serög,

1 Der auslaut dos ostj. wortes ist gewiss nach einheimischen

mustern umgewandelt.

2 Der sprachmeister hatte den gegenständ nie gesehen und be-

trelïs des namens war er auch unsicher.
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Lytkin éerôg (wotj. seräg) „ecke". 1 — DN. Serçm, Koiul. $ërvn

„getreideschwinge" < syrj. Wied, èerdyn id. (Patk.). — Kaz. àç p,

0. *e ß ntasche
u 2 < syrj. Lytkin (fiep, Wichm. éep „tasche, beutel-

chen" (Ahlqv.).

2) ans dem tatarischen: im Originalworte o ~ i ~ ä: Kr.

iêrp$- „zanken, streiten" < tat. Tob. jdtjo^, Kas. jiydS-, Alt. Tel.

jâiieà- „wetteifern, streiten" (Patk., Paas. Türk.ü. 34). — DN.

iesna „manu der älteren Schwester od. der taute" < tat. Tob.

josnä. Kaz. jignä, Dschag. j&znä „mann der älteren Schwester" (Paas.

Türk.O. 35). — Im Originalworte i — ä ~ e: DN. kt'ßan „heuscho-

ber" < tat Tob. usw. kibän, Bar. Korn, käbän, Kirg. kebän „scho-

ber" (C, Paas. Türk.O. 63). - Tat. i ~ e: DN. feßara adv.

„gut" < tat. Tob. cibär „ncKycuo, hhcto, Kaz. Sibär „hübsch, wohl-

gestaltet", Dschag. Öeber „flink, geschickt (v. frauen)" (Gomb. Pötl.

6, Paas. Türk.O. 137). — DN. fcçàk, Paas. cftàlc „kufe" < tat

Tob. Hlak, Kas. êilak „Kajuca", Dschag. èelek „gefäss" (Gomb.

Türk. 160, Paas. Türk.O. 133). — DN. fèçan „zauu" < tat Tob.

eitän, Kas. Htän, Baschk. sitän, öeten „njieTeHb" (Paas. Türk.O.

13s) 3
. — Tat. ä: DN. pvr3 „Waldteufel" < tat. Kas. pärej „böser

geist". *

3) aus dem russischen, von welchen wörteru die folgenden

angeführt werden mögen (in allen russ. originalen steht ein e-laut):

Ni uefsfa, Kaz. 0. it/ftia „meile" < russ. Bepcra id. —
DN. mtrd, Ni. merç, Kaz. mïra „mass" < russ. Mtpa id. (Ahl^v.

OU. 16). — Kond. ûétpcrt, Ni. *cp<er
r

f, Kaz. WhçYÇ „viertel"

< russ. qeTBepTb id.

1 Vgl. Paabonen, FU. 8-laute 169; Patkanov, Szojegy.

2 Ahiajvist's sëp ist nicht richtig.

3 Paasonen hat Patkanov's kedàn „stall" als ein von ftçan ver-

schiedenes wort aufgefasst und für jenes eine andere etyinologie auf-

gestellt als für dieses. Das anlautende k bei Patkanov ist jodoch ge-

wiss ein druekfehler: k statt k\

4 Vgl. Qombocz, Türk. 126, wo mit demselben tatarischen worte

wog. por-nc „hexe" verbunden wird. Dies wog. wort ist jedoch ein-

heimisch.
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2. Trj. V. Vj. Ni. O. = 1; Kaz. e.

Z. b. DN. yes, Trj. "uas, V. Vj. wc\ Ni. O. wc s „ein

fabelhaftes wassertier", Kaz. wc s id. 1

DN. uëçom, Trj. »,tem r

, V. Vj. mc£wi c

, Ni. wë^m ç

, 0. wëfowi

„mark", Kaz. wc.iaw
c

id.

DN. ie/&-, Ni. ietjd-, 0. /ete?- „reifen, fertig werden", Kaz.

id.

DN. men, Trj. m$« c

, V. Vj. mçiï, Ni. ?ncw
f

, 0. -mc // „Schwie-

gertochter", Kaz. me n id. 2

DN. ûëç9tj, Trj. n<)pt}\ V. Vj. w#<??
f

, Ni. ntptf, 0. wcfoç „ge-

hässig", Kaz. ASao^ id.

DN. we>, Trj h<)a-, V. Vj. w>7-, Ni. wc/-, 0. wcV- „schlucken",

Kaz. wc .1- id.

DN. ^cwcw, Trj. ffyr»f, V. Vj. Ni. O. frvaw

„still, ruhig" Kaz. £cwa«
(

id.

Einen Wechsel e ~~ à im DT. haben folgende, hierher zu

zählende Wörter: DN. DT. ue\ Trj. V. Vj. wcY, Ni. ?/cf,

Kaz. Wf, 0. «e* „fünf" ~ DT. w)j»u>t „der fünfte". — DN. DT.

we^-, Trj.
H
w/4't V. Vj. wf7-, Ni. wc£-, Kaz. wej-, 0. wcV- „töten;

fangen" - DT. w^a (v. fr.) id.

In den lehn Wörter n kommt das Kaz. e vor als respon-

dent für:

1) ein syrjänisches e: Kaz. vëêkçf, 0. ne.fkat „gerecht,

wahrhaftig" < syrj. Wied, veékyd „recht, richtig, wahr -
. — Kaz.

ii'Gdr „eine art sumpf" syrj. Wied, jegyr „sumpf, sumpfwald".

— DN (et, (Trj Ni. £c*, Kaz. $ci, 0. tes/at/t „gedörrtes ha-

fermehl, tojiokho'' << syrj. Wied, toé id.

2) einen russischen e-laut: Kam. ijckfu, Kaz. uck&d „eine rolle

zum aufziehen des perevjes" > russ. BtKUia „rolle". — Kaz. iëf
t
êt/k\

O. tc fj» k „kantor, küster" < russ. âlahckt. id. — Ni. pe
%

x'àu/u\

1 Patkakov'b ves\ wie auch Pâpai's via, vos sind unrichtig.

a PÂiwi schreibt mt'n, doch ist das '• unrichtig, wenn es wie ge-

wöhulieh einen reduzierten laut bezeichnet.
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Kaz. pèz'au/% 0. pêfâuai „strick zum bootziehen" < russ. ôeieBa

id. - Vj. fçhW, Ni. rdw\ Kaz. AelgY, 0. klar „arzt" < russ.

vitKapt id. — Ni. teikq, Kaz. Acieç „schaufei" < russ. JieÖKa id.

3) ein samojedisches ea (?): Kaz. pënz'qr, 0. pëiiçar „zau-

bertrommel" < samoj.Jur. peander, peanBer, peanzer „trommel".

Zu bemerken ist, dass der e-laut in den lehnwörtern in der

nachbarschaft eines mouillierte]) lautes steht (der vokal in den

originalsprachen durfte sehr palatal sein), und dass die melirzahl

dieser entlehnungen ganz jungen dntums sind.

3. Trj. = 1; Ni. a, Kaz. <), DT. à, Kond. u.

DN. repuoiß, Trj. rup'- „Uferschwalbe", Ni. rap\ Kaz. r«p\

DT. rlip-y Kond. nipi{öi3 id.

Alle diese ihrer bedeutung nach identischen und auch in laut-

licher hinsieht einander scheinbar nahestehenden wortformen ge-

hören nicht direkt zusammen Ni. Kaz. rnp ist aus dem syrjälli-

selle n entlehnt, syrj. Wied, ryp „Uferschwalbe"; Kond. rup- da-

gegen ist eine kontaminationsforin von *rep und *W>fc- (vgl. Ts. rok-

uö{3 „Uferschwalbe"), vou welchen rtik- aus dem wogulischen stammt

(wog. Ahlqv. reuk, rëkua, reakua „steiles ufer").

4. Trj. = 1; Ni. î, Kaz. '/.

DN. ièaan, Trj. <<U f (aber: Likr. #K*Y) „Schilfmatte", Ni.

iikàn\ Kaz. 0gç\i id. »

Das wort ist tatarischen Ursprungs, tat. Kas. jikän „binse",

Alt. jeken „matte", Dschag. jägän, jäkän „art binsen, die zur her-

stellung von matten gebraucht werden; die aus diesen binsen herge-

stellten matten" (Gomb., Paas. Türk.O. 33). In das Kaz. ist das

wort gewiss über das wogulische gekommen, wog. Münk. (Ethn.

IV. p. 298) jakän, in das Ni. aus irgendeinem südlichen dialekt des

ostjakischen (vgl. z. b. Sogom (eJciin mit kurzem ë).

1 Caktrés's S. joki kaum richtig; Patkanov's jogan ein Schreib-

fehler?

Digitized by Google



— 160 —

II. 1. Trj. <ï <+ tt
x, V. Vj. t, Ni. e, Kaz. e, O. e.

DN. mctik, Trj wk/^W, Vj. mffT (vgl. V. Vj. mfi}k^i,i

„schlänge"), Ni. merfk\ Kaz. itntfk', O. mëtfk „waldgeist".

DN. petjk, Trj. p'tfjtflfc
1

, V. Vj. ptfyff, Ni. pcjk\ Kaz. j^yff,

O. jw?Y* ,,zahn
u

.

DN. seyk-, Trj. S'/>?S (V. Vj. so^-), Ni. sc^-, Kjiz. s^Y-, O.

«?Y - „schlagen".

DN. tAetiGdt-, Trj. V. Vj. Uvn^h Ni - i^itoj-, Kaz.

sçrjejA-, O. setjgol- „mannbar, gross werden, grösser wachsen". 1

In einem worte ist im DT. ein Wechsel e à anzutreffen:

DN. (auch DT.) setjk- usw. ~ DT sùyeîp „knüttel" (aber DN.

sctjccp, Ni. seijkcp\ Kaz. scqaçp*, O. scqgefl), DT. sùyaonl- (v. in tr.)

„schlagen".

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1 ; O. o.

DN. {ëtf, Trj. i/!tnot\ V. Vj. /fotf, Ni. iëpf, Kaz.

„Spindel", O. ioTjJt id.

DN. »e^fc, Trj. t'<fZtfk', V. Vj. itjtffc, Ni. /<Y&', Kaz.

„eis", O. i«Y£ id.

DN. te><?>", Trj. H'^k^f, V. /fffor', Vj. ijfytor', Ni. ^foi-,

Kaz. AtijGir' „maus", O. [oijgor id.

* Kr. tëkdn- (selten), Trj. V. Vj. 09^, Ni.

Kaz. tçG?ç- »voll werden", O. id.

Das erste von diesen Wörtern, DN. iërjd( usw., weist im DT.

einen Wechsel von c ~ </ auf: DT. ic^f „spindel" ~ DT. iftißtiux

„stiel der spindel". Auch im Vj. haben wir einen reduzierten vokal

in der form htfaniux „stiel der spindel", wo das d durch die un-

betontheit der ersten silbe hervorgerufen ist.

1 Anderson, Wandl. 101, verbindet dieses wort mit ostj.I tax

„sehr", ostj.N. àaka ,,sehr", àe-qk „gross, schwer', syk „dick, dicht,

häufig"; Budf.nz, MUSz. 830 (vgl. auch 888), mit serjk. Diese Verbin-

dungen sind nicht richtig.

Digitized by Google



- un -

3. Trj. V. Vj. Kaz. = 1 ; 0. e.

*Kond. feu, Trj. Vj. Vj. 1'$%, PKaz. „schwager",

0. le 'gui id.

Es ist unsicher, ob die Kaz. 0. Wertformen trotz ihrer Identi-

tät in der bedeutung mit den übrigen zusammenzustellen sind (be-

achte den konsonantismus; ein interdialektischer Wechsel f, 4 usw.

~~ a, l ist ungewöhnlich). Hinsichtlich ihres vokalisnuis köunten

sie zusammenfallen; das abweichende 0. e ist gewiss durch den ein-

fluss der schlusssilbe entstanden.

4. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 1; Kaz. e.

Z. b. DN. ëu3, Trj. V/^f, V. Vj. Ni. èua, 0. èu? „mäd-

chen, tochter", Kaz. èu\ id.

DN. (eu, Trj. iqux, V. Vj. Ni. ieu* „barsch", Kaz. ietf id.

DN. ieurs, Likr. iquytdx, V. Vj. 0. ièud?

„wolf*, Kaz. *ëjpr< id.

DN. key, Trj. *%r V. Vj. Vç%, Ni. fc^
c

, O. heu „stein«, Kaz.

fc^ id.

DN. mêyd\, Trj. mjg,**, V. Vj. mfrtf, Ni. m^c

, 0. nvëudl

„brüst", Kaz. mëuBA id.

DN. pèydt-, Trj. p'qu^-, V. Vj. Ni. pê^-, 0. pëudl-

„schwimmen; baden", Kaz. pëuaA- id.

DN. seu, Trj. sàuv V. Vj. s^x, Ni. seu% O. seu „haarflechteM
,

Kaz. seu* id.

DN. sëu&mss, Trj squydtrfsa, Ni. sëudrrfss, O. sëudftst »vacci-

nium myrtillus", Kaz. së^m's? (sêudpsï) id.

DN. sè(/^r-, Trj. squydr-, Ni. sê^r-, 0. 5ë^r- „hauen", Kaz.

sëuar- id.

DN. sëuas, Trj. V. Vj. spyas, Ni. sê^s, 0. j?ê(«as „hiu-

tersteveu", Kaz. sê^as id.

DN. teuçvm, Trj. fqu^»m\ V. Vj. t
fhtdm\ tevt9m\ 0-

c/^w „laus", Kaz. (eupm id.

H
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*Kond. tey (folkl.) „diener", Trj. V. Vj tfx „bube (im

kartenspiel)", Ni. (e%*
f

0. ley „diener; bnbe", Kaz. Aevf „diener;

bube".

Einen Wechsel e ~~ à im DT. weisen auf: DT. pëyd(- „ba-

den" — DT. p'fY9!%<?t „badestube" ; DT. sëqoms3 (Ts sfydtns3)

„vaccinium myrtillus« ~ DT. nom. pl. (?) stysmsît. — Dem DN.

ieçr3 usw. „wolf" entspricht im DT. i>/yrj, und von DN. sëtpr- usw.

„hauen" hat Patkanov noch die form savérmem (v. mom.) id.

III. 1. Trj. o, V. Vj. & Ni. e, Kaz. ^ 0. e.

DN. Trj. Jtfjfo*, V. Vj. *^r?f, Ni. *êp<f , Kaz. fcf*«M

„das feil von den pfoten der pelztiere".

2. Mj. Kaz. = 1 ; 0. o.

DN. Tcên3, Mj. £'0$% Ni- K*z - *fY «leicht", 0. fco> id.

3. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 1 ; Kaz. e.

DN. keiP$3, Trj. VÜfrx, V. Vj. V$
t
tpX, 0. Jcèzî „messer", Kaz.

fcèiï id.

DN. këi, Trj. fc
co^ V. Vj. Jb^Ti N >- 0. -#e7 „wort, nach-

richt", Kaz. fe'a id.

4. Trj. V. Vj. Ni. = 1 ; Kaz. e, 0. o.

DN. kèrg-, Trj. fc^y-, V. Vj. k
r

$raX -, Ni. *mf „fallen, ab-

fallen", Kaz. kèrï-, 0. Wri- id. - Ts. fcïr* id.

5. Trj. V. Vj. = 1.

DN. ke
%

t, Trj. Jfc^, V. Vj. Jfc^T „hand".

DN. Trj. Vï>hx, V. Vj. fcVto „pelz aus reuntierfell"
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Das erste von diesen Wörtern wird in den nördlichen dialekten

nicht gebraucht, jedoch haben wir dort die Wörter Ni. kà(Làm\

Kaz. kqtiqm* (auch: kç(Aqm') „die vordere tatze des bären" und

Ni. katit, Kaz. kàfoA = Trj. k'nfçj „die vordere tatze des bäreu"

(folkl.). welche gewiss als parallelformeu zu ket usw. zu betrachten

siud (wenn sie nicht zum teil lehngut sind, vgl. wog.Sz. kätlap „bä-

rentatze", kätlä, kail „händchen"). Eine sichere parallelform dessel-

ben Wortes ist Kond. (folkl.) kitrfin (dual.) „die vorderen tatzen des

bären", wie auch DT. ka\ in der Verbindung ka{pd\ „die flache hand".

Hier will ich noch folgende Wörter anführen, welche sich nur

in den östlichen dialekten finden:

Trj. Vothdlijf, V. Vj. Vçmdliji' „wasserperle".

Trj. Votyy-, Vj. k'jnax- „brummen (bär)".

Trj. Vorkamt- (v. mom.) „umdrehen", V. Vj. WyrdV „rund",

Vyra%- „sich drehen", k frk
r

9m(- (v. mom.) „umdrehen". — Mit die-

sem vgl. jedoch DN. kärai- usw. oben p. 3.

6. Trj. 6 (+ ^2). V. Vj. y, Ni. e, Kaz. e
f
0. e.

DN. uéx* Trj. Vgx, V. Vj. qfx, Ni. ycg (.selten), Kaz. uetf,

0. ijei „kraft, stärke".

Nach den gewöhnlichen Verhältnissen erwartete man hier im

Trj. ein *"Mayz ;
gewiss haben die benachbarten laute die labialisierung

des vokals hervorgerufen.

IV. Trj. e (~ *), V. Vj. i, Ni. e, Kaz. §, O. i (~~ e).

DN. ney, Trj. nç\ V. Vj. ni, Ni. ne, Kaz. ne\ O. 919 „weib".

— In Zusammensetzungen haben wir: Trj. nitj- „das Weibchen", 0.

neroni „mensch". Merkwürdigerweise schreibt Fischer nän „uxor"

(vgl. Hunf. É. Osztj. ny. Sz. p. 223: Klapeoth nänx). — Vgl. unten.

Trj. tiç ist unklar. Möglicherweise ist das auslautende ç

(welches sich auch im Mj. findet) im absoluten auslaut aus einem

früheren *i entstanden, denn auch hier hätte man eine form mit *i er-

wartet (vgl. z. b. Likr. nî). 0. n$i\- hat seine von fiirj abweichende
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lautgestalt gewiss durch einwirkung des letzten teils der Zusammen-

setzung erhalten.

V. 1. Trj. i, V. Vj. *, Ni. e, Kaz. f, O. e.

*Ts. rttfti „immer", Trj. V. Vj. uîtf .auf immer".

DN. iëBQs, Trj. #X V. i%wds, Vj. Iuw „bratspiess", Ni.

ièpdspUÇ, Kaz. feBJsptiA „am spiess gebratener fisch".

DN. <ëm«rç «heilig«, Trj. »im«?? (j>
f

«>*4 „tudesacker«) V. Vj.

jwwf Wçlw „sonntag, feiertag"), Ni. (èmaf, Kaz. ftmpf, 0. t'èma?

«heilig".

DN. iëmd$-, Trj. (iwm-, V. {Imal-, Vj. ï?n^-, Ni. iêina^-, Kaz.

0. iêmdl- „die ostj. anstandsregeln beobachten*.

DN. fcër^-, Trj. k'irarfd-, V. Vj. Vtr^xt*-, Ni. £ri?£-, Kaz

r^-, 0. idra/- „zurückkehren".

DN. ncV-, Trj. wiY-, V. Vj. nîr-, Ni. n<?r-, Kaz. ^Y-, 0- we r-

„reiben".

*Kr. sëydt „lange und schmale bucht eines sees", Trj. sFaf,

V. Vj. sirf „kurzer bach zwischen zwei seen".

DN. ^«aw, Trj. ßftpW» V. Vj. t&piïtf, Ni. Sèpàtf, Kaz.

B$ y>\ O. sèfed'ç „Zauberei".

DN. (ffa-, Trj. V. £f#-, Vj. f#-, Ni. 0. le Ii- „la-

den, beladen".

Eins von dieseu Wörtern DN. ner- usw. hat parallelformen

mit à; siehe oben p. 3—4. Ausserdem haben wir eine form mit a

im DT. von folgenden beispielen : Ts. w\{>2a „immer" ~ DT. uajia

(adv.) „aller". — DN. (èmdtj „heilig" ~ DT. $m- iu {umBdSdtj

„heilig" (= DN. {emedsd^ Kaz. {{nurj p<)zfrf). — DN. \è%9- „la-

den, beladen" ~ DT. f$#a- id.

In den lehuwörtern entspricht DN. e, Trj. i usw.

1) einem syrjänischen e: DN. nèiiak, Trj. yüpW, V. Vj.

nipiVsfy, Ni. nèpçV, Kaz. 0. tjèbek „papier" < syrj. Wied.

nebögid. (C). — DN. perna
,
Trj. j/iY«?\ Vj. pirtja, Xi. pernà, Kaz.
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Pf%rP9t 0. përçtf „kreuz" < syrj. Wied, perna id. (C). — UN.

fërmâ
%

t, Trj. sîpnçt, Ni. fermàf, Kaz. êçrmçf „zäum" < syrj.

Wichm. termed, éermçd, êerrne-t id. (C.). 1 — Aus dem syrjänischen

stammt wohl auch das wort Trj. p'f^à
%

f f
Ni. perkàf, K&z. pfrkç f,

O. përgat „runder schleifsteiu", obwohl ich das geuaue original

nicht angeben kann. 3

2) einem tatarischen & ~ e ~ i 3
: Fil. iëtkan, Kond. \it-

Jcän „segel" < tat. Tob. jilgän, fcibiuraT,, tJiram,, Dschag. jälkän

(Paas. Türk.O. 3S). — DN. kern, Trj. Vfm* (~ Fem-), Ni. Tcem\

Kaz. kçnï, O. Ice m „ein gewisses mass, so viel wie (— finn.

verta) 4 < tat. Alt. usw. kam, Osm. kern (Patk., Paas. Türk.O.

65). — DN. senä
x

k, Vj. srincik' „heugabel" < tat. Tob. canak, si-

näk, Kas. sänäk id. (Patk., Paas. Türk.O. 103).

3) einem russischen unbetonten o: DN. kèrcCp „fahrzeug",

Trj. Vïrip% V. Vj. Vlrfw* „boot" < russ. KopaÔJb „schiff". 5 - Im

DT. lautet das wort kàrëp.

2. Trj. V. Vj. Ni. 0. = 1; Kaz. e.

DN. uèD'dtj, Trj.
u
tßf9tj% V. Vj. Uitstf, Ni. ißzdp\ 0. udfrij

„hübsch, schön", Kaz. vtitf id.

1 Vgl. Paasonen, FU. a-laute 156. — Die Trj. form ist gewiss

durch eine art metathese entstanden. Ahlqvist's sermat ist nicht

richtig.

2 Dr. Wichmann hat mich auf syrj. Wied, bergats „drehung,

kreisel, kleine Windmühle - aufmerksam gemacht; doch macht der aus-

laut eine direkte Verbindung der angeführten ostj. Wörter mit dem syrj.

etwas zweifelhaft. — Der auslaut der Trj. form ist eine volksetymo-

logische bildung, in anlehnung an fia f „haus" entstanden.

3 Über das südostjakische e als entsprechung eines tat. â ^ e

~ i siehe Paasonen, Türk.O. p. 91.

* Ahlqvist hat kern, kam. Eine form mit a habe ich nicht ge-

hört, dieselbe ist sicher nicht richtig.

5 Das Verhältnis von kcrap zu dem russ. worte ist jedoch etwas

unklar. — Donner, Wb. 144, hält dieses wort für ein finn.-ugrisches

(= finn. karvas, lapp. garbes usw.).
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DN. iêjtelc, Trj.
f#wfc\ V. Vj. iffix, Ni. *«ia*

f

, O. (ein

liebkosungswort = „lieb"), Kaz. \ë&d)£ id.

*Kond. *Vs-, Trj. $tV, V. it's-, Vj. iV „weinen". Kaz. ies

(folk).) „geweintes klagelied". 1

DN. sëydr, Trj. $ïydf, Ni. sêtpf „eiserne kette", Kaz. se^rï,

seyrdtf (folkl.) id. 2

In den lehnwörtern

1) aus dem syrjänischen: Ts. kel$3
f

Trj. VtFsi, Ni. keVfo

„barbe", Kaz. kéÇ&\, ke\{Sï id. < syrj. Wied, kertsi „rotfeder,

rotauge, plötze" (vgl. Ahlqv., Patk. 3
). — DN. teSßn, Trj. 41V

f
f

$Y, V. Vj. Jityïy, Ni. O. Iestät} „Wetzstein", Kaz. jéê-

fcV id. < syrj. Wied, letétan „schleifholz für sensen" (vgl. Patk.).

— DN. feV^S Trj. 4lfff9-, Ni. (ëz^ O. lèjiït- „ordnen, in Ord-

nung bringen, verbessern", Kaz. Aëz'd{- id. < syrj. Wichm. Uked-

„bereiteu, einrichten" (hier wäre das syrj. e vor eiuein mouill. kon-

sonanten durch Kaz. e ersetzt wordeu). * — Im DT. lautet das wort

für „wetzsteiu" tfj$â
%

n, und Patkanov führt von te
s

$a- „ordnen"

eine form taàiom aus dem Demj. an.

2) aus dem russischen: DN. pèt
ttâ{ài$a- „siegeln, versiegeln",

Trj. pVff (V. Vj. aber pdtcts) „petschaft, Siegel", Ni. pèz'àfa- „sie-

geln, versiegeln", O.pèjat „petschaft. siegel", Kaz. pèz'ç'f id. < russ.

neian» id. In diesem worte ist das Kaz. e gewiss durch den nach-

folgenden konsonanten bedingt.

1 Patkanov hat jes ,daa weinen, klagelied".

2 Ein hiervon verschiedenes wort ist Castrkn's söget, Papai's

sèghel .kette".

3 Patkanov vergleicht dieses wort auch mit tat. kelfcek ,name

eines fisches" (nach Radlopf, tat. Tob. kälöäk „qexojia (ein fisch)«).

4 Vgl. Anderson, Wandl. 70. Patkanov führt ein syrj. teta- „zu-

sammenlegen" an. — Die ostj. Wörter und das syrj. sind mit einander

zu verbinden, ob aber das syrj. wort als original angesehen werden

muss, ist unsicher (beachte da« Trj. inlautende O. In den südlichen

dialekten ist die heutige form lehngut.
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3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1 ; 0. i.

* Kond. kent$, Trj. t'iVft V. Vj. Ni. M, Kaz.

„strumpf; eine art schuh aus remitierten", 0. kis id.

* Kond. petyài, Mj. pC'éyî, V. Vj.^/ç»*, Ni.j)^«, Kaz. j?£\tya*

„mücke", O. jw^a id. 1

DN. pëhtf-, pèle (ta-, Trj. p'Udtfd- V. Vj. pltexfa't Kaz.

,tauschen", O #t|a/- id.

DN. fè-, Trj. V. Vj. î>, Ni. te-, Kaz „essen", O.

!t- id.

DN. ^a, Trj. V. ^,?x, Si- Kaz. „hungrig;

ohne speise", O. [iïji id.

Das DT. hat pu fe -s- (ueben pèhttd-, pàhttd-) „tauschen" und

t<tça (neben \è- „essen") „hungrig", welche gewiss auf eine form mit

älterem *â in der ersten silbe zurückgehen. Die reduzierung des

vokals beruht gewiss darauf, dass die zweite silbe (später) den akzent

erhalten hat.

Die Wörter DN. pëtetÇ- usw. „tauschen" und (è- usw. „essen"

haben noch parallelformen mit à, ä, und in dem letztgenannten

worte wechselt im Kaz. f mit e (siehe oben p. 4 und gleich unten).

Hier könueu wir noch einreihen: Trj. rfrfî, Ni. (erfs, Kaz.

A$r(l „bekannt, offenbar, deutlich", 0. lirtfmt- „bekaunt, offenbar,

deutlich werden", obwohl dieses wort in den sudlichen dialekten

nicht vorkommt.
w

4. Trj. V. Vj. Ni. = 1; Kaz. e, O. 9 .

DN. pet, V. Vj. ptX Ni. pej „scheukel", Kaz. pe\4, 0. pij id. !

DN. sent, Trj. sîn't, V. Vj. «W, Ni. ^ tf<w'V) „bast", Kaz.

*e% 0. < *t) id.

DN. sgy<?f ,
Trj. %f-, V. Vj. styf-, Ni. #è^t<- „kreisen (vogel

im Aug); brausen (wind)", Kaz. sèy\-, O. s»«- «*«#-) id.

1 Ahlqvibt's pälliä, pelyi^a „mücke" sind gewiss nicht richtig

aufgezeichnet.
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Ich füge noch hiuzu: Trj. tiytffds, V. iywds „speise", Kaz.

Aeyi&s, 0. liyßss id. (siehe gleich oben und p. 4).

Im DT. haben wir snyè's- (neben sëyBi-) „schweben, schwe-

bend fliegen; wirbeln (schnee)", (fyBds (neben \è- „essen") „lock-

speise". — Das à ist hier gewiss wie gleich oben in $ça zu er-

klären".

5. Trj. V. Vj. = 1; Ni. I Kaz. j, 0. ».

DN. rem<sd{- „dämmern, dämmerig werden", Trj. rirff, V.

Vj. mmk\ Ni. rïmax, Kaz. rlmà%, 0. rvmâ% „dämmerung, dunkel".

— DT. ramoaf- „dämmern", Kam. rfm^j „dämmerung". 1

Der Wechsel DN. e ~ Ni. X, Kaz. | scheint auf eine hinter-

vokalische urform hinzudeuten. Worauf die palatal itat des vokals in

den östlichen dialekten beruht, ist unklar; der Wechsel zwischen dem

hinteren und vorderen vokal kann wohl nicht auf regelmässige ur-

ostjakisclie Verhältnisse zurückzuführen sein (zu beachten ist auch

die Verschiedenheit iu der gestalt der Trj. V. Vj. formen). — Das

Kam. r[m%3 ist wohl lehugut aus den nördlichen dialekten (oder

aus dem wogulischen P, das wort da uicht belegt); 0. rmnè% hat

sein v gewiss durch äussere einflüsse erhalten (vgl. 0. fr?// „uebel").

6. Trj. Ni. = 1; Kaz. e, 0. g.

DN. Uj*à\ Trj. k\m\ Ni Ufr „auf, für, zu (eine, resp.

einer zeit)", Kaz. kèft, 0. igW, Hzi id. — Im DT. lautet dasselbe

wort 1cdfi$à\ welche form aus unbetonter Stellung verallgemeinert

worden ist.

1 Ahlqvist hat ryngym „nebel; dunkel, dämmerung", welches

ich nie gehört habe. Das wort stammt gewiss aus dem wörterbuche

Volouodhkij's, wo es jedoch rynym heisst (vgl. die Schreibweise Hun-

palvy'8 ryngym, rynkym und Budknz', MUSz. 694, ryn.ym, rynkym).

— Zu remwl- vgl. MunkAcsi, AKE. 312.
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7. Trj. = 1
;

Vj. », Ni. a, Kaz |, 0. ».

DX. *e rro^, Trj. tffrp'itf „ziegel", Vj. Jbrp*7, Xi. fc?rww&

Kaz. format, 0. fcifW id-

Gombocz, Türk. 74, führt das ostj. (und das entsprechende

wogulische) wort im Zusammenhang mit einem tatarischen worte,

tat Kas. kirpiÔ, kirbeö „ziegel, backsteiu" an, Ahlqvist dagegen

und Paasonen, Türk.O. p. 96, leiten es vom russischen KHp-

nHTL ab 1
. — Es ist auch einleuchtend, dass die Trj. Vj. (0.) for-

men aus dem russischen stammen, kaum jedoch kann das russ.

KBpnuTb das original der übrigen formen sein (beachte den vokal

der ersten silbe wie auch den konsonantisraus *). Die von Gom-

bocz angezogeneu tatarischen Wörter stammen aus dem russischen

und können hier nicht in frage kommen. Wahrscheinlich haben wir

es hier mit einer durch kontamination des russ. Wortes mit irgendei-

nem anderen entstandenen bildung zu tun, obwohl es mir nicht mög-

lich ist das „andere" original anzugeben. Die 0. form kifpi? ist

sicher durch eiufluss einheimischer Wörter umgestaltet worden (r
f

< *ft und -p?$ ist gewiss nichts anders als das in unbetonte Stel-

lung geratene pv$ „kot" 3
).

VI. Trj. 9, Vj. 9, Kaz. f.

*Kond. flëmdf „spitzig; subst. spitzzulaufender zapfen aus tim-

nenholz oder knochen zum spleissen der nesselrinde" *, Trj. forints,

Vj. fomatÇ (subst), Kaz. nçrnzf Aymäi „spitzig".

1 Vgl. auch Ahlqvist, OU. p. 17. — Ahlqvist schreibt das oetj.

wort kirpis, Paasonbn Kond. kèrmlfe.

2 Auch im wogulischen haben wir formen mit inlautendem -rp-

und -rm-: wog. Ahlqv. kirpis, kfirmes.
3 Wie bekannt verfertigen die ostjaken die wände ihres feuerher-

des aus lehm mit gras vermischt, und dieser umstand hat wohl den

obdorskischen ostjaken anlass gegeben den auslaut von kir'jw mit

pn$ in Verbindung zu setzen, obwohl sie das bezeichnete material nie

mit dem namen für ziegel benennen.
4 Siehe Sirblius, Die handarbeiten d. ostjaken und wogulen, p. 22, 23.
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Gewiss sind die Kond. Kaz. formen in ihrer gegenwärtigen ge-

stalt von deu übrigen zu trennen. Es findet sich nämlich in den

westlichen dialekten eine bezeichnung für „Spitzmaus", DN. fämaf,

Kaz. nçm?s (siehe p. 171), welche gewiss volksetymologisch dem ur-

8pr. *namdt$ im Kond. Kaz. ein auderes aussehen gegeben hat.

VII. Trj. V. Vj. p, Ni. e, Kaz. O. e.

DN. ue V ,
Trj. W, V. Vj. ,ÂQ\\ Ni. Kaz. WY, 0. ^>

„Schwiegersohn".

Nach dem Zeugnis der verwandten sprachen 1 hat dieses wort

ursprünglich einen palatalen vokal gehabt, und einen solchen muss

mau auch im ostjakischen für ursprünglich halten. Ein *q kann

in diesem worte in den östlichen dialekten nicht ursprünglich vor-

gekommen sein, denn danu hätte man im Trj. jetzt eine form *uqz£

zu erwarteu. Und der dein Trj. nahestehende Mj. dialekt bietet

noch heute einen mittleren vokal dar: uötf, welche form den pala-

talen Ursprung des Wortes auch in den östlichen dialekten zu bestä-

tigen scheint. Die hauptursache der depalatalisierung muss wohl

in dem einflusse des nachfolgenden, ursprünglich mediopalatalen *y

gesucht werden.

VIII. Trj. $.

DN. $ep „scheune zum dörren der fische", Kond. tép „auf

pfählen stehendes gesteil von Stangen für heu", Trj. 4jV »scheune

zum dörren der tische".

Das palatale DN. e ist hier gewiss später aus einem hinteren

vokal entstanden (vgl. sub DN. e nach ^).

1 Vgl. z. b. Büdenz, MUSz. 627.
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IX. V. o, Ni. e, Kaz. f, O. e.

DN. nemd$(e
y

ijQar, V. Anmâs-ffîqÇW, Ni. ri£ma& Kaz. rffm?s-

A(ijG?r\ O. ff'ëmdl „Spitzmaus".

Es scheint mir sicher zu sein, dass V. tivmês mit dein worte

nvmàs „biegsam" identisch ist, und dass es folglich, der Überein-

stimmung iu der bedeutung und form ungeachtet, nichts mit den

übrigen hier angeführten wortformen gemein hat. Die formen der

nördlichen dialekte sind auch hinsichtlich des konsonantismus spä-

teren Veränderungen unterlegen gewesen.

X. Ni. e, Kaz. O. v.

* Kr. t$e
x

p-, Ni. £ep-, Kaz. $$p-, 0. svß- .saugen".

O. v ist unklar. Vielleicht bat man sich die Verschiedenheit

durch äussere einwirkung (durch koutamination zweier Wörter P) zu

erklären. 1

XI. Ni. e, Kaz. \, 0. ?.

DN. $ém$à
s

r, Ni. jemz'àfj Kaz. êïmzçf, 0. &m$à\ „mer-

gus (russ. J^TOKl)".

Im DN. ist das wort lehngut, ob aber aus dem wogulischen

oder aus einer nordostjakischen (Ni.) form, kann ich nicht sagen,

solange man aus dem wogulischen nur das von Ahlqvist ange-

führte (kaum richtig aufgezeichnete) simsaf kennt. Wie das Ni c

gegenüber einem Kaz. ï, O. a « H nach f) zu erklären ist, kann

ich nicht bestimmen. (Kaz. 0. ? < wog.)

1 Könnte man einen einfluss seitens 0. suit, welches u. a. , brüst-

warzeu
bedeutet, annehmen (vgl. wog. Ahlqv. sakua, éakv, säku, aäukn

„zitze, brustwarze" ~ éâûkûâm, éakuam .saugen")?
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XH. Ni. e, Kaz. I

DN. le i}G3, Ni. leqte, Kaz. ÇijGï (liebkosungswort) „lieb;

arm". 1

Auch hier ist das Verhältnis der Kaz. form zu den anderen

uuklar. Analogische neubildungP

XIII. Ni. ï, Kaz. ï, O. i.

DN. kêrap, Ni. khap\ Kaz. kïr?p% O. hifaß „schorf, kratze".

Vielleicht ist die DN. form in anlehnuug an irgendein anderes

wort (an eine nebenform von faiV? siehe oben p. 1) entstanden (vgl.

jedoch wog. Ahlqv. kerep, kêrp „schale (der nusse, eier)").

XIV. <} in irgendeinem der südl. dialekte.

DN. kèprtCn, Kol. knpr£n „matratze".

DN. kerstfn, DT. Ts. hjrsä'n „trog". (C. korsan id. Schreib-

fehler?).

DN. pèça, Kond. patä „offen". — Patk. pata „in zwei

(hälften)".

Von diesen Wörtern sind die zwei ersten sichere lehnwörter

aus dem tatarischen: kepran < tat. Tob. Radl. kibirän, Kaz. kib-

rän „der kissenüberzug"; — kersan <i tat. Bar. Kas. kirsän

„molde, trog", Dschag. kersen „eine grosse holzschüssel, geschirr"

(Paas. Türk.O. Gtf). Vielleicht ist auch das dritte wort nicht ein-

heimisch. — Die Wörter tatarischen Ursprungs gehen wahrscheinlich

auf verschiedene formen der tatarischen originale zurück (beachte

den tat. Wechsel ä ~ e ^ i), und der Vokalwechsel beruht wohl

hierauf (vgl. jedoch den Wechsel a ~ u sub DN. a).

1 Ahlqvist schreibt ev-leijgi „kleines mädchen, Stieftochter,

pox-la-q, pox-le-n. „Stiefsohn" und scheint folglich lerup und le-q für

identisch zu halten. Dies ist jedoch unrichtig; ein affix lerçgi giebt es

nicht.
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XV. DN. o.

DN. sûtermd-, DT. soïcMrmd- „schlagen".

Ohne zweifel hat die DN. form ihr e der ersten silbe im an-

8chluss an DN. sêy&r- „hauen" erhalten.

XVI. Hier führe ich ein wort an, in welchem V. VK. e ~
Ni. i, Kaz. |, O. a zu stehen scheint:

* V. VK. utf „tante; tochter des älteren bruders*, P Ni. ni(

„kind des neffen oder der nichte", Kaz. çj.f „jüngere tante (mütter-

licherseits)", 0. t}ài (= Ni.).

V. VK. «ff, welches in den umgebenden dialekteu nicht vor-

kommt, ist kaum einheimisch. Im samojedischen giebt es nämlich ein

wort, welches das original des ostj. Wortes sein könnte, samoj.O. ne,

nie „tochter" (vgl. samoj.-Jur. nena, niena Jüngere Schwester",

nenn, niena .tochter"). Die Zusammengehörigkeit der nördlichen

formen mit denjenigen des V. VK. ist gewiss nur indirekt: jene stam-

men wohl aus derselben quelle.

XVII. NL e, Kaz. §, 0. ».

*Ni. e(p9tj% Kaz. fdprft O. vlbdtj „hübsch", Kaz. ^#>< „das

äussere, das aussehen (e. menschen)", 0. v&ß „gesicht".

Gewiss ist dieses vokalVerhältnis so zu erklären, dass die Ni.

Kaz. formen in anlehnung an Ni. et, Kaz. $a „die haut des men-

schen" ihren e-laut erhalten haben. O. yldß (und seine urspr. ent-

sprechungen im Ni. Kaz.) scheint mit Mj. o'Jzp* in o'Jjp oZyti nge_

sicht" identisch zu sein.

XVIII. Ni. f
~ Kaz. ft

Ni. uhdV, Kaz. „niere", Ahlqv. verek „uiere", vnrek

„kreuz (körperteil)".
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Obwohl dieses wort nur im Ni. Kaz. anzutreffen ist, habe ich

es wegen des Kaz! $ hierher eingestellt. — Der Vokalwechsel beruht

gewiss darauf, dass das wort aus verschiedenen quellen als lehngut

ins ostj. eingewandert ist. Kaz. u$r$k
y stammt aus dein syrj ani-

se hen, syrj. Wied, vörk „niere"; Ni. itlrdV dagegen hat sein

nächstes original wahrscheinlich im wogulischen, vgl. wog. Ahlqv.

vurex-pä-qk-püm „achillea millefolium".

Die gewöhnlichen entsprechungeu des DN. e sind also:

DT. Kond. e, a.

Trj. <}, a (+ yv It/), o, t.

V. Vj. ?, «, i.

Ni. e.

Kaz. f, e.

O. e, i, o.

In den parai lei form en findet sich der Wechsel DT. e ~ «

(vgl. auch in einem worte Kond. e — i und die formen Ni. kafu, Kaz.

h)(AA neben DN. Jce( usw.).

In den paradigmen der Trj. V. Vj. wechseln: Trj. a ~ 9,

O ~ d, V. Vj. Ç ~- 9, Q ~~ 9.

DN. e nach x-
1

I. Trj. /, V. Vj. /, Ni. I Kaz. J, O. f.

Z. b. DN. Xß Trj £7>, V. Vj. £7n- „graben". — Castr,

xainem, ldnem, PAp. kün- id.

1 Hier muss bemerkt werden, dass in den aufgezählten fallen

nach x der vokal etwas diphthongiert ausgesprochen wird: der ein-

gang des vokala ist mehr guttural als der auagang. Hier habe ich den

vokal als einfach bezeichnet z. b. statt pen. Die bezeichnungs

Digitized by Google



— 175 —

DN. tfnt, Trj. ¥f9% V. Vj. Ni. $&T, Kas. £tyT
„korb aus birkeurinde". — Castk, xaint, Patk. xaint, xänt, PAp.

künt id.

DN. |«» „böser geist", Trj. V. Vj. £Yri<, fjV»*,
„krankheit, épidémie", Ni. çhYtàmps, Kaz. ^.K«

fj^m*ï „finster, dun-

kel (vom walde)". Kaz. p>h{e$ „des teufeis gesicht" (fluchwort).

— Patk. xein, xeina ..böser geist", Ahlqv. xyn „seuche, pest".

Vgl. oben p. 90.

* Kr. pdtyëpdl „die stelle hinter dem ohr", vgl. Trj. k'ip'è^

V. Vj. ßiwdf „abschuss des flussufers", Ni. xlP?C »sandfeld unter-

halb des hohen flussufers", Kaz. pBdV (? vgl. pBglftf „hügelig

(weg)").

DN. Zer3 ,
Trj. #f*?f V. Vj. #rfy Ni. #r5 , Kaz. j/r«, 0. ßr

„sack". — Patk. xer, xera, xér, xêra, PAp. körex, kürax id.

Patk. xea-trot (n. pr.), Trj. V. Vj. „asche", Kaz.

%tf „sand", rftjßf „asche", O. „sand", tftyp „asche".

DT. Trj. £7#-, Ni. jtf-, Kaz. „brennen (nessel)".

DN. i^em, Trj. Çitfçnï, V. Vj. nflffro', Ni. xl$em\ Kaz.

pïç m* „schiminel".

DN. jeY, Trj. £
f

jY-, V. Vj. £
c

jV-, Ni Kaz. #4- „zurück

-

bleiben, übrig bleiben". Castb. xaid-, Patk. xeid-, xaidf-, PAp.

küÖvel id.

DN. „schiminel" entspricht im DT. fâpéçm.

Parallelformen haben vou diesen Wörtern folgende:

a) mit Trj. à: DN jen- usw. „graben" ~ Trj. tfanld-.

b) mit Trj. â, Kaz. 5: DN. %ef- usw. „zurückbleiben" ~ Trj.

päföy-, Kaz. x^/ï- (v - dim ), „zurückbleiben" — Der reduzierte

vokal in dürfte jedoch auf dem einfluss des Kaz. „zurück-

lassen" beruhen.

weise Paabonen's z. b. %e?nt (Türk.O. p. 90) hebt, nach meiner auf-

faasung, den .übergangsteil" des vokals zu stark hervor, indem sie

das semantische element des ye- mit den eigentlichen diphthongen

in eine reihe stellt.
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c) mit DN. (Kood.) o, Trj. â, V. Vj. a, Ni. «: DN. yen£ usw.

„korb aus birkenrinde" DN. yonçk-, Trj. päfqföm-, V. Vj.

pdtfêm-, Ni. yvfäm- „auf den rücken heben". 1 — DN. %ën usw.

„böser geist" ~ Kond. %cïnf- usw. „krauk sein". Vgl. oben p. 90.

II. Trj. a, V. Vj. a, Ni. ft Kaz. ft O. v.

DN. y«Y, Trj. £
T
âY, V. Vj. ?a%

t, Ni. Kaz. O. ^
„kaum, beinahe, es fehlte nicht viel, dass (= russ. qyn») a

. — DT.

%qf, Kond. %äf id.

Ein Wechsel DN. e ~ Trj. â kann wohl angenommen werden

(vgl. hier oben), aber die formen der nördlichen dialekte sind un-

klar, wenn man sie nicht als in unbetonter Stellung aus einer frühe-

ren form mit *a in der ersten silbe eutstauden ansehen darf; so

sind gewiss die DT. Kond. formen aufzufassen (vgl. jedoch unten

DN. ç ~ DT. q).

Einem DN. e nach y. steht in den übrigen dialekten gegenüber

DT. e, ft

Trj. j, à.

V. Vj. y, a.

Ni. ï.

Kaz. f.

0.
f.

In den parallelformen treffen wir DN. Kond. o, Trj. d, Kaz.

Beachte den ostostjakischen Wechsel â, a ~ i.

1 Diese Zusammenstellung unter b) auf sejte 90 hinzuzufügen.
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DN. f, %

I. 1. Trj. s, V. Vj. j, Ni. f, Kaz. f, O. f.

Z. b. DN. vyßt-, Trj.
c

2'«f-, V. Vj. Ni. Kaz. jf^-

„aufhängen".

DN. «f)?* (vgl. Trj. ô'â^ „fluss"), Vj. Uff (nur in einem n. pr.

gebräuchl.), Ni. iëy3 (n. pr.), Kaz. fty} (folkl.) „kleiner fluss". 1

DN. ptyfm, Trj. tfWçm\ Vj. plÇfm* „verfault", Ni. pèyçm-

s*x „epidermis".

DN. pfyd pt?9m „faul (ei)", Trj. p
(?är m$y>;»4 „altes fluss-

bett" », Vj. piy$r\ Kaz. plyfr „faul (ei)".

DN. 8Ç]ç, Trj. V. Vj. s/j, Ni. Kaz. 0. s?x

„ballen".

DN. Trj. ftfy, Vart. , Ni. ffttf , Kaz. 0^, 0. t&tf

„Vogelnest".

DN. {efii, Trj. 4/^, V. foâf ,
Vj. fry?? „ceder". — C. teagat,

PAp. jfixél, Paas. J. luydi id.

DN. ff 8?ra> £mY „eine art aal", Trj. tfk'rd-, V. Vj.

Ni. fer-, Kaz - tf^-i O- »knarren, knirschen -
.

Das letzte wort ist gewiss onomatopoetischen Ursprungs, und

der Wechsel des anlautskonsouauten, Kaz. $ ~~ t usw., ist hiernach

zu beurteilen.

Von den hier angeführten Wörtern haben im DT. Kos. ein à

die folgenden: DN. ivyß „kleiner lluss", Kos. i/iya id. — DN. pfiy/

m

usw. „verfault, faul", DT. payçm id.

1 Das wort ist sehr verschieden geschrieben worden: Castrbn

jeaga, Patkanov jega, Pàpai jêxa, jèghe, juxe, jüxä, jüxei, jûgheL —
Man hat es mit iüyön „fluss* identifiziert (vgl. z. b. Bodbmz, MUSz.

174, Munkàc8i, AKE. 188), aber im ostjakischen sind die beiden Wör-

ter auseinander zu halten

2 Hinsichtlich der bedeutung beachte: Kr.ptxfm .verfault, faul",

Pfy'< m ptnte „das alte flussbett der Konda".
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2. Trj. Ni. Kaz. = 1 ; 0. v.

DN. tfx adv. „dicht, fest", (Kr. #j „tief (schlafen)"), Trj.

(f# adv. „tot; ohnmächtig", Ni. frx adv. „tot", Kaz. ê)x, O. fax

adv. „tief; ohnmächtig".

Dieses wort hat in den südlichen dialekten noch parallelfor-

men mit DT. tqx. Kr. fay „fest; dicht bei" (neben: #%)', DN.

9it$%%a\ 9jifäxxa „dicht zusammen (legen usw.)', Sav. $r^a

„dicht bei".

II. Trj. «, Ni. f, Kaz. }, O. f.

Trj. s(i%r$m <)f>*94, Ni. sç^rem-, Kaz. shin m-, O. sfg>f m-

„bitterer geruch".

III. 1. Ni. f, Kaz. ç, O. f.

DN. twßs-, Ni. f#
f

-, Kaz. ey-, O. ftf- „ausziehen, entkleiden".

Ahlqv. erjgi-, e^gys-, hpc- id.

Im DT. haben wir qiüß* (aber: id.; die dem $g
f
- ent-

sprechende form lautet im Kam. q^x-.

2. Ni. = 1; Kaz. #, 0. fo.

DN. fya\ Ni. /'^ç „zusammen", Kaz. inya\ 0. itrça
1

id. —
Ahlqv. iya id.

Das wort ist gewiss zusammengesetzt (vgl. Trj. oi'^a, Vj.

^
c

£
f

a (V. efrx) „zusammen"), und der diphthongische anlaut gegen-

über dem vokalischen anlaut im DN. Ni. beruht wahrscheinlich

hierauf.

IV. Ni. Kaz. ), O. f.

*Ni. i[!X!<ftt3-> Kaz - &%rh O. ifXC'JJ' »mit den Zähnen knir-

schen".
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Einem DN. ?, welches nur vor einem gutturalen spirans (resp.

nasal) auftritt, entsprechen ' '<' ::

DT. Kond. ft *•

Trj.

V. Vj. i-

Ni. ft

Kaz. ft

0. ft ».

In einem paar Wörtern treffen wir in den südlichen dialekten

(auch im DN.) einen Wechsel f a.

DN. »,
*9 .

I. 1. Trj. 9, V. Vj. o, Ni. />, Kaz. <), 0. p.

Z. b. DN. onpop, Trj. 'otfap*, V. Vj. ^i^u?', Ni. Kaz.

<hW* O. »«<fc/* „gürtel".

DN. fcmtf-, Trj. fc'^tf-, V. Vj. Vdntf-, Ni. Kaz. fc/J-, 0.

bps- „suchen".

DN. hp, Trj. Up\ V. Vj. Ni. h)p\ Kaz. „eine art

pfeil«.

DN. mo(, Trj. vw^, V. Vj. wwf, Ni. maf, Kaz. wum, 0. mp/

„tief". 1

DN rïùr-, Trj. nur-, V. Vj. »yr-, Ni. nqr-, Kaz. war-, 0. w»r-

„reissen".

DN. pot, Trj. pfy, V. Vj. pop, Ni.ptf, K&z.pq.i, O.pol „obr".

DN. rooon-, Trj. rofron-, Ni. rakon-, Kaz. „auffliegen,

entschlüpfen; aufspringen; erwachen", (Vj. roPo^o-, „wegwerfen").

1 Patkanov führt von der Konda die form mal an, welche wohl

für einen Schreibfehler zu halten ist.
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DN. sdm, Trj. sdm\ V. Vj. sdm\ Ni. sum', Kaz. sàm", O. spm

„herz". 1

DN. tfrtjk, Trj. tfdtfV, Ni. jfâV, Kaz. ^V*
c

, O. *o^Jfc „wärme,

hitze".*

DN. tdrs, Trj. fart, V. Vj. Ärf, Ni. fira, Kaz. sarï, O. &>rf

„türangel". 3

DN. prim-, Trj. fdrvm-, V. Vj. (selten) £>r9m-, Ni. $rom-
y
Kaz.

iqrdin~
}
O. foram- „sich füllen; genug sein, reichen".

DN. Mi Trj. 4*4, V. Vj. M, Ni. Kaz. aha, 0. /»/ „Wet-

terseite einer flehte". 4

Parallelformen haben 1) mit a: 0. ptrçvià
4

„gegen, wider"

~~ 0. £tp9rda „von westen nach osten". — O. kytäy „renntier"

/-w 0. çrgdla^ „wildes renntier". — Ni. paf „boden" ~ Ni. Jcörpof

„fusssohle". — 2) mit i& : Ni. paf ~ piùfpiùfiiàn' „in fett gebrate-

tes brot". — Das auftreten des 9 ist dadurch bedingt, dass die silbe

in unbetonte Stellung geraten ist; tïi in dem letzten worte ist aus

früherem *9 « *«) durch assimilierenden einfluss des ersten pfy
entstanden.

In le hu Wörtern entsprechen die obigen laute in den einzel-

nen dialekten:

1) einem syrjänischen y: z. b. Ni. h)md^\ Kaz. h)mon\ 0.

lcvmdq „wie viel?" < syrj. Wied, kymyn id. — DN. pas, Ni. pris, Kaz.

pits, O. pps „pfeilkerbe" < syrj. Wied, pye „loch, öhr; kerbe am

pfeil" (Patk.). — DN. pjsan, Trj. jpW/> v - VJ- ^«?> Ni -

zàn\ Kaz. p«zç\i% 0. p»*a « „tisch, schemel" < syrj. Wied, pyzan

1 Ahlqvist's säm ist ein irrtum.

2 Die formen Ahlqvist's lerjk-jink (neben öat]k-jiT|k) „schweiss"

und àenkemlajem (neben öa-qkimlajem) „schwitzen** stammen wahr-

scheinlich aus dem russischen wörterbuche Popov's und sind unrichtig

mit e in der ersten silbe geschrieben worden.

3 Ahmjvist'b sêri, siri „thiirangel" sind unrichtig wie auch Pat-

kanov's kér, kéra, tér, téra id.

* Patkanov's têt ist nicht richtig.
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id. (C). — DN. sar, Trj. »f', Ni. Kaz. #?r', 0. s?>r „spaten"

< syrj. Wied, «yr id. (C).

2) einem tatarischen e, i: DN. kasa
f
Sogom kdsäi „tasche"

< tat. Tob. kasäf Bar. kizä, Kas. tosä id. (Patk., Paas. Türk.O.

69). — Vj. VK. pas „pfriem" < tat. Tob. Gig. bez „uihjo".— DN.

sobres „besen" < tat Tob. Kas. sdbarfa id. (C, Paas. Türk.O. 104).

— DN. tasten „halfterriemen" < tat. Tob. tisUn, teeken, Kas.

tdzgm id. (Paas. Türk.O. 126). — Kr. tdtdm „scheine, schnitte brot"

< tat. Kas. Ostr telem „jomotl xjttia". — Einem tatarischen

ü, fi: DN. ,w „seihen, durchseihen, filtriren" (Paas.) < tat. Tob.

sitz-, Kas. sfiz- id. (Paas. Türk.O. 105). — DN. faprtfk „lumpen,

hader", Trj. fyrpfk', V. towrctV, „(hals)tuchM < tat. Tob. cubräk
t

Kas. cilprdk „fetzen, jiockvtoki 44 (Paas. Türk.O. 140). — Einem ta-

tarischen 1, ü, y: DN. md<ek, Ni. vviz'3 „katze" < tat. Tob.

misäk, Dsehag. müiek, my&yk id. (Patk., Paas. Türk.O. 81). Vom

letzteren worte scheint die Ni. form durch Vermittlung des wogu-

lischen hereingekommen zu sein.

3) in russischen lehnwörtern ist d usw. gewöhnlich zur er-

leichterung der ausspräche einem mit zwei konsonauten anlautenden

worte vorgesetzt oder in für den ostjaken schwer zu artikulierenden

konsouantenverbinduugeu eingeschoben. Z. b. Kr. oêkap, Ni. fjS'kàp\

Kaz. nfkçp* „schrank 44 < russ. rnaa«* id. — Trj.
twpt

tYTf Ni.

*ïéP*TT? Kaz. ù&plr Ç, O. nfpirt „spiritus, sprit" < russ. cniipn» id.

— Trj. k?Mj</s „gouverneur", V. k'diicCs „füret", Kaz. kànçé „fürst;

gouverneur", O. Jcnnnf ^gouverneur" < russ. KHfUb „fürst". — DT.

kanak, Trj. k'dtàk'ç „buch" < russ. aunra id. — Kr. (arà'itta- „ver-

lieren, verschwerdeu" < russ. TpaTHn> id. — Ni. pqni&V? „mitgift"

< russ. npsmaHoe id. — Eiuem unbetonten o entsprechend: Kr.

Çaffîna „flachs-, hanfbürste - < russ. merfaa (ausgespr.: merana)

„Schweinsborsten". — Einem unbetonten i entsprechend: DN.

kasà
y

f „hafermehlbrei" < russ. ancejn. „säuerlicher mehlbrei". —
Einem unbetonten u (y) vor mouilliertem konsonanten entspre-

chend: Ni. ruzek\ Kaz. rùtjkqV „hebel, hebestange" < russ. pa-

jari» „hebebaum". — ? Einem unbetonten n entsprechend (das

russ. u etwas palatalP): Kond. kala, kalek, Trj. Valèk\ Ni. h)lek\

Kaz. title V „sclinepfe" P < russ. kvjihbt» id. Diese bezeichnung ist
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jedoch onomatopoetisch und wahrscheinlich auch im ostjakischen bo-

denständig.

%

2. Trj. Vj. Ni Kaz. = 1 ; 0.

DN. pooär, Trj. p'olqr\ Vj. pghr*, Ni. puz'àr% Kaz. pàJçV

„beere der eberesche", 0. p^ar id.

* Trj. nor „auf einem abgebrannten platze aufgewachsener hain",

Ni. na/, Kaz. mir' „laubholzhain, -dickicht", O. njryr „(allerlei)

dickicht".

Diese 0. Wörter sind beide nicht ganz sicher; der sprach-

meister sagte zuerst, dass sie „weder die eberesche noch ihre be-

uennung hätten", später aber wurde von ihm die oben angeführte

form angegeben. Der vokal ist etwas unklar. An einen einfluss

des mouillierten nachbarlautes könnte man denken, es finden sich

aber im 0. formen wie w»re wia- „abreissen usw.", pvpf- „drücken",

wo » in denselben Stellungen steht 1
. Man muss wohl annehmen,

dass in diesen beiden Wörtern das a von einer un-(schwach-)betonten

satzphouetischen Stellung ausgegangen ist. (Der Vorgang vielleicht

durch die nachbarschaft des mouillierten lautes untergestützt.)

3. Trj. V. Vj. Kaz. = 1; Ni. n ~ t, 0. ?.

DN. 6vç3, Trj. »9^3, V. Vj. ndfa Kaz. rUu „vier", Ni. na{à

„in vier teile", nt(3 „vier", 0. n<>l „vier".

Der vokal im Ni. 0. t, ? ist gewiss wie 0. ? in den gleich

oben sub 2 angeführten Wörtern zu erklären. Über Ni. a in nà(à

vgl. noch unten.

4. Trj. V. Vj. Kaz. = 1 ; Ni. «.

DN. idnùt, Trj. idp'd4 (P vgl. tep'ltftfa- „beschatten"), Kaz.

i/iBdV, itafrti „schatteubild", Ni. itpdV id. 2

1 Vgl. wog.Sz. +päUrti (P.) „drücken", piSär (T.) „vogelbeer-

baum*.
2 Die formen mit langem vokal bei Castrén und Patkanov sind

unrichtig.
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Wie wir gleich unten sehen werden, treffen wir nach / im Ni.

Kaz. /. Dort werde ich mich auch über das vorkommen des

Kaz. à äussern.

5. Trj. V. Vj. = 1; Ni. i, Kaz. j, 0.

Z. b. DN. ißx, Trj. *ax> V. Vj. fr% „vater", Ni. (selten)

Kaz. (selten) ijy, 0. (selten) id.

DN. ioifi, Trj. tojk\ V. Vj. Unfk' „wasser", Ni. ittfV, Kaz.

itfV. O. irfh id. *

DN. teip3, Trj. iß4p
r

3 „hervorsprudelnde quellader", Ni. h$p3,

Kaz. ijApi, 0. id.

DN. fojjpn, Trj. k'oyty*, V. Vj. toy^ „kuopf; schnür, die zum

zuknöpfen dient", Ni. Ictijjn\ Kaz. k\$>n\ 0. id. 2

DN. /hijksdij, Kam. rhksavi, Trj. ûdVsdtf, V. Vj. nd%sdtj „fisch-

milch", vgl. Ni. nizdtf, Kaz. nizdtf, 0. ri?*^ id.

DN. ray-, Trj. ray-, V. Vj. ray- „auffliegen; zerstäuben; zu-

rückprallen", Ni. ny-, Kaz. r^-, O. ra(- id.

DN. fcf, Trj. fdi-, V. Vj. „strickeu (ein netz)", Ni. fcf,

Kaz. t(i- id.

DN. px, Trj. 4dXi V. Vj. px »schwänz", Ni. #x, Kaz. ^c

id. 3

DN. tai, Trj. 4H% V. fr-, Vj. „Schöpflöffel", Ni. fef, Kaz.

.1//, 0. id.

Das auftreten des t-, ^-lautes ist durch den vorangehenden,

resp. nachfolgenden laut bedingt, ausser in dem worte ntzoif usw.,

1 Papai'b jö-nk, jö-rjg wie auch Kobniqspblt's jünkh eind^ unge-

naue aufzeichnungen.

2 Paabonbn, Türk.O. 67, hält dieses wort für eine entlehnung aus

dem tatarischen, tat. Kas. kügän „türangel -
,
Kirg. kögön „ein strick,

an dem die jungen lämmer angebunden werden". Zu beachten ist je-

doch die abweichung in der lautlichen gestalt (tat. inl. g ~ ostj. y, ij);

einem tat. ü nach k sollte im os^Jakischen ein labialer laut, «, ent-

sprechen, vgl. oben p. 81). Das vorkommen des Wortes über das ganze

ostj. gebiet, wie auch seine bedeutung scheinen auch gegen die an-

nähme Paasonen's zu sprechen.

3 PApai's löx ist nicht richtig, wenn ö einen labialen laut be-

zeichnen soll.
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in welchem der vokal uuklar ist, wenn nicht die nördlichen formen

auf eine von dem originale der übrigen verschiedene ältere form

rait t in der ersten siibe zurückgehen (vgl. wog.Sz. Ais (nins-)

„fischmilch").

In folgenden Wörtern finden wir im Kaz., auch Ni., formen mit

à und
i
nebeneinander: DN. pm

}
Trj. jam', V. Vj. iam\ 0. i?m

„gut", Ni. i')m', itm\ Kaz. *'/m
c

,
(in satzphonetischen Stellungen) qm(

id. — 0. i?t*cï „wahr, wahrhaft, wahrlich", Kaz. wqç id. —
Gewiss muss man die sache so deuten, dass iànï, mqq ihr «

in Stellungen, in welchen der vokal der zweiten silbe ein ä-laut ist,

erhalten haben. So hat man vielleicht auch « in Kaz. & (und

nach ihm tfiitf) „Schattenbild" (möglicherweise noch in Ni. n<)(à „in

vier teile") zu erklären (vgl. oben). — In verschiedenen formen des

Wortes für „geben" wechseln Ni. <) ~ t, Kaz. n ~
{, 0. » ~

T)N. ins-, Trj. »na-, V. Vj. ma-, Ni. ma-, Kaz. vu}-, 0. mp- „geben",

Ni. mii-, Kaz. mfi-, O. mj(- id. In den formen mit t usw. beruht

der vokal auf dem einfluss des /.

6. Trj. V. Vj. = 1; Ni. t, Kaz. 0. <*.

DN. Trj. p
(

9yf3, V. Vj. jjatfj „schwarz", Ni. ptyfo Kaz.

P((h 0. id. 1

Der vokalismus im Kaz. O. ist unklar. Man möchte anneh-

men, dass Kaz.
i
wie auch 0. y aus einem älteren diphthong ent-

standen sei. Jedoch ist es schwer einzusehen, warum aus Kaz. *(y

ein { und aus 0. *.>i ein g hervorgegangen ist (im 0. hätte man je-

doch den einfluss des anlautenden p mit zu berücksichtigen). Eine

andere erklärung kann ich aber vor der hand nicht geben; kaum

kann man annehmen, dass ein solches wort im Kaz. aus dem wo-

gulischen entlehnt wäre (vgl. wog.Sz. pit, piii „schwarz").

1 Büdbnz, MUSz. 531, sowohl als Anderson, Wandl. anm. 72, hal-

ten das wort für identisch mit patlem „dunkel". Beide Wörter sind

jedoch von einander fern zu halten.
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7. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. i, Kaz. g, O. o.

DN. max, Trj- tMX> V. Vj. max Jaud, erde", Ni. mix, Kaz.

tnötf, 0. mö^ id.

DN. pariai, Trj. ptyt*, V. Vj. pari „link", Ni. piya, Kaz.

Pätf id-

Der Kaz. 0. labiale vokal beruht auf dem einfluss der um-

gebenden laute.

-

8. Trj. Ni. Kaz. = 1; 0. o.

DN. pafc-, Trj. p
(

ak<-, Ni. j?'/Ä>, Kaz. p<)&- „aushalten, dulden;

an sich halten", 0. pb%- id.

Kaum darf man aunehmen, dass das anlautende p die labia-

lisierung eines frUher nichtlabialen reduzierten lautes bewirkt hätte.

Ist 6 als eine fortsetzung eines urostj. labialen lautes (vgl. unten)

anzusehen?

9. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. f, Kaz. ?, O. S. »

Z. b. DN. yd-, Trj. V. Vj. ua- „nehmen", Ni. tjl-, Kaz.

!*h 0. id.

DN. uar, Trj. Vf', V. Vj. uar
r

„blut", Ni. uir\ 0. tfr id. (Ni.

0. selten).

DN. «arça, Trj. j, V. «ar'fc Vj.^ .rot", Ni.^
Kaz. 0. ujrdî id.

DN. «as, Trj. *tjas „loch", Vj. (selten) uas „spalte, riss", Ni.

Kaz rfs, 0. g£s „loch".

DN. \{at>
f
a{- „sich entzünden", Trj. "uahrfa-, V. Vj. natax&~ „an-

zünden", Ni. i(]z'a(-, Kaz. u[z'$A3-, 0. >^?ife- „sich entzünden". *

Mit #3$ „loch" ist wohl Vj. tßs in fifnifis „krankheit" iden-

tisch. Der gutturale vokal ist durch den einfluss des gutturalen

ersten teils des Wortes entstanden.

1 Ahlqvist hat in diesen fällen gewöhnlich y, u oder y ~~ u.

a Das s in Ahlq,vist'b vysyt- „anzünden" ist nicht richtig.
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Die labialität des vokals in den nördlichen dialekten beruht auf

dem einfluss des vorhergehenden

10. Mj. », VK. d, Ni. ?, Kaz. h O. i.

DN. ianfsii r-hns, Mj. iom'sàrkî, VK. pm'scrVt-nï, Ni. <W-

sàr-iiïi3, Kaz. «{w c

sçY->m>, 0. yhrisar-imî „spinne". — DT. '/m
?
-

s« r-iwis id.

Wie auch der konsonantismus zeigt, sind in diesem worte die

lautverhältuisse sehr verworren. Sie könueu gewiss nicht auf dem

wege regelmässiger entwickluug entstanden sein; äussere, gewiss

ganz zufällige Ursachen haben die gestalt der formen veräudert.

11. Trj. = 1; V. Vj. ç, Ni. e, Kaz. e, 0. o ~ v.

* Kam. sa/aç pan (selten) „untiefes sandiges ufer, voller dû*

nen", Trj. &? „necort", V. Vj. sçf, Ni. se?, Kaz. sef, 0. snibay,

sviyp „necoKi»".

Die Trj. form geht gewiss auf *suf zurück (beachte V. Vj. ?);

Trj. à > o vor einem / ist jedoch nur in diesem worte vorhanden.

Das jetzige Kam. S9i9tj muss wohl entweder als in unbetonter satz-

stellung aus *säißij entstanden oder, im hinblick auf die selteuheit

des Wortes in den südlichen dialekten, als aus dem wogulischen

entlehnt angesehen werden (wog.Sz. *sèi „sand, schlämm"). 0. $v{-,

sv{- ist unklar; vielleicht ist es in anlehnung an irgendein auderes

wort entstanden; der Wechsel y — v beruht auf dem einfluss der

letzten teile der augeführten Zusammensetzungen.

12. Trj. = 1; V. Vj. », Ni. $, 0. b.

DN. pan r knäuel", Trj. p<d,p „tuchballen", V. Vj. potf, Ni.

ptjys „kuäuel", 0. pöyf- „kuäueln". 1

1 Castrén schreibt pö-rj, Patkanov pö-q, pèr\. — Büdbnz irrt

sich, wenn er, MUSz. 493, für dieses wort denselben ursprang wie

für mu-nyl „knoten, bündel", pan- „verwickeln« annimmt.

Digitized by Google



— 187 —

Die V. Vj. hintervokalische form ist aicher in Verbindung mit

suyàm (o: sûyàmpvtf „garnkuäuel") entstanden, Ni. # vielleicht aus

*n durch einwirkung eines ursprünglichen mediopalatalen *q. 0.

'Pfyif- hat eine sehr ungewöhnliche lautverbiuduug ö -{- VL\ vielleicht

ist sie sehr spät aus *« -f tj (wie V. Vj. potf in Verbindung mit

styàm?) entstanden.

13. Trj. = 1; V. Vj. f.

DN. idi, Trj. V. Vj. <(/' „baumflechte; oest des eichhöru-

chens".

DN. jwf, Trj. /yf, V. Vj. 7>fY „hebebaum".

Hier muss man das Trj. o als durch einwirkung der umgeben-

den resp. des nachfolgenden konsonanten aus alteram *<) entstanden

anseheu.

14. Trj. = 1; V. Vj. ç, Ni. #/, Kaz. O. ?>.

* DT. ko$past Trj. totf/ws „Überzug des pelzes", V. Vj.

Ni. te-, Kaz. te-, 0. „überziehen (einen pelz)".

Trj. Vattpds geht gewiss auf eine parallelform mit d zurück

(vgl. nuten). DT. te$pss hat vielleicht sein a in unbetonter satzstel-

lung erhalten.

II. 1. Trj. </, V. Vj. $, Ni. Kaz. '), 0. ».

DN. at-, Trj. V. Vj. Ni. <)*-, Kaz. O. „heizen,

einheizen".

DN. nar-, Trj. nyhyfd-, V. Vj. ç£rax£»-, Ni. n</r^- „laufen".

DN. »w|, Trj. <«) v., V. n<){\ (Vj. aber: (?)), Ni. Kaz.

O. «»/ „schaft, griff, stiel".

DN. „rücken", Trj. U>)n i.ux „eine art vorlegebalkeu",

V. Vj. t&ynîtÇ. Ni. Kaz. O. sns „rücken".

DN ffr$-, Trj. /.#/<-, Vj. Ni. *<)*-, Kaz. o.

„gerade machen, ausstrecken; zeigen".
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* Sav. Urdpto- „bewusstlos werden", Trj. f$tep<Ç9-, Ni. ^rapja-,

Kaz. $r?p{3- „aus dem gesicht, gedachtnis verlieren", 0. tyraßte-

„(aus den händen) fallen lassen".

DT. &, Trj. 494, V. ffi, Vj. M, Ni. (ft, Kaz. .ij*, 0. /«>

„faden, klafter".

In einem hier anzuziehenden worte hat das DT. q: DN. a/a,

Trj. V. Vj. Ni. Kaz. r>r „baumsplint", DT. ^ id.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die DT. form hinsichtlich des

Vokals der ersten silbe als lehngut aus den östlicheren dialekten an-

zusehen ist.

Dem Kr. rat-, Trj. r£f- „ein-, zerreissen (v. intr.)" scheint im

Kam. raid- id. entsprechen. Wahrscheinlich hat jedoch der Kam. vo-

kal seinen platz in aulehnung an irgendein auderes wort erhal-

ten (vgl. z. b. Ni. ra&nifr „in stücke zerschleissen
;

ein-, zerreissen

(v. intr.)«.

Zu den lehnwörtern ist vielleicht zu rechnen Trj. ylyk', Kaz.

')lgk% 0. plà
%

k „renntierzügel" (russ. ajUKi,), welches vielleicht sa-

mojedischen Ursprungs ist, obwohl ich kein original anführen kann.

2 Trj. Vj. = 1; Ni. i, Kaz.
it

0.

DT. idti, Trj. iih3, Vj. i/Xitf „zungenwurzel", Kaz. /(çr, 0. ity

id. (0. auch: „netzstrick, schnürchen, womit der pfeil entladen wird".

Hier sind zwei Wörter mit einander verschmolzen).

DN. idnça, Trj. $$$9%, V. Vj. ifofcx „bogensehne; netzstrick",

Ni. imfa Kaz. 0. ipidi „bogeusehue".

DN, i?r-, Trj. #r-
f
V. Vj. $r- „biuden-, Ni. iu-, Kaz. /p, 0.

wr- id.

DN. Trj. û)t\ V. Vj. m „gelenk", Ni. /ff, Kaz. itf,
0.

i>t id.

DN. sai, Trj. s}(, V. Vj. „laut, stimme, geräusch", Ni. «f,

Kaz. 8$, 0. s?4 id.
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DN. pi, Trj. M, V. Vj. fâ, t? „eiter", Ni. fcf, Kaz.

Alf id., O. „eitern; sauer werden". 1

3. Trj. = 1; Ni. t, Kaz. |, O. <x,

DN. ri>j-, Eond. Trj. rift- „abspülen (der ström stellen

des ufere)", Ni. rity-, Kaz. ity- id., O. nài- „abstürzen (ufer)".

Trotz der scheinbaren Übereinstimmung dürfte 0. tiài- doch

von den andern zu trennen sein; wenigstens ist der vokal der ersten

silbe späteren Veränderungen unterworfen gewesen.

4. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1 ; V. Vj.

DN. Jfy«, Trj. fi&x, Ni. $f, Kaz. fa, 0. tvl „winter", V. Vj.

DN. p$m, Trj. p
fçm% Ni.' pnm\ Kaz. j>'/w

f

, O. pvm „warmes

wetter, wärme, dampf; (sichtbarer) atem", V. Vj. pwn' id.

Vou diesem letztgenannten worte finden wir auch im DT. eine

form mit labialem vokal: p$m id.

Sicher muss wohl der labialvokal in dem letzten worte auf

den einfluss der ihn umgebenden labialen konsonanten zurückgeführt

werdeu. In dem ersten worte geht 9, $ ~ Vj. a vielleicht auf urost-

jakische Verhältnisse zurück.

III. Trj. ö, V. Vj. & Ni. * (<?), Kaz. «, 0. ».

DN. no,h Trj. wo»/, V. Vj. nörj% Ni. tftf (n^ty selten), Kaz.

Vbf? O. „du".

1 Woher Hunfalvy die form syj- hat, ist mir nicht bewusst. Laut

Paabonbn, FU. 8-laute p. 43, müsste sie aus Voloqodskij'b Wörterbuch

entnommen sein, doch habe ich sie daselbst nicht entdecken können

(Voloo. hat
(

jiuh „nran»*). Falls eine solche form existiert, ist sie, wie

es auch Paasonen tut, als entlehuung aus dem wogulischen aufzufassen.

2 Patkanov's formen mit langem vokal in der ersten silbe sind

nicht richtig.
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Die vokalverhftltnisse der ersten silbe stehen in diesem worte

den oben dargestellten nahe. In den Trj. V. Vj. Wörtern ist o (statt

$) oifenbar dem einfluss des nachfolgenden rj zuzuschreiben. Ni.

P'V ist in anlehnung an mfitf « *mötj, siehe oben) „wir" aus älte-

rem V)V entstanden.

IV. 1. Trj. ft V. Vj. Ni. ft Kaz. ft 0. v.

Z. b. DN. dnwrf-, Trj. qthdr-, V. Vj. §mar-, Ni. «mart-, Kaz.

jniar-f 0. »war- »schöpfen".

DN. 9B9t, Trj. ''/p^, V. Vj. èu&Ç, Ni. «p^, Kaz. 0.

vbal „umarmung".

DN. tors, Trj. Vnte, V. fc'frj, Vj. k^rä' „auf ein seil gefädel-

tes bündel (fische)", Ni. leurs, Kaz. h)r\ 0. fcwr „büodel, bund ge-

genstände in bestimmter anzahl".

DN. tof, Trj. V«j3t V. Vfa, Vj. Ni. h)(iinW, Kaz. *ft<-

<|fV »tau«. «

DN. maß „stütze, strebe", Trj. malte-, Vj. m&#&- „durch

balken stützen", V. mç t$, Ni. mft$, Kaz. tw$f, 0. mvs „stütze".

DN. p9s{3, Trj. p'<)s$
r

3, V. Vj. jp?s£?, Ni. pnsfa, Kaz. 0.

jw^r „scharf; schnellgehend". 2

DN. pm, Trj. |%V» V. Vj. ^r ;

, Ni. $p*r', Kaz. 0»/,
0. fr$ä> „kehricht, schmutz, unratu .

DN. f*wp, Trj. 4<)n>
<3

>
v « k'™'3»

Vj- Ni - #r»2>
c

,
Kaz -

.«;r*>, 0. Ivrbî „köder, lockspeise".

Im DT. Kam. usw. haben fast alle diese und andere hierher

gehörige Wörter ein ') (so auch im Kos. Ts. und bisweilen im Kr.) :

DT. <)mdr\-, Kam. anwrt- (Kr. dinsrt-) „schöpfen". — DT. <}b9$

(Kam. Kr. dpdt) „umarmung". — Kam. hart- (b)rdt-) „auffädeln" (im

1 Patkanov fas8t Cabtrén's ket, kata, kada „tau" als „tau,

strick" auf und verbindet sie danach mit syrj. köl „tau, strick".

2 Mcnkàcsi (Pàpai Sz.) und Patkanov halten dieses wort für iden-

tisch mit dem in dem namen für „riedgras" vorkommenden ersten teil

(PÀp. peste pum, Patk. peste püm). Doch haben diese nichts mit

einander zu tun.
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DT. ist das wort nicht vorhanden). — DT. haf, Kam. hXt (Kr. fot)

„tau". — DT. pjsp, Kond. pasts „scharf". — DT. $B9r, Boltsch.

(an der Konda) tapzr (Kr. top^r, Kam. nicht belegt) „kehrichtu.
—

DT. $rop, Kam. t'jrdp (Kr. tdrop) „köder, lockspeise". — Nur in

ein paar Wörtern haben wir im DT. o: md($ „stütze" und 9tv(-

„den weg versperren", von welchen das letztere dem DN. drd$- „den

weg versperren", V. Vj. çr&(- „auf-, anhalten, zurückhalten" ent-

spricht; das wort findet sich im Trj. nicht. In dem letzteren worte

ist 9 in einer unbetonten satzstellung entstanden (vgl. z. b. DN.

haprdt- „den weg versperren; hp zuw ); in dem ereteren ist es

unklar.

Parallelformen haben: V. Vj. findig- „schöpfen" ~ V. atn-

r&7n(-, Vj. 9mrdtn$- (neben ftnromf-) (v. mom.), dmrct nÇ- (v. intr.)

id. — V. Vj. çwf „Umarmung" ~ V. Vj. 9\o\$"$i- „umarmen".

(Beachte auch deu Wechsel </, $ ~ a iu den paradigmen der öst-

lichen dialekte.)

2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. h Kaz. |.

DN. idçdrtjài, Trj. iafrrqî, V. Vj. ifcrVi „birkhuhn", Ni.

i&r* id.

DN. iajpp, Trj. i/$&p% V. Vj. içtftvtf „streif, streifen", Ni.

nf9p\ Kaz. ifäp* id.

DT. Kam. a: DT. i«jpp, Kam. ifijfcp „streif, streifen".

Über Ni. i, Kaz. { siehe oben p. 183.

3. Trj. V. Vj. = 1; Ni. «, Kaz. ö, 0. ö.

DN. mof3, Trj. »w/yf, V. Vj. mçyr „krümmung eines flusses",

Ni. »myj, Kaz. niotfl, 0. id. — DT. Kond. w/yj id.

Über die uordostjakischen labiale vokale siehe p. 185.
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4. Trj. V. Vj. = 1; Ni.
f,

Kaz. I

DN. wçs, Trj.
U
W4Î, V. Vj. «g? „remitier", Ni. Kaz.

ffffif id. — DT. t^*, Kond. mts id.

Über die vokale im Ni. Kaz. siehe p. 185—6.

5. Trj. V. Vj. = 1; Ni. e, Kaz.
f,

0. e.

DN. jprmffJfc, Trj. HfmfV, V. Vj. ifrmffV .seide", Ni. fer-

wktf
f

, Kaz. ifrmgk* id.

DN. *»rwas, Trj. *arwV, V. Vj. tfrçffs „hemd", Ni. jerfffe,

Kaz. içryçs, 0. *Vr#as id.

*Kond. fafUt „rund", PTrj. mfqY&- »seitwärts gleiten", Ni.

Kaz. *$W, 0. „rund".

DT. Kam. i$mdtt „seide". — DT. i£rn<fr „hemd".

Die beiden ersten Wörter sind aus dem syrjänischen entlehnt,

syrj. Wied, jermög „seide", jernös „hemd", und zwar dürften die

formen der nördlichen dialekte für erneuerte (partielle P) entlehnun-

gen aus derselben Originalsprache zu halten sein. — Im Kond.

fryta dagegen ist der vokal gewiss späteren Ursprungs.

6. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. 0.

DN. dtj(&rmd-, Trj. Vj^r^mJ-, Ni. qqtorm*-, Kaz. äipyrms-, 0.

vtigdrmd- „hinblicken, anschauen", V. Vj. çrfrdmt- id.

DN. Jcditjài, Trj. fffty „raücke". V. Vj. id.»

Kond. Jcoma „höhlung", vgl. Trj. VamlqyÇa- „umwerfen",

Ni. h)m3 „höhlung", Vj. Vqmî „höhlung für köder am tscherkan".

DN. J&ntiörs, Trj. Varinärfy, Ni. k'i!'9nr'r?Xt Kaz. fofrln«rfy£

„seeschwalbe (sterna)", V. PyrCnârêx id.

* Kond. foiprt; Trj. f'ilyar-, Ni. Ç[ffir^-, Kaz. 0^r(-, 0. tvydrt-

r pressen, drücken", V. Vj. ffîqtvmt- (v. mom.) „mit den od. in die

fingerepitzen drucken".

*

1 PApai's formen kenô, und kajÄi „mücke" sind nicht richtig.

2 Dieses wort hat nichts mit tigert usw. „schwer" zu tun, wie

Anderson, Wandl. 16, annimmt.
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Formen mit « im DT. usw. haben: DT. alarma-, Kond. atj-

ternuh „schauen". — DT. Kond. Koä. Tg. tyinài „mücke". — DT.

kqrenôr3 „sterna" (im Kond. nicht vorhanden). — Paas. Kond. (FU.

s-laute p. 43) tt}rpdm „kneifen". Nur fom? weist auch im Kam. 9

auf; vielleicht ist das d aus unbetonter Stellung verallgemeinert

worden.

Einen Wechsel q ~ a zeigen: V. çifrsmf- „anschauen" ~ drf-

ramf- id. — Vj. tQtjrdmt- „mit den fingerspitzen drücken", vgl. Vj.

frrirîw „die gefältelte stelle im rücken eines Überrockes".

7. Trj. = 1; Vj. $, Ni. i, Kaz.
f.

*Kr. i»yt3, Trj. f/y^f „kühl, rauh", Vj. ifrfeyfttf- „sich fri-

scher fühlen", Ni. Kaz. *{4 „kühl, rauh". — DT. i«y$3 id.

Der Ni. Kaz. vokal ist gewiss unter eiuwirkung des * aus ei-

nem diphthong entstanden.

8. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. Vj. a.

* Kr. forvmss, Trj. Vàr?m(

$3, Ni. Kaz. knram's\, 0.

kvçmas „eine weidenart", V. Vdrdrisit id.

DN. menfke-ffd- „losmachen, -lassen", Trj. mtiûtytfd- „vorbei-

lassen; vergehen lassen, verbringen (zeit)". V. Vj. msnfäxfr- id.

DN. foljfop, Trj. rwlffip', Ni. Aulpp% Kaz. nqlMv' «hecht-

angel", V. Vj. folßäW id. 1

DN. farBdfo Trj. vJrp'QYfo-t Ni. fit-pd(-, Kaz. AqrBtf-, 0, (vr-

bdt- „aufwickeln", V. farwaxtd-, Vj. idrw$xp- id.

Ein « im DT. Kam. usw haben: Kam. hàrdms3 „eine weiden-

art". — DT. nàljpp „hechtangel". —- DT. tftrm{- „aufwickeln".

Mit indnfké-ifd- hat gewiss ursprünglich DT. m«nç9GÎn$- „sich in

bewegung setzen", zusammengehört, in welchem aber -n#- in an-

lehuung an man- „gehen" steht.

1 Ahlqvibt's Übersetzung: nalàip „lockspeise" ist nicht richtig.

13
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9. Trj. = 1; V. Vj. a, Ni. f.

DN. iidnapy Trj.
uuHdP

l

-haken, Widerhaken", V. Vj. tpn£w\

Ni. uftpp* id. — DT. Kam. yàtwp id.

Ni. l durch einfluss des # aus *a entStauden.

10. Trj. Ni. Kaz. = 1; 0. v.

DN. ndléSj Trj. nfyCs „langsam abfallend (z. b. ufer)", Ni. nà-

(às, Kaz. nà\<f8 „seicht (ufer)", O. {»tfnvläzaij „sumpfig". — DT.

nalës „vom wasser abgebröckelter rand (am ufer)".

Die 0. form ist gewiss als eine analogische neuschöpfung an-

zusehen (vgl. z. b. 0. nvla „schleim, schlämm").

11. Trj. = 1; V. Vj. $, Ni, <\ Kaz. <), 0. e.

Obwohl die Zusammengehörigkeit der folgenden wortformen

sehr zweifelhaft, und ein entsprechendes wort in den südlichen dia-

lekten nicht zu finden ist. will ich sie hier anführen : Trj. qrds-frtfV,

V. Vj. fas-Wit „birkensaft", vgl. Ni. Vtf-, *r9$-<rfV, Kaz. arçs-

irfk\ 0. èpïs itfk „dünnbier". *

Wenn alle diese wortformen ursprünglich zusammengehört

haben, muss der vokalismus der verschiedeneu formen später durch

äussere einflüsse stark umgewandelt worden sein (bei Ni. beachte

russ. poxi» „roggen", bei Kaz. qrqs (zum teil auch bei 0. vrtfs) syrj.

Wied, yrôà „dünnbier"; Kaz. ?< syrj.). - V. Vj. gegenüber

einem Trj. «, ist wohl in anlehnung an „baumsplint" in dieses

wort eingedrungen.

1 Das von 4HuNPALVY und Ahlqvist augeführte araà rsauer, säuer-

lich* als selbständiges wort ist kaum richtig; bei Volouoübkij finden

wir: apaurra „KBacirn»", apäm-iiHKi> „KBacV, aber kein araà „sauer*.
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V. Trj. 6, V. Vj. Q, Ni. e, Kaz. c, 0. g.

DN. fej, Trj. *
r

o^x, V. V$idrj\ Ni. fcef, Kaz. *ef „weibchen

(bes. vom zobel, fuchs)".

DN. te*-, Trj. Ätff, V. Vj. frft-, Ni. Kaz. U{- „balzen"

(Ni. Kaz. auch: „zaubern"), O. koi- „zaubern".

DT. Trj. Vnms, Vj. *
,?<»m,

l
Ni. këfrm% Kaz. jfc^mc

„balzstelle".

DT. ka'k „weibchen". — DT. Kam. kai- „balzen". — Im Mj.

haben wir Vqima „balzstelle", wo das « gewiss irgendwie durch

das wort £
r$?m(

„futterplatz der renntiere" beeinflusst ist.

Zu beachten ist, dass alle diese Wörter mit k anlauten.

VI. 1. Trj. i, V. Vj. i.

DN. pdfjkfa „huf, klaue (eines mehrhufers)", Trj. p'ïtffî, V.

pfifft, Vj. pîifV „kleiuer huf (des renntiers)". — DT. pàfjkts, Kond.

pàfjkte id. 1

Hiermit hängt gewiss zusammen: DX. psywf, Trj. p'îqkïtft,

V. Vj. ptrjVBftt „zu fuss (geheu, im winter)". — Kond. pi ytet id.

Die Kond. formen parkte ~ pirfht neben einander scheinen

auf ein älteres Verhältnis *à ~ i hinzudeuten (siehe unten). Die

formen mit reduziertein vokal sind wahrscheinlich in einer unbeton-

ten satzstellung entstanden (o: *à >• >} > ?). — Ob das wort et-

was mit pat) „finger; daumen" zu tun hat, wie Patkanov zweifelnd

meint, lasse ich hier dahingestellt sein.

2. Trj. = 1; Kond. a.

DN. foçença, Trj. mtytfî „beide", Kond. kàtnnta id.

Der vokalismus im DN. Kond. ist wie in dem worte für „zwei"

(siehe oben p. 8 und unten p. 196) zu erklären. Über den Wechsel

*à ~ Trj. i näheres unten.

1 Patkanov hat pätjta „huf".
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3. Trj. = 1; Ni. t, Kaz. j, 0.

DN. Trj. 'înfdVsa-, Ni. inz'ds-, Kaz. \n^ds-, 0. ?ri^s-

„fragen".

In diesem worte beruht der reduzierte vokal sicher auf sei-

ner Stellung.

4. Trj. = 1 ; Ni. ?, Kaz. {.

DN. yarmat, Trj. "ytprvl Ni. ylrmrf, yfrmu/, Kaz. ftfrro^

„ribes rubrum".

Das wort ist in den nördlichen dialekten schon fast vergessen,

wie auch die unstabile NL form erkennen lässt. Der vokal der ersten

silbe in den südlichen dialekten ist wahrscheinlich in anlehnung an

ty?r „blut; roter beerensaft" entstanden; die nördlichen formen kön-

nen entweder in derselben weise erklärt werden, oder u{- ist

als direkt aus entstanden aufzufasseu.

5. Trj. = 1; Kaz. e, 0. e.

DN. wti-k (Kond. «afe'-i), Trj.
u
uïnîk

c

„badebesen", Kaz.

UM
{
V, 0. «Ai» id.

Lehnwort aus dem russischen: b^hhk-b id. Der südostjakische

reduzierte vokal ist durch Verschiebung des accents auf die zweite

silbe entstanden, und der Vokalwechsel in den formen der übrigen

dialekte beruht auf verschiedenartiger auffassung des russischen

vor mouilliertem kousonanten.

VII. 1. Trj. g, V. Vj. ä, Ni. «, Kaz. «, 0. à.

DN. fcf, Trj. k<çf, V. Vj. Vfif, Ni. leaf, Kaz. Icjf, 0. Ut
„zwei".

Über den reduzierten vokal und über die parallelformen mit

î zu diesem worte siehe p. « und 195.
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2. Trj. Vj. 0. = 1; V. 9, Ni. à, Kaz. ç.

DN. aw (Kond. aber: â>to), Trj. Vj. tf^'dP, O.

„matter", V. Ni. ârçJb, Kaz. #Vï id. — DT. faoa id.

Der reduzierte vokal ist gewiss später in solchen satzstelluu-

gen entstanden, wo die erste silbe unbetont ist (beachte z. b. DN.

fyo'drjes und den salymschen (nach angäbe des DN. sprachmeisters)

Wechsel: à
%

tjes „mutter", dijGdia (anredeform) „mutter!"). DT. form

schlieft sich hinsichtlich der qualität des vokals näher dem älteren

*à%

t]03 an.

VAL 1. Trj. /, V. Vj. /, Ni. *, Kaz. |,

DN. frtfjtn, Trj. MM™', V. Vj. MM™*, Ni. m™\ Kaz.

flftfm* „einjähriger bär*.

Wie gewöhnlich, entspricht dem ostostjakischen hinteren j in

den westlichen dialekten ein vorderer vokal. Das reduzierte DN.

d ist später, nachdem der accent auf die zweite silbe verschoben

worden, aus *i entstanden.

2. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. *, Kaz. |, 0. ?.

DN. idnçsp, Trj. « tf&p\ V. Vj. tfyfyo* „nähnadel", Ni.

(dp\ Kaz. tgçfcp', 0. izqdzß id. — T§. tntep id.

Der Wechsel hinterer ~ vorderer vokal wie oben zu erklä-

ren. DN. 9 ist wahrscheinlich in einer unbetonten Stellung aus

*i, Ts. t durch assimilation aus *# entstanden; im Ni. Kaz. 0. ist

*i nach j immer reduziert worden (siehe sub DN. i).

3. Trj. Ni. Kaz. = 1 ; V. Vj. v, 0. v.

DN. IdKmçà'i, Trj. Xi - Kaz - îiwtà »Schmet-

terling", V. lmvoLnf(, Vj. ImvàMf, 0. làbâdi (weiter oben am Ob)

id. — Kond. tipdntài, Ahlqv. lybyndy, Pàpai J. (nach der Schrei-

bung MunkAcsi's im AKE. 238) läbändä id. 1

1 Pàpai K. hat lipp, welches hiervon verschieden ist.
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Die vokalverhältnisse (vgl. auch den konsonantismus) dieses

Wortes sind gewiss durch spätere (volksetymologische n. a.) einflösse

so verwirrt worden, dass die ursprüngliche lautgestalt sich nicht

genau bestimmen lässt. Es ist wahrscheinlich, dass man eine origi-

nalform mit *i ansetzen muss, woraus sich die Kond. Trj. Ni. Kaz.

formen direkt herleiten lassen; im DN. hat sich noch der wandel

*i > 9 in schwachbetonter Stellung vollzogen. 0. [àbadî ist gewiss

mit dem wogulischen Regüly labati 1 identisch; die V. Vj. formen

beruhen sicher auf volksetymologischer Umgestaltung. Das von PÀ-

PAi J. angeführte labändä ist auch unklar.

IX. 1. Trj. & V. Vj. v, Ni. *, Kaz. 0.

DN. dtj^s, Trj. 'ä$f f
V. Vj. vgff, Ni. *$3, Kaz. jfafi „rippe".

— DT. aw, Kond. fata id. *

Wahrscheinlich sind die formen mit vorderem vokal aus einer

Verbindung wie DN. drjçapdtjd} „flanke, seite" hervorgegangen.

2. Trj. = 1 ; Ni. <), Kaz. q, 0. ».

* Trj. ^yftya „vielleicht", Ni. wfrke, Kaz. «#f&k 0. vqdigi

„wenn auch".

Auf grand der nördlichen formen habe ich dieses wort hier

eingereiht, es gehört aber gewiss uicht hierher. Der Vokalwechsel

Ist wahrscheinlich so entstanden, dass die nördlichen formeu ihren

anlaut später in anlehnuug an Ni. niff „nicht*, j^^m' usw. .ist

nicht" erhalten haben.

» Siehe Munkâcbi AKK. 238.

2 Wie schon Budbnz, MUSz. 925, bemerkt, hat dieses wort nichts

mit ot|Ü, UTjti „spiess" zu tun, womit es Ahlqvist verbindet.

Digitized by Google



- 199 —

3. Trj. = 1; DT. â.

DN. aylài, Trj.
c

#gZf „eine entenart*. — DT. àfjlài id.

Der Vokalwechsel beruht ohne zweifei darauf, dass das wort

onomatopoetischen Ursprungs ist; in solchen Wörtern sind „unregel-

mässige" lautvertretuugen nicht selten. DN. 9 < *<?.

X. Trj. #, V. Vj. <?, Ni. ?, Kaz. j, 0. p-

DN. pi, Trj. fjff , V. Vj. fff, Ni. *if, Kaz. ftf , 0. fp, „spitze,

gipfel".

Ob man hier von einer hinter- oder vordervokalischen Ur-

form ausgehen muss, ist schwer zu entscheiden, weil die östlichen

formen verschiedene vokale aufweisen. Das entsprechende wort des

wogulischen scheint hintervokalisch zu sein (wog. Ahlqv. talTiq,

täl'yx, tofax, wog. Sz. *tafex, Wy&Zi *htèkh „spitze" l
), und wenn

man demnach eine hintervokalische ostjakische urform annehmen

muss, hat man den palatalen vokal zum teil auf die einwirkung des

folgenden $ zurückzuführen, zum teil als aus im satze vorkommenden

Verbindungen mit palatalen Wörtern verallgemeinert ansehen. Leich-

ter wäre es jedoch anzunehmen, dass in einem dialekte, im Trj.,

der vokal in Verbindung mit hintervokalischen Wörtern depalatalisiert

worden, dass also die ostj. urform v ordervokal isch gewesen wäre.

— Im Ni. Kaz. ist der dem DN. a entsprechende reduzierte laut

vor I wie gewöhnlich durch t,
\
wiedergegeben; im 0. hätte man

9 erwartet. In dem letztgenannten dialekt hat sich toi wahrschein-

1 Büdenz, MUSz. 221, verbindet hiermit wog. täj, taj, tau „ast,

baumast" (auch „wipfel": èât t&upä taut) iu „der hundertwipfelige

baumw
). Die bedeutung ist jedoch eine andere (vielleicht ist auch der

von B. beigebrachte satz irrig übersetzt), und der auslaut (j ~ u)

würde ein ostj. y wiedergeben. Ausserdem scheint die ostj. form ur-

sprünglich zweisilbig gewesen zu sein (merke 0. tyitirj „spitzig"), ob-

wohl sie aus unbekannten gründen auch in den östlichen dialekten ihre

endsilbe verloren hat.
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lieh an die adjektivische form Ufià\ angelehnt, worin das o seiner-

seits durch den vokal der folgenden silbe veranlasst ist.

XI. Trj. w, V. Vj. ti, Ni. *&, Kaz. t&, 0.

DN. pidsfa (auch fäidste), Trj. fü(9$, V. Vj. (ups, Ni. fi&ju,

Kaz. fi&it8t
0. tyjVs „schachte! von birkenrinde".

Über diesen Vokalwechsel siehe oben p. 126.

Xn. Trj. 9, V. Vj. ö, Kaz. «.

* Trj. tfafm«, V. Vj. Jfc

c

öfom<, Kaz. (folkl.) *#9WC
„eine art

ball[spiel]".

Der Wechsel Trj. a ~ V. Vj. ö ist ungewöhnlich. Wenn g der

ursprüngliche vokal wäre, hätte man auch im Trj. Kaz. denselben vo-

kal zu erwarten. Sicher ist ¥ëlom\ wenn es mit den übrigen zu

verbinden ist, später (durch unbekannte ursacheu) entstanden.

Xin. Vj. 9, DT. à.

DN. 89$9m4-, Vj. safamt- „einbrechen (auf dem eise)", DT. sa-

ç&mt- id.

Vgl. p. 156.

XIV. V. Vj. ç, DT. Kam. n.

DN. 9B9s(tim, V. Vj. civosfc „süss, schmackhaft", DT. ()nds(à
%

m,

Kam. iipastam id. 1

Vgl. p. 156.

1 Patkanov's âbêstàm ist unrichtig aufgezeichnet.
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XV. V. Ni. e, Kaz. f.

DN. dtpQi'l- „wiehern (pferd)*, vgl. V. qrß\- „brummen (bär),

brüllen (kuh)a , Ni. hjems-, Kaz. fyfms- (v. mom.) „wiehern". — DT.

àijs^-j Kam. âipU (Kr. aber: 9vpU) id.

Als parallelformen hierher sind gewiss zu bezeichnen: DN.

<hpt-, Ni. ëipl-, Kaz. 0. ëipl- „stöhnen".

Der reduzierte vokal, über den näheres unten, erklärt sich zum

teil aus der unbetontheit der silbe.

XVI. Ni. a, Kaz. «, 0. », DT. «.

DN. mtytf-, Ni. mqnp-, Kaz. märtf?-, 0. (selten) mvçzi- „reis-

sen, zerreissen", DT. mâ$- id.

DN. nwvt-, Ni. mard(-, Kaz. m«r$-, 0. mçraÊ- „tauchen", DT.

mqrd{- id.

DN. marà> „schwüle, drückende luft", vgl. Ni. mnrt\- „übel,

unwohl werden", DT. mnrap {— DN).

DN. fdrwk „pustel", Ni. fâkiyà, K*2 - 0. foxfö „warze",

DT. thndk „pustel". 1

* Ts. tars3, Ni. $àrp3, Kaz. 4«rj?$ „männliches elenntier", Kam.

tffos id. *

Das erstgenannte wort scheint in den nördlichen dialekteu

noch formen mit e, j zu haben: Ni. mêparo-, Kaz. mçi#m-, O.më-

tptn- (vgl. DN. wwnê md-) (v. mom.) „abreissen; abbrechen", wenn

diese wortformen nicht, was mir im hinblick auf den konsonantis-

mus wahrscheinlicher düokt, zu einer anderen Wortfamilie, DN. mêrwi-

U8W. "biegen" gehören.

1 Cabtbén schreibt lênek, fönak, k'ënak , warze".

3 Im vorbeigehen sei bemerkt, dass dieses wort von Paasonen,

FU. s-laute p. 39, mit wog.MuNK. fs$rp, èuorp, Sörp „elenntier" zu-

sammengestellt worden ist. Diese Zusammenstellung scheint gründe für

sich zu haben; der gutturale vokalißmus im wogulischen bereitet jedoch

der annähme einer direkten Zusammengehörigkeit der heutigen formen

des 08tjakischen und des wogulischen wortes Schwierigkeiten.
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XVII. Ni. à, Kaz. a, O. ?.

DN. nds, Ni. n«$, Kaz. nq$ „stumpf", O. n»s id.

DN. tm-, Ni. fin-, Kaz San- „einschrumpfen, eintrocknen", O.

fa- id.

Das auslautende DN. £ in dem ersten worte (beachte auch den

Wechsel — Ni. n) lasst auf entlehnung schHessen, und als original

ist 8yrj. Wied, ny* id. auzusehen. 1 — 0. ? muss in beiden Wörtern

durch die annähme eines einflusses seitens des mouillierten lautes

erklärt werden, obwohl ein solcher Vorgang in allen aualogen fällen

nicht vorhanden ist (vgl. oben).

XVIII. Ni. <?, Kaz. «, O. a.

DN. ïidtikh, Ni. nàtjkdl% Khz. n^êl\ O. My&l „schleim".

Die hintervokalischen Kaz. 0. formen sind wahrscheinlich durch

zusammenfliessen zweier Wörter entstanden. Im Ni. findet sich näm-

lich eine beuennung für „augeuschleim" ri'ror'» welche wohl auch

in deti nördlicheren dialekten vorhanden gewesen sein dürfte, und

als der Urheber der Kaz. 0. formen in ihrer heutigen gestalt an-

gesehen werden kann.

XIX. Ni t, Kaz. b.

DN. wwyarYtf, Ni. mfyröte, Kaz. môjpAriï „zugschnur am

schütten".

Vgl. oben pag. 185.

XX. DT. (Kond.) «.

DN. kdtjre
s
s, DT. kùtjrcs „eine art schabmesser".

1 Das anlautende n gegenüber einem syrj. n ist wahrscheinlich

durch kontamination zweier Wörter, nyi „stumpft und syrj. Wichm.

;,ei „still" entstanden (vgl. Setälä, FUF. II. p. 221).
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DN. formd\ DT. kqrmti „eine art verschlag im walde".

(Lehnwort P) 1

DN. temdk, DT. fymaifc, Kond. Çftmâk „geronnene milch".

DN. ffefroif-, DT. „sich loslösen" (vgl. hierzu 0. nel-

tç*tjdt „abgelöste hirkenrinde").

* Kr. p9rjt9r, Kam. pàytor „hügel".

DN. S9rjG9m, DT. s^ssm .bezeichneter weg durch den wald".

In einem lehnworte: DN. aaard'foa, DT. nsdrd'iça, Kr. ns9-

rd'ite, Kam. asrä'ite (fluch) < tat. Kirg äsr&'il „todesengel". 8

XXI. DT. I (Ts. v).

DN. 9^3 (Kr. auch dßs), DT. „das männliche glied".

DN. (Kond. DT. tfttfr, Ts. iffîfa „der jüngere

bruder der frau".

Beide Wörter stammen walirscheinlich aus dem tatarischen,

und die originale sind tat. Kas Ostb. ai wBHyTpeHHocn>", Dschag.

Kunos özek „das innere, kern, uabel" (vgl. Tob. Giq. huhki»

„KmnKa") 3 und tat. Tob. jar$u, jurèu u. a. „der jüngere bruder

der frau" (Gomb. Pôtl. 1; Paas. Ttirk.ö. 36). In dem letztgenann-

ten worte ist der vordere vokal auf ostjakischem boden durch ein-

wirkung des nachfolgenden mouillierten lautes entstanden.

XXII. Ni. à, Kaz. à, 0. ?.

*Ni. nj$a, Kaz nnj, 0. A»zt „angelhaken".

1 Nach der aussage meines DN. sprachmeisters nennen die rus-

sen denselben gegenständ „KepuA".

2 Vgl. Gombocz, Türk. 10.

3 Gegen diese Verbindung spricht jedoch das inlautende ostj. iti

- tat. iè (?vgl. Dschag.).
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* Ni. AàldV „kleine plötze", Kaz. üfaV, O. nol9% „kleiner jun-

ger fisch; Sosva-hering". 1

* Ni. jqßam\ Kaz. â<}êkçm% 0. Ijßtfm „geräumig".

In einem lehnworte (im Ni. nicht zu finden): Kaz. èafhçtf,

0. $2$Jeà
%

$ „kattun, baumwollenzeug; kattun-, baumwollentuch" < syrj.

Wied, tèyàjan, tàyàkan „tuch".

Über 0. % siehe oben.

XXI. Ni. ä
t
Kaz. «, 0. ö.

* Ni. pffof, Kaz. pàetf, 0. pögdt „häufen, schwärm (wilder

euten oder gänse)".*

Man hat hier gewiss eine urform mit labialem vokal anzu-

nehmen, welcher sich im 0. vor g erhalten hat (vgl. unten).

Die entsprechungen des I)N. 9, welche nicht als durch äussere

einflüsse entstanden angesehen werden können, sind:

DT. 9, l
Trj. 9, }, «?, 4 (+ Jf), o.

V. Vj. 9, }, ç, Q.

Ni. «, (f), e.

Kaz. a, Q), f .

0. t>, (?), e, & (g).

1 Im samojedischen begegnen wie demselben worte in der form

nilok (NyK. XXII. p. 350) „hering" (?), die offenbar aus dem oetjaki-

schen eingedrungen ist. — Im wogulischen hat man näläk „hering"

(NyK. XXII p. 350), und in dieser bedeutung dürfte das ostjakische

wort eine entlehnung aus dem wogulischen sein. Die fisch ist näm-

lich in den gewässern der ostjaken nur ganz zufällig anzutreffen.

2 Ahlqvist hat unrichtig: päkyt.
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DN. S, *$.

I. 1. Trj. 3 (+ jfy), V. Vj. g, Ni. & Kaz. g, O. Ö.

Z. b. DN. ptps^j „schienbeinband", vgl. Trj. ibfy94, Ni. iötpf,

Kaz igj^j, 0. <gy9{ id.

DN. rfydf-, Trj. f^J-, V. Vj. rg?9f-, Ni. rggdf-, Kaz. rgjpf-, O.

fgyfff- „mischen; umrühren".

DN. ty, Trj.^ V. Vj. (g* Ni. ßy, Kaz, 0.

fiy «er".

Das Vorhandensein des labialen vokals in den westlichen dia-

lekten ist durch den nachfolgenden laut bedingt.

2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. iü, Kaz. ffc, 0. ^.

DN. sfyds, Trj.
$<fyy0$,

V. Vj. söyds „herbst", Ni. siùs, Kaz.

siùs, 0. ^ id.

*Kond. thjpr, Trj. ftypf, Vj. ftf^ar* „faule, faules holz", vgl.

Kaz. (türBnAf „zerkrümmeltes faules holz, das zum trocknen der

schuhe verwandt wird".

Im Kond. lautet das wort für „herbst" suis (nach Paasonen,

PU. 8-laute 165, sdjvs).

Über S siehe hier oben. Die formen der nördlichen dialekte,

wie auch die des Kond. sind durch assimilation und kontraktion

entstanden.

II. Trj. «, V. Vj. u.

DN. ty, Trj. tu\ V. Vj. (u
%

„der" (= finn. se), i

lm paradigma erscheint auch im DN. Kond. u: z. b. DN.

ti£fo3 „damals, danu", rùçtff „darum".

1 Paasonbn, FU. s-laute 'p. 12, hält die Wörter ostj. J. $w Jener,

der" und & »dieser" für verschiedene formen ein und desselben (?)

demonstrativpronomens. Vom Standpunkt des ostjakischen betrachtet

sind sie von einander zu trennen.
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Ohne zweifei ist der DN. diphthong aus einem älteren *u im

absoluten auslaut entstanden.

III. l. Trj. V. Vj. Ni. & Kaz. ö, 0. ö.

DN. nfy, Trj. V. Vj. pfy Ni. t»tfyV Kaz. itötf, 0. ^
„ast, zweig".

*Ts. sfy, Trj. V. Vj. sty „dicht, engmaschig (netz)". 1

DN. s3y, Trj. s$yiu%, V. Vj. sty, Ni. sdt^, Kaz. sötf „stab".

DN. fy, Trj. f$ty V. Vj.
(jfc

Ni. (ty, 0. % (selten) „teich,

landsee". 2

Der labiale vokal der westlichen dialekte ist wie sub L 1 zu

erklären. Die hier angeführten Wörter sind sicher ursprünglich hin-

tervokalisch gewesen (vgl. wog. Ahlqv. sou, wog.Sz. sü „stab";

wog.Sz. tö „teich), und die palatalisierung des vokals ist durch das

zu derselben silbe gehörige % hervorgerufen worden (vgl. p. 20).

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1 ; 0. v.

DN. ty, Trj. 4fy, V. Vj.
{ty,

Ni. fltf, Kaz. aö# „knochen,

bein", 0. (~ mit suff. der I pers. < lötta'm) id. — Kos", (ù-

80 m id.

In deu verwandten sprachen stehen dem tfy hin tervokalische

formen gegenüber (siehe z. b. Budenz, MUSz. 766), und man muss

die DN. Ni. Kaz. formen wie n3% usw. auffassen. Die wechselnden

O. formen sind aber nicht ganz klar. Vielleicht darf mau annehmen,

dass der hiutere vokal in Stellungen, wo tf nicht zu der ersten silbe

gehörte (in formen wie WucCm), bewahrt wurde, uud dass die 0.

nominativform (analogisch) aus einer solchen Stellung stammt (vgl

gleich unten). In löuam ist ö gewiss in schwachbetonter stel-

1 Kond. $o% „dicht* ist wahrscheinlich ein anderes wort.

8 Patkanov's tou „landsee, teich* dürfte, was den vokal anbelangt.

nicht richtig sein.
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lang durch einfluss des u beibehalten. Koä. tüsdm ist ein zusammen-

gesetztes wort (vgl. seine entsprechungen wog. Husèm, luhm, Hosm

usw., syrj. ly-aöm „gerippe", wotj. Wêom „haut u. bein"; Bud.

766; Münk. AKE. 243), desseu erster teil aus in Verbindung

mit dem hintervokalischen sdm entstanden ist.

3. Trj. V. Vj. Ni. = 1; Kaz. 0. ö.

DN. Trj. 4fryjt
(

, V. ßfetff, Vj. «fca'f, Ni. Pfàf „von

der grösse, eiu mass fassend, -voll", Kaz. Aoudf, O. (Suat id. 1

Die hintervokalischen Kaz. 0. formen wie auch die labialität

des 0. vokals sind wie in 0. löudm zu erklären.

4. Trj. Vj. = 1; Ni. Kr. d ~ ä, Kam. d ~~ y.

DN. py-, fSyajfa- „rudern", Trj. M^sç^'à-, V. ioyd(- „einen

ruderschlag tun", Ni. t'"u?fo Kr. tty-, t&fit-, Kam. tty-, toijdt- ^ru-

dern". 2

Dass auch dieses wort auf eine hintervokalische urform zurück-

geht, scheint sicher (vgl wogSz. Hqwl, *toiui, Uuwê, Ugwénti „ru-

dern"). Das südostjakische «? ist wie sub I. 1 zu erklären, und Ni.

Kond. 4t £ wie der hintere vokal in 0. Iva, löudm aufzufassen (<5

durch anuahme eines einflusses seitens des u). DN. hat sein

.? gewiss in anlehnung an tfy-.

1 Andkrhon, Wandl. 9ij, hat die Wörter lovat und sayat, sagst

(: î-sayat .in ein und derselben richtung', tet sagat „von hier*' usw.)

zusammengestellt, aber mit unrecht.

2 Verschieden hiervon sind Kaz. A~u<ht(-, O. läiwtt-, V. jäyäfifa

Vj. inyont-, Trj. 4^4(0- .rudern". Trj. 40^4(0- ist wahrscheinlich

eine kontaminationsbildung von einem worte mit *u und einem mit o

in der ersten silbe (vgl. die formen der übrigen dialekte). - Ostj.

tüp „rüder" ist wohl nicht mit tovot- .rudern 14 zu verbinden, wie An-

derson, Wandl. 42 meint.
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IV. Ni. ö, Kaz. & O. v.

DN. rfy „Windhauch", Ni. r$$% Kaz. rtyf, 0. p>y „Windhauch
;

hitze, wärme".

Das entsprechende wogulische wort, wog.Sz. +rêî, *rêi, M, ri

„hitze", rëyiij, rëy (adj.), zeigt, dass das wort ursprünglich vor-

dervokalisch gewesen ist. Die hintervokalische form des 0. muss in

satzphonetischen Stellungen entstanden (vgl. z. b. uatrvy „Wind-

hauch") und aus diesen verallgemeinert sein. In 0. rvy hat der

vokal au der dialektischen entwicklung *ö > v teilgenommen.

Wie aus dem obigen hervorgeht, tritt DN. 3 nur in wenig

zahlreichen, bestimmten fallen auf, und sein vorkommen ist durch den

nachfolgenden laut bedingt. In einigen Wörtern vertritt DN. 3 einen

älteren hiuteren labialen laut; auch hier muss die Ursache der pa-

latalisierung sowohl als der Iabialität des vokals in dem nachfolgen-

den laute gesucht werden.

DN. i, *i.

I. 1. Trj. », V. Vj. i, Ni. ï, Kaz. |, 0. *.

Z. b. DN. im3, Trj.
fimf V. Vj. ïmî, Ni. ïwu, Kaz. \m\, 0.

imi (imi) „weib; altes weib; gattiu".

DN. fa>, Trj. Vî(-, V. Vj. Ni. Kaz. Jbg-, 0. kit-

„schicken, senden". 1

DN. mff, Trj. mif V. Vj. m*Y, Ni. m%\ Kaz. mlf, 0. mit

„lohn, miete".

DN. nïmaj, Trj. yina^ V. Vj. qimdÇ, Ni. ^ïw^c

, Kaz. {tiwa-i
1

,

0. nîwa/ „Schneeschlittschuh, dessen untere seite mit renntierfell

bekleidet ist".

1 Budbnz, MUSz. 16, verbindet dieses wort mit ostj. kös- „um die

wette laufen
1
'. Diese Verbindung ist unrichtig.

Digitized by Google



— 209 —

DN. pit-, Trj. p
çt>, V. Vj. pii-, Ni. pïf-, Kazpfr, 0. pit- „(in

etwas) fallen, geraten".

DN. «>, Trj- «Y, V. sip, Vj. sifwtf (= Trj. «Vv'X Ni.

sty, Kaz. *ty „biegung der Schlittenkufe" (Trj.: „der vordere teil

eines Schlittens").

DN. tin, Trj. ft>
c
, V. Vj. Ni. Kaz. 0. tf?

„preis".

DN. Trj. 4^, V. Vj. /»Y» Ni- Kaz. 44 0. $ „atem".

Von den hierher zu zählenden Wörtern weiseu im DT. ein 9

auf: DN. miçâ't- „mieten", DT. maçà
%

't id. — DN. Içâi, 0. i(a

„abend", DT. dçà i id. — Die reduzierung des vokals ist sicher auf

die unbetontheit der silbe im DT. zurückzuführeu.

Parallelformen haben die folgenden beispiele:

a) mit à, a: DN. kit- usw. „schicken" ~ Trj. fc
f

#>y-, Ni.

ktyti-, Kaz. (v. fr.) id. — DN. pit- usw. „fallen, geraten, vgl.

Kond. päyat-, Trj. p*Qr9Ç-, Ni. pàt{3$-, Kaz. p$t&(- „in einen zu-

stand briugen". — DN. £fn usw. „preis" DN. p£n, Trj. £
C

$Y,
V. Vj. fay, Ni. £â»»

f
„brautpreis", Kaz. tçn

K
(folkl.. parallelwort zu

&»') „preis". - DN. (if usw. „atem" ~ DN. fdfc-, Trj. 4? V. Vj.

la#-, Ni. fdf, Kaz. 0. Iß^t- „atmen" (vgl. oben p. 5).

b) mit à, q, a, 9: DN. bmaf, Trj. VïmaÇ, V. Vj. *Vtn£>x, Ni.

Jcïnwf, Kaz. 0. Jchndt „der zweite" ~ DN. fca>an, Trj. *<aT-

V. Vj. fc'ä^V, Ni. Mtytf, Kaz. A«^ c

, 0. lcätVn (absol.); DN.

fctf, Trj. Vçf, V. Vj. fc'oY, Ni. leaf, Kaz. 0. *(W (attrib.)

„zwei u
(vgl. oben p. 8, wo auch eine erklärung für die reduzierten

vokale gegeben ist).

c) einen Wechsel im DT. zeigt DN. DT. iD'am- „sich abmatten"

~ DT. dfl&mf- v. tr. „abmatten". Gewiss ist in der letzten form

ein wandel « > a in uubetonter Stellung anzunehmen.

In den lehnwörteru entspricht DN. i usw.

1) eiuem syrjanischen *: DN. is-, Kaz. ls- „mahlen", 0. is-

„sieben, sichten" < syrj. Wied, ia- „mahlen". (C). — Ni. ïstek* „Schwe-

fel" < syrj. Lytkin tatög id. (Ahlqv.). — Einem syrjänischen

ö: DN. pit- „satt werdeu", Kr. pitas, Kaz. pUQztf (selten) „sätti-

14
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gend" < syrj. Wied, pöt- „satt werden". — 0. siß „galle" < syrj.

Wied, söp, sep id. — Kaz stsfcfm*, 0. sistâm (Ni. ps^àirC) „rein"

< syrj. Wied, aöstöm id. (Paas. FU. s-laute p. 18). — Pate.

&rt, Ni. frff, Kaz. $r(

J
c

„wollenes garn", 0. sifk£{ „schmales,

wollenes band" < syrj. WmD. sort „gespinst, gam, zwirn".—.Aus

dem syrjänischeu stammt gewiss auch Kr. màY, Kam. tnâV, Trj.

irtçf, Ni. ïnàr\ Kaz. fççV (Ts. ma r, Kos. «na r) „sattel" < syrj.

Wichm. çnjV id. (vgl. C, Gombocz, l'ürk. 51, Paas. Tttrk.O. 21,

Wichm. Tschuw. p. 56). Jedoch ist wenigstens auf KoS. an4
v

r ein-

fluss seitens des tat. Tar. ägär, Bar. ijär, Kas. ijär, ejär usw. „sat-

tel" anzunehmen. Der reduzierte vokal im Kos. Ts. beruht auf der

unbetontheit der silbe.

2) einem tatarischen ä ~ e ~~ i: DN. Isar „dumm" «< tat.

Tob. üär, Tar. iz&r, Kirg. esär id. (Pate., Paas. Türk.O. 22). — Trj.

%4çlc% Vj. fß'ffV „sieb" < tat. Tob. Kas. Bar. ilak, Schor. usw.

äläk, Alt. Kirg. elek id. (Paas. Türk.O. 20). - DN. iih- „anspan-

nen" < tat. Tob. jdk-, Kas. jik-, Alt. jäk- id. (Paas. Türk.O. 37).

— Einem tatarischen ü(P): Paas. 1p,r „spule" P < tat. Kas. Mira,

tschuw ézrd, kür? „spule" (Paas. Türk.O. 141). — Einem tatari-

schen y: DN. irj$ (auch habe ich von demselben mann die form

7r# gehört) „zänkisch, streitsüchtig" < tat. Kirg. Radl. upus „zank,

streit".

3) einem samojedi sehen i: 0. siygî „skorbut" < samoj.Jur.

fiqg? (nach der ausspräche meines ostj. sprachmeisters) id. — Kaz.

tUz'qtf „leine, womit die renntiere eingefangen werden" < samoj.

Jur. tynde', tynae', lande' „renuderschlinge" (Ahlqv. OU. p. 8).

4) einem russischen i: Trj. *V Vq%v Ni. hïra, Kaz. h\ra

,

0 Jcira „gewicht" < russ. rnpa id. - DN. {is, V. Çîs, Ni. lis

„glasscheibe" < russ. jihctl id. — DN. pilî(-, Kaz. ptAÏf-, 0. pi-

lit- „sägen" < russ. nnjinTb id. — Ni. sïf, Kaz. stf „satt" < russ.

chtuü id. - Ni. Stfà „pfriem* < russ. raHJio id.

2. Trj. V. Vj. Ni. Kaz = 1 ; 0. ?.

DN. WlH, Trj. mrH\ V. Vj. tf'ftt, Ni. M, Kaz. fipf

„/.under", O. s.*i>t id. — Ts. Sogom t$aydt id.
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O. ? ist gewiss durch deu eiufluss des nachfolgenden i aus einem

älteren *i eutstauden. Ts. Sogom t$dfdt muss man wahrscheinlich

als eine in schwach-(un-)betonter satzstellung entstandene form an-

sehen (vgl. z. b. die Verbindung &Fïyafc3nj „zunderschwamm", in

welcher der hauptton auf dem zweiten teil des kompositums liegt).

Vielleicht hat das schnellere Sprechtempo der genannten dialekte

mit auf die qualität des vokals eingewirkt.

3. Trj. V. Vj. (0.) = 1 ; Ni. î, Kaz. {.

DN. yiros, Trj. *y?fs3, V. Vj. mrds „birkendickicht", Ni. ijlres

id., Kaz. y\rd8 „dicht (vom walde)".

In den lehnwörtern:

DN. Mina, Trj. 'ylnç, V. Vj. ppdT, 0. tprtf „wein, brannt-

wein a
, Ni. yfng, Kaz. i({nq id. < russ. bhho id. — *Kr. t(inä\

Trj. Vw\ O. tjina „spaten (iu den karten)", Ni. ylnq, Kaz. \<\nq

id. < russ. BBHa (gewöhn 1. pl. bhhu) id.

Wie hieraus hervorgeht, ist die labialisieruug des vokals auf

den eiufluss des vorhergehenden v zurückzuführen. — Im 0. hätte

man auch *^ erwartet.

4. Trj. V. Vj. Kaz. 0. = 1; Ni. e.

DN. mtn, Trj. mt>c

, V. Vj. mîn\ Kaz. m\n\ 0. min „wir

(dual.)", Ni. men' id.

DN. nîn, Trj. nin\ V. Vj. ntn% Kaz. nïn\ 0. nin „ihr (dual.)«,

Ni. nen* id.

DN. |«n, Trj. jîn\ V. {in% Vj. i?n\ Kaz. A\n\ 0. „sie

(dual.)", Ni. (en
(

id.

Gewiss grüudet sich dieser Wechsel auf urostjakische Verhält-

nisse (vgl. unten).

5. Trj. V. Vj. = 1; Ni. e, Kaz. f,
O. e.

Kr. ktr, Trj. *Vf*, V. Vj. *'*V, Ni. ter', Kaz. jfcjV, O. *e\r

„schneekruste".
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For parallelformen zu diesen dürfen vielleicht gelten: DN.

Mrç9m
y Trj. p

9

#i&tf{f9x „schneekruste".

Hier mag ein wort erwähnt werden, welches weder in den

südlichen dialekten noch im V. Vj. vorkommt und welches wahr-

scheinlich lehn gut ist: Trj. hpK
dlc\ Ni. lëtep

(

(durch metath.), Kaz.

#B»k\ 0 tèb9% „canis lagobus". Von Gombocz, Adal. 42, ist dieses

wort mit wog. lipi, samoj.Jur. Reg. Hb „weisser hundM zusam-

mengestellt worden. Munkàcsi seinerseits, AKE. 298 II, hält das

wort mit ostj. râba „zottiger hund" für zusammengehörig und zieht

dem entsprechende Wörter aus anderen fi.-ugr. sprachen herbei (fi.

repo usw.). Von den von ihm angeführten Wörtern ist uur wog.

lêpek lipi „kleiner, zottiger hund" mit dein ostj. worte zu verbinden.

— Die frage nach der etymologie des ftp*dk* wie nach seinen vo-

kalverhältnissen muss hier offen bleiben. Ich will nur bemerken,

dass auch ich saraojedischen ursprang für wahrscheinlich halten

möchte, obwohl rip nicht als original passt, und dass der Wechsel i

— e-laut vielleicht darauf beruht, dass die ostj. formen auf verschie-

dene originalformen zurückgehen.

6. Trj. V. Vj. = 1; Ni. c, Kaz. f, 0. i.

DN. ftif, Kr. fnf, tfnt, Trj. <ï*44> V. t>«, Vj. ??#
c

„schneide",

Ni. ievtfL, Kaz. i&AA
t
0. iwg id.

Dasselbe wort findet sich auch im DT. Jmj-t^, wo 9 gewiss

wie gleich unten zu erklären ist.

Der einfache anlautende vokal scheint, nach Kr. fini zu urtei-

len (vgl. auch wog. Ahlqv. jemtan, jimten „stahl"), aus einem diph-

thong *|t möglicherweise im Satzgefüge entstanden zu sein.

7. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. e, Kaz. e, O. e.

DN. ff, Trj.
K
t4, V. Vj. ff „vorder", Ni. {et, Kaz. &a id.

DN. tyém, Trj. %fm% V. Vj. i/fmc

.Schamgefühl", Ni. ièfem*,

Kaz ièAfm', O. ièlem id.

DN. *>n, Trj.
<ïfyp

c

, V. Vj. ijn^ „abend, abends", Ni. &W\
Kaz. m$tg? id.
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In anderen südlichen dialekten weisen diese Wörter eine etwas

veränderte gestalt auf: DT. d\ „vorder"; DT. apf'm, Ts. dfîm, Kr.

9\t$m „Schamgefühl". Über den Wechsel vokal ~ diphth. siehe

gleich obeu. Statt 0. {èlem hätte man *Ü/m erwartet (vgl. 0.

urll und ifàTt). Das 9 ist sicher aus unbetonten Stellungen verall-

gemeinert worden; in Kr. 9\tim ist diphthongisierung anzunehmen

(vgl. wog.8z. ël, elä, jêl, il usw. „vorwärts u. a.
u
).

Ganz dieselben vokalverhältnisse finden wir in dem lehn-

worte DN. yfyra, Trj. "yffw V. tptrcC „eimer", Ni. ye$rà, Kaz.

uë$ra 0. yetrèC id. Sein original ist das russ. Bejipo. Der Wech-

sel beruht gewiss darauf, dass der vokal der ersten silbe auch in

verschiedeneu russischen formen des Wortes verschiedene grade

der palatalität (engenbildung) aufweist (vgl. vedro ~ vçder, wenn

ich die russ. ausspräche uicht unrichtig aufgefasst habe).

8. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1 ; V. Vj. ä.

Z. b. DN. fc*>, Trj. Vi*-, Ni. k1(-, Kaz. Jc\a-, 0. Ul- „auf-

steigen; an land gehen", V. Vj. k'ù^- id.

DN. (fVtf«, Trj. ffçff, Ni. Hrfa „emberiza nivalis", V. Vj.

Jtfçf? id.

DN. mtV, Trj. mff, Ni. mtf, Kaz. wff, 0. img „mütze", V.

Vj. mûr id. i

*Ts. riee"p „seitenarra eines flusses", Kond. (ifop, Trj. ßg&'q»'

„Ausstacht". (Das wort ist im Ts. Kond. unsicher).

DN. niV, Trj. Qif, Ni. itif, Kaz. #rl

, 0. „stock, stange",

V. Vj çûY id.

DN. i>W, Trj. p'ïtfrdfr Ni. jrty<# »tragband, -schnür", Kaz.

pl^o- „die tragbänder über der brüst zusammenheften", V. Vj.

püyaf „tragband, -schnür".

DN. ptj, Trj. p'?4f* Ni. pif, Kaz. p\Af „netz zum fangen der

enten, russ. nepertci»", V. Vj. uähypA
%

ff „Öffnung im walde für

perevjes"
;
vgl. V. Vj. puff „loch".

1 Cabtrün und Gombocz, Adal. 52, haben dieses wort mit samoj.O

(Tas.) mola P sommermütze" verbunden.
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DN. siyas, Trj. sltfrds, Ni. tffyas, Kaz. s\tps, O. sîyos (si-) „fisch-

adler", V. Vj. suyds id.

DN. tfty, Trj. tf»>r Ni. Kaz. O. ny „nebel", V. Vj.

W*X id.

DN. fijp*, Trj. fi$^f, Ni. flysf, Kaz. flysf, O. flyrf («-; „pfeil-

köcher", V. Vj. ftysf M- 1

DN. fij^-, Trj. rfi^-, „herausgehen", V. Vj. /wy^- id.

Die dialekte zwischen dem Trj. und dem V. Vj. zeigen eine

verschiedenartige Vertretung. Mj. hat: kKû%t
4-, aber: /t>£*\ m»Y,

siyyds, ttftX, Ffpifi ^^Vf*; Likr.: /u#f, mu£ c

, aber: stWyas,

(itfydf. Im Mj. kommt û nach fc' vor, in anderen Stellungen t; im

Likr. haben wir ii ausser vor (vgl. jedoch Vûjpri „wuhne"

p. 132).

Parallelformen haben die hierher gehörigen Wörter:

DN. usw. „aufsteigen; an land gehen, steigen" <— DN.

Ufa-, Trj. Vq}44 -, V. Vâlw- „an land steigen", Ni. kàfyi-, Kaz.

k$A\- „an land gêhen" ; DN. 'kafav , P Trj. Vfrnf, Vj. Wfaf, Ni.

TcàRdif, Kaz. "k^Afrif, 0. kgitftfq „laudungsplatz« (vgl. oben pp. 2, 14);

Trj. k*ç49y-, V. Vj. fc^/ay- „aufsteigen". — Trj. rïj^mfa-, V. Vj.ru-

yamf- „durchbrechen (ström eine landenge)" ~ Trj. rfï^aç- „durch-

gebrochen werden (eine landenge)". — V. Vj. sqI- „schneiden (brot)
u

~ Trj. «V, V. Vj. st<7- „aufschneiden". — Ausserdem muss ich

hier auf den Wechsel Trj. ç ^ i, V. Vj. ç ~ û in den paradig-

me n aufmerksam machen.

9. Trj. Ni. Kaz. 0. = 1; V. u.

DN. sir, Trj. «V, Ni. sïr\ Kaz. s\r* {ê)/), 0. sir {$ir) „-be-

schaffen*. V. moyêsu r „wie beschaffen".

1 Anderson, Wandl. p. 226 anm., denkt sich, nach VAmbéry, Pri-

mitive cultur p. 120, das ostj. wort aus den türkischen sprachen ent-

lehnt, tat. Kirg. tigia. Vgl. hierzu MunkAcsi AKE. 361. — PApai J.

schreibt die nordostjakische form dieses wortes WwU (Münk. AKE.

p. 594).
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Die V. redeQsart ist wahrscheinlich aus einem surgutschen dia-

lekt entlehnt (sur* wird nur in dieser Verbindung gebraucht und ein

*$î r
c

Ist unbekannt), und der labiale vokal muss gewiss als eine durch

assimilatorische eiuwirkung des ersten teils des kompositums ent-

standene neubildung erklärt werden.

10. Trj. = 1; Ni. e, Kaz. e, O. i.

DN. \d'£(, (to'tit, Trj. iti' „gegen, wider", Ni. î&'rif, Kaz.

ièz'çAf, 0. ifàjt id. — DT. dD'iï f, Ts. »jMW, Kr. a/a * id.

Über vokal ~ diphthong habe ich mich schon oben geäussert

(beachte auch hier den DN. Wechsel i ~ ft und das Trj. Das

reduzierte 9 beruht auf der uubetontheit der silbe.

11. Trj. = 1; Ni. tfc, 0. tf.

*Ts. ifloài, Trj.
HuWq „oberrock", Ni. tiikà „grobes tuch;

oberrock aus grobem tuch", 0. tmga „filz".

Dieses wort Lst kaum einheimisch, obgleich ich hier das origi-

nal nicht angeben kann. Die Ni. form hat ihren vokal der ersten

silbe wahrscheinlich durch assimilation und kontraktion, die 0. form

den ihrigen durch dissimilation erhalten.

n. 1. Trj. f, V. Vj. ö, Ni. ï, Kaz. \, 0. i.

DN. kîm, Trj. k*çm\ V. Vj. *
C*W, Ni. klm\ Kaz. ^mf

, 0.

kim „hinaus; das äussere". — Patk. kirn, kern id.

Als parallelformen zu diesem worte sind anzusehen: DN.

kaman, Trj. ¥ëma>}\ V. Vj. k'$m&n\ Ni. känian\ Kaz. k$nian\ 0.

Icàmat} „aussen" (siehe oben p. 14).

Trj. Vç m ist gewiss eine analogieform nach Vetndn*. — Patka-

nov's kern stammt wahrscheinlich aus dem Wörterverzeichnisse Ca-

strén's und gehört einem surgutschen dialekt an.
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2. Trj. Ni. Kaz. = 1; V. Vj. q.

DN. klsdr, Trj. V$sçf, Ni. Telaf, Kaz. ÄW „Spielkarte", V-

Vj. VçsàY, Ahlqv. kasir, kiaer id.

Das wort ist gewiss lehngut, etwas schwer fallt es aber das

original anzugeben. Dass es mit russ. Kosupb „trumpf" in Verbin-

dung steht, ist gewiss 1 (vgl. auch tat. Alt. Tel. Leb. Radl. köaör

„KapTOiHafl Hrpa"; aus dem russ.), aber direkt aus diesem köunen

alle formen kaum hergeleitet werden. Das vokalverhältnis muss man

wohl so auffassen, dass die verschiedeneu dialektischen formeu auf

verschiedene originalformen zurückgehen.

m. 1. Trj. 9, Ni. î, Kaz.
f,

0. *.

DN. fetV, Trj. V9tf, Ni. k\$, Kaz. ktf, 0. his „maser".

Wahrscheinlich ist die Trj. form mit reduziertem vokal in einer

unbetonten Stellung entstanden und aus dieser verallgemeinert worden.

2. Trj. a.

* Kond. ptfpl, Trj. p^idldk* „reuse".

Kond. fCf in: fîfyçx kamyfy (folkl.). Trj. fdf- (name eines

metalles; auch epitheton für geld).

Das erste von diesen Wörtern ist aus den russischen entlehnt.

Bei Dal' findet sich das russ. wort in der gestalt «nrnjib „Beu-

Tepr», Mopjta", und dieses ist das original des Kond. pCffrl. Die Trj.

form geht auf die (bei Dal' nicht belegte) dimiuutivform «bhthjiökt»

zurück. — Die eutsprechung des zweiten Wortes im wogulischen,

wog. Münk. *êèê
f
scheint zu beweisen, dass der uichtreduzierte vo-

kal ursprünglich ist. Trj. fof ist wohl als eine durch verhören um-

gestaltete entlehnung aus einem südlicheren dialekt anzuseheu.*

1 Vgl. Cabtbén, Ahlqvist, Patkanov und Gombocz, Russ. 62.

2 Vielleicht könnte man an einen wandel *i > e in schwachbe-

tonter Stellung denken.
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IV. Trj. ç, Ni. ï, Kaz. |.

DN. sîrs, Trj. sçf, Ni. sirs, Kaz. s\r\ „früher, vorher", Patk.

sâr, sârge, sira, sire id.

Wenu die formen mit t and g, zusammengehören, muss man

wohl die vokalVerhältnisse den sub DN. à ~~ i besprochenen gleich-

stellen.

V.' 1. Trj. /, V. Vj. j, Ni. ï, Kaz. \, 0. i.

Z b. DN. ff, Trj. V. Vj. ff, Ni. tfj, Kaz. K 0. g „un-

terer; uieder".

DN. fat, Trj. &><âf, V. Vj. ßtrif, Ni. flpafr Kaz. 0.

{ifcrf „blatt«. *

DN. mMsp „bündel", Trj. 9* mfrfp'rs „zusammengekauert

(liegen)", Ni. mifop', Kaz. mfitep' „bündel".

DN. pir, Trj. p'ff, V. Vj. p/r', Kaz. (selten) p\r
(

„hinter

etw. befindlich; räum hinter etw.".

DN rît, Trj- HY, v - v
J-

riT „kleines boot".

DN. t&nidt, Trj. fäm»4, V. Vj. #Jroâf, Ni flnwf, Kaz.

0. „wenig".

DN. M, Trj. tff, V. Iff, Vj. tff, Ni. tf, Kaz. 0. 0t

„ärmel".

»

In den lehnwörtern steht DN. i Trj. / usw. gegenüber einem

syrjänischeu ö: DN. sirdt, Trj. sirâwY, Ni. ^ras „equisetum",

Patk. siria id. < syrj. Wied, aörydi id. - Kr. tiftd-, Tryffsfê-,

V. tfsß-, Ni. Kaz. 0. tistd- „trauern, bekümmert sein"

< syrj. Wied, toèdy- „sich kümmern" (C). — DN. (llaf, Trj. fuès,

Ni. £<7^, Kaz. $49$, O. fî^ (/£-) „moud" < syrj. Wied, tölys

id. (C.) »

1 Pàpai schreibt lüpet, lübut, lüba, lüva (er hat im allgemeinen den

/-laut als ein labiales ü aufgefasst). Munkàcbi (Pâp. Szôjegy.) hat die

zwei ersten formen von den zwei letzteren getrennt, doch mit unrecht.

2 PApai'8 Vj. jütu in der bedeutung „ärmel" ist unrichtig.

J Castbbn schreibt fehlerhaft S. tëdea „mond, monat".
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2. Trj. V. Vj. = 1 ; Ni. t, Kaz. |, 0. ?.

DN. *?r, Trj. «V, V. Vj. tfV „opfer", Ni. i?r<, Kaz. ïf
r', 0.

&r id.

DN. jïs, Trj. «s, V. i/s „alt, ehemalig", Ni. its, Kaz. «p, 0.

i& id-

DN. nîmBdl, Trj. nfmpW, Vj. w/mpâr „schlämm", Ni. «ftnpaZ,

Kaz. «pia^f, 0. n$mbd{ id.

DN. w»n«-, Trj. n/n«-, V. Vj. „sich dehnen", Ni. ri^-,

Kaz. ri|£-, 0. n?s- id. 1

DN. fit>, Trj. wjV, V. Vj. rf/V „Stiefel, schuh", Ni. »V, Kaz.

id. — Fischer sachneer „vestis".

DN. m^s, Trj. ri&fy V. Vj. nl^ „acht", Ni. fittfs, Kaz.

^|tpa, 0. nçizl id.

DN. /ftwf-, Trj. nfnt-, V. Vj. rijW- „ausruhen", Ni. M$- id.

Die nordostjakischen vokale sind durch den einfluss des vorange-

henden I (bezw. mouillierten konsonauten) aus einem älteren *i-laut

entstanden.

Als parallelformen zu mmadl usw. können möglicherweise.

DN. namiiêt, Trj. «<?m7f, V. Vj. nmnpW „schlämm" angesehen wer-

den, aber sicher ist dies keineswegs nicht. Der Vokalwechsel ist

vielleicht lieber dein ganz zufälligen Wechsel in onomatopoetischen

Wortpaaren an die seite zu stellen.

3. Trj. V. Vj. Ni. Kaz. = 1 ; 0. ?.

* Kr. plidr-, Trj. p'lfzr-, Ni. pl^rdC^d-, Kaz. pMfer- „zusammen-

wickeln", 0. ptidjr- (pfi-): {vp-p. „einschlagen, -wickeln 44

.

* Trj- V'~$3?i k'az - Pit?? «räum neben der wand", 0. py-

dar id.

' Das anlautende n in Ahlqvist's niô-, Patkanov's ninè- ist un-

richtig.
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In den lehnwörtem

1) aus dem syrjänischen: DN. pirdÇ, Trj. p*lràs, V. Vj. py
rês, Ni. ptrtf, Kaz. pïrdê „alt", 0. pyrvf id. < syrj. Wied, pôryé

id. - DN. pim-, Trj. p<ln -, V. Vj pjrf-, Ni. jrtrt*-, Kaz. jp|rf-

„wählen", 0. p\ip- id. P < syrj. Wied, börjy- id.

2) aus dem russischen: Kr. mir, Trj. mfr\ V. mjV, Ni.

m\r\ Kaz. m$rc

„dorfgemeiude; leute", 0. m^r id. < russ. Mipt id.

Es ist zu beachten, dass in allen diesen Wörtern vor dem i-

vokal ein labialer konsonant steht, und mau muss annehmen, dass

die labialität des O. vokals auf dem einfluss des labialen konsonan-

ten beruht (der ursprüngliche hintere /-laut ist etwas labialisiert ge-

wesen). 1

4. Trj. V. Vj. Kaz. 0. = 1 ; Ni. i&.

*Trj. sfs, V. Vj. 8j% Kaz. s}s, 0. sis „gewisser Zeitraum", N.

püi(süis „zeit wo der kessel kocht". 2

Ni. süts verdankt sein tU dem einfluss des ersten teil des kom-

positums (vgl. pùlpti<(riàiï pro: ptït(pa(/tân „eine art pfannkuchen").

5. Trj. V. Vj. = 1 ; Kaz. tfc,

*Trj. Ijtif, V. Ij n't, Vj. Ij/iff „speichel", Kaz. (selten) IM
„geifer".

1 Merkwürdigerweise haben auch die ostj. formen für „dorfge-

nieinde; leute" auf eine urform mit hinterem vokal zurückgehende

formen. Haben wir hier möglicherweise einen einfluss seitens irgendeine«

einheimischen wortes anzunehmen? In den östlichen dialekten könnte

man die sache vielleicht so auffassen, denn da haben wir ein wort Trj.

myrf, V. Vj. m#r*f „häufen" (= DI* mçraj) in der bedeutung „vo-

lostj, gemeinde"; dieses wort kommt aber in den nördlichen dialekten

nicht vor. Richtiger ist wohl die Vermutung, dass der grund der gnt-

turalität des ostj. vokals in der russischen ausspräche des Wortes zu

suchen sei.

2 Ahmjvibt scheint einen zusammenbang zwischen aüs, sys und

und 6os „stunde, weile, augenblick" anzunehmen und diese Wörter mit

russ. iacb id. in Verbindung zu Betzen, süs, sya sind jedoch von éos

verschieden.

Digitized by Google



— 220 —

Die Kaz. form ist unklar. Sie könnte vielleicht — der lautli-

chen Verschiedenheit ungeachtet — aus einem surgutschen dialekt

entlehnt sein, indem das labialisierte i durch ih ersetzt wordeu wäre

(vgl. jedoch 8yrj. Wied, ru „Speichel").

6. Trj. V. Vj. = 1; Ni. HU, Kaz. tfc, 0. p.

DN. pî$ „mal", Trj. p7#, V. Vj. pf „schicht, strähne". Ni.

püi§, Kaz. püf, 0. pifs „mal; schicht, strähne".

* r

lYj. *9i p'/tf «auf immer". Kaz. ^ pütid, 0. i prpti id.

Hat man den labialen vokal hier wie in den Wörtern sub 3

zu erklären, nur mit dem unterschied, dass in den hier angefahrten

Wörtern der Kaz. labialvokal aus einem labialisierten in unbeton-

ter satzstellung durch eiufiuss des p entstanden wäre?

7. Trj. V. Vj. = 1; Kaz.
f.

*Trj. W, V. Vj. tfjf „Hat«, P Kaz. «fftf id.»

Es ist unsicher, ob diese wortformen mit einander zu verbin-

den sind. Auf alle fälle ist Kaz.
f
auf deu einfluss des anlautenden

# zurückzuführen.

8. Trj. V. Vj. ="i; Ni. f, Kaz.
f.

* Kond. utf, Trj. "uff, V. Vj. tjff „gesäuerte eingeweide der

fische, aus denen man fett kocht", Ni. tjlf id., Kaz. u[z'dmr „sauer

werden (teig)".

Das labiale /, \ ist wie in dem vorhergehenden worte zu er-

klären.

1 Pàpat hat vurrjg kurek „jryroBoft opejrt", und MunkAcsi ver-

bindet auf gmnd der Übersetzung den ersten teil dieses kompositums

mit ostj. Ahlqv. vyr\ „morast, tundra". Pâpai's vuirjg ist jedoch nichts

anders als uipv. » falsch", und der von ihm angeführte ausdruck ist

nur der losgerissene teil eines monatsnamens: uijdti k'brok* t£T „fal-

scher adler-monat 1

(vgl. auch PAp. Szôjegy.). Die russische Übersetzung

von vi „JiyKaBuä (falsch)" hat P. irrtümlich als „nyronoä (sur

wiese gehörig)'' aufgefasst.
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9. Trj. Ni. Kaz. O. = I ; V. Vj. i, VK. *.

*Trj. 'iwV*, Ni. Kaz. 0. »jJi* „fenster", V.

/h}$y98, Vj. t(i{9S, VK. iï
t
t$dçi{ds id.

Ohne zweifei stammt dieses wort aus dem syrjänischeu (vgl.

z. b. Ahlqvist), syrj. Lytkin ôàiù, öayA, zu dem dialektweise

„loch" gefügt worden ist (das Ni. auslautende £ ist durch assimila-

tion entstanden wie auch das ostostjakische t») In das V. Vj. VK. ist

das wort gewiss aus den surgutschen dialekten eingewandert (zu

beachten ist, dass uas in jenen in der bedeutuug „loch" nicht vor-

kommt), und vielleicht hat bei der eutlehuung der vordervokalische

letzte teil des zusammengesetzten Wortes die palatalisierung von

*lfon bewirkt. Im VK. « würde sich die labiale färbuug desj wie-

derspiegeln.

10. Trj. = 1; Vj. u.

*Trj. f$4&m* „Spitzmaus", Vj. tu
%

l'm\ id.

Es ist uusicher, ob dieses wort sub DN. s eingestellt werden

muss, obgleich das Trj. i am gewöhnlichsten ein DN. i vertritt. Das

wort ist wahrscheinlich als eine (uuklare) deverbale bildung aufzufas-

sen und der Vokalwechsel mit dem in Trj. Vj. verben auftretenden

Wechsel (à, a ~) u ~ j für identisch zu halten. 1

VI. 1. Trj. u, V. Vj. w, Ni. Î, Kaz.
f,

O. I

DN. tfff, Trj.
c

«f3, V. Vj. ufa, Ni. Kaz. 0. y$t „nach

dem ufer hin*.

1 Man könnte sich möglicherweise auch denken, dasa die Vj.

form eine durch kontamination zweier Wörter entstandene neubildung

wäre. Mein Kaz. sprachmeister gab an, dass eine mäuseart êiï.iêï ge-

nannt werde, und der vokal der ersten silbe dieses Wortes pasate gut

zum vokal der Vj. form, wie auch der anlaut. Bei der revidierung

des wortmaterialea behauptete derselbe mann aber kein solches wort

zu keimen.
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Ich halte es für nicht unmöglich, dass die Trj. V. Vj. formen

von deu DN. Ni. Kaz. 0. zu trennen sind (beachte auch den aus-

laut), obwohl die bedeutung und eine gewisse lautähnlichkeit zu

gunsten des Zusammenhanges zu sprechen scheinen. Das Verhältnis

des vokalismus der östlichen zu demjenigen der westlichen dialekte

steht nämlich ganz vereinzelt da l
. Die Ni. Kaz. 0. formen haben

ihren labialen vokal durch beeinflussuug seitens des vorangehenden y.

2. Trj. V. Vj. = 1; Ni. i&, Kaz. tfi, 0.

DN. pl
(p$3, Trj. p'üßf , V. Vj. pà(#(, Ni. püpi, Kaz. jwßft

0. pyzî „der (gabelförmige) hintere teil (eines Schlittens, eines Sai-

teninstruments)".

Gewiss ist liier die DN. form später durch Vermischung mit

anderen Wörtern (vgl. Ni. pïz'a „das zusammenbindende ulmenholz

zwischen deu schlittenstäudern") entstanden (vgl. jedoch gleich oben

VI. 1).

VII. V. Vj. j, Ni. ï, Kaz.
f, 0. c.

* Kr. sîrte-yçia „eine grosse (bläuliche) fliege", V. Vj.

sirànf\w% Ni. $ïr9Q-u"i3, Kaz. «frlf-gif „fliege", 0. sèçî „fliegenei

(z. b. auf fleisch)".

Die verschiedenen formen dieses Wortes haben gewiss junge,

auf onomatopoetischen Ursachen beruhende Umgestaltungen erlitten,

und der Vokalwechsel ist wohl als ganz zufällig zu bezeichnen. 2

VIII. Vj.
I,

Mj. i, Likr. e, VK. », Kaz. <?.

* Vj. rfs „felis lynx", Mj. rf& Likr. re\ VK. rvs, Kaz. ràê id.

1 Vgl. jedoch den Wechsel â, a ~ u — /.

2 Zu den südlichen und nördlichen formen vgl. die wogulischen

Ahlqv. ser-voryp, seri-, sêri-, Sz. ^sär-vjrep »fliege*. - Munkàcsi

(Pâp. Szôjegy.) verbindet Pap. sérênta, Béréptai, sörenciu mit rusa.

Capaeia „Wanderheuschrecke*.
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Das wort ist russischen Ursprungs, russ. puci», auch pura (siehe

Dal'). Zum teil mag das vokalverhältnis auf die russische ausspräche

Wortes zurückgehen. Der vordere vokal im Mj. Likr. beruht auf dem

einfluss des nachfolgenden (russischen) mouillierten lautes. Als näch-

stes original des Kaz. r$b ist gewiss das syrjän ische Wied.

ry* „lynx" anzusehen.

IX. Vj. 9, Ni. e, Kaz. |.

DN. sifôinkà\ Vj. sarÜnJc'S, Ni. ferànhà, Kaz. sXrgfikä „Zünd-

hölzchen".

Dieses wort stammt aus dem russischen, russ. Dal' cipauKa.

cfepflHKa (nach der ausspräche der westsibirischen russen: cnpaiina)

„Zündhölzchen". Xi. §erànlcà hat sein $er- gewiss in anlehnung an

russ. cfcpo „harz"; Vj. d ist aus der uubetoutheit der silbe zu er-

klären. Die Kaz. form ist vielleicht über das syrjänische hereinge-

kommen (vgl. syrj. Wied, sir, bei Lytkin jedoch tor „harz").

X. Ni. e, Kaz. e, O. e.

DN. ttitz'ä'ifc-. Ni. yenz'àt-, Kaz. t/e'«*'ç>, O. yénjiït-

„trHuen".

Dieses wort stammt aus dem russischen vornan id., und zwar

hat das unbetonte è vor einem mouillierten kousonauten dem obre

der südlichen ostjaken wie ein i-laut geklungen.

XI Ni. q, Kaz. q ~ i, 0. e.

DN. Çlndfy Kr. {in, Ni. {ans, Kaz. lan\ l\n\ 0. l/A „schlaff";

vgl. auch Kaz. tînom l~>n?m\ 0. lèni yàni „faulenzer".

Das Verhältnis des DN. £ïfify welches einen gutturalen auslaut

zeigt, zu den übrigen ist nicht klar. Den Vokalwechsel muss mau,

wie auch die wechselnden Kaz. O. formen zeigen, mit den unregel-
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massigen wechseln in onomatopoetischen Wortpaaren in eine reihe

stellen. 1

XII. Ts. Rond. à.

DN. rifya£, Ts. Kond. Aäydt „pfad".

Das Verhältnis dieser beiden formen zu einander ist unklar.

Vielleicht ist — wenn die DN. richtig ist — näydt durch kontami-

uatiou entstanden. Im VK. Vart. haben wir nämlich ein nüyvnC in

derselben bedeutung, und es ist nicht unmöglich, dass dasselbe wort

früher auch in den sttdlicheu dialekteu vorgekommen ist. Sicher ist

dies aber durchaus nicht. (Vgl. auch den Wechsel à ~ i.)

Die als regelmässig zu bezeichnenden entspreehungen des DN.

i in den übrigen dialekten sind also

Trj. i, i,

V. Vj. i, û, j.

Ni. ï, e.

Kaz.
f, f,

e.

O. i, e.

Zu beachteu sind die parallelformen, ebenso die ostostja-

kischen Wechsel q, à ~ i und d, a ~ u ~ /.

1 Vgl. auch wog. AeiiQv. lai, len „gut" (vom wetter?).
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Zweites kapitel.

Vokalquantität.

In seinem „Versuch einer ostjakiscken Sprachlehre" hat Castren

sich über die quantität der vokale (der ersten silbe) folgendennassen

geäussert: „Die quantität der silben kann nicht durch allgemeine

regeln angegeben werden. — Indessen scheinen sich in betreff der

quantität folgende gesetze im ostjakischen geltend zu machen:

a) Wie einerseits die letzte silbe des Wortes den ton annimmt,

so sucht anderseits die erste silbe eine länge wenigstens durch po-

sition zu bekommen.

b) Wenn auf einen langen vokal zwei kousonanten folgen, so

geht die länge des vokals sehr oft in der ausspräche verloren.

c) Vor dem aspirirten g wird der vokal wie in den tatarischen

sprachen gewöhnlich lang ausgesprochen.

d) In einsilbigen Wörtern lautet der lange vokal meist kurz."

Über die vokalquantität bemerkt Ahlqvist in seineu handschrift-

lichen aufzeichnungen, dass „die accentuation und quantität unab-

hängig von einander sind". 1 — Genetz seinerseits hat beobachtet,

»dass eine offene silbe in dem 0. dialekt gewöhnlich lang ist we-

nigstens öfter als bei Ahlqvist". 8 — Näher ist auf die quantitäts-

1 Die quantitätsbezeichnung in den Wörterverzeichnissen von

Ca8trén, Ahmjvi8t, Pàpai und Patkanov ist so verworren und zufallig,

dass man aus ihr keine Schlussfolgerungen ableiten kann.

2 Nach aufzeichnungen in seinen Vorlesungen.

15
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Verhältnisse Paasonen in seinem reisebericht, JSFOu. XXI,» p. 14

—15, eingegangen; seine da geraachten bemerkungen beziehen sich

jedoch ausschliesslich auf die südlichen dialekte, wie diese in den

dörfern Kamin an der Konda und Tsingala am Irtysch gesprochen

werden. Nach ihm sind drei stufen von vokalquautitat zu un-

terscheiden, lang, halblang und kurz. Lang kommt ein vokal

vor 1) in offener hauptbetonter silbe (z. b. %btg „in das haus

hinein"), 2) in offener „nicht-hauptbetonter" erster silbe der

zweisilbigen Wörter, wenn sich in der zweiten betonten silbe ein kur-

zer (gleit-)vokal befindet (z. b. övZ't „schütten"); halblang in allen

übrigen fallen (z. b. ô%àt$- „in den schütten", Jcètè m „meine hand").

„Diese letztgenannte stufe kommt dem ohre oft so kurz vor, dass

man einen solchen vokal als kurz mit dem silben accent, den die

deutschen phonetiker „schwach geschnitten" nennen, ansehen möchte".

(Die absolut kurzen vokale hat er an dieser stelle nicht besprochen.)

Nach den Äusserungen in seinem aufsatze „Über die türkischen lehn-

wörter im ostjakischeu", p. 83, hat Paasonen später seine auft'assung

ein wenig geändert. Er schreibt: „* oberhalb des vokalzeichens be-

deutet den schwach geschnittenen accent, bezw. die halblänge: à, à,

& i usw. Falls die silbe offen und hauptbetont ist, sind solche

vokale lang und werden dann von mir im Jugan-dialekte, in wel-

chem der accent gewöhnlich, in den hier citierten wöitern immer,

auf der ersten silbe ruht, mit ä, $ usw. bezeichnet. Im Konda-

dialekte (wie auch im Irtysch-dialekte) haben die Wörter als solche

keine feste betonung, sondern bekommen dieselbe erst im Satzgefüge,

in welchem sie je nach dem verschiedenen bestände desselben wech-

seln kann ; das längezeichen ~ kann somit bei den isoliert angeführ-

ten Wörtern für den Konda-dialekt nicht in betracht kommen. —
Die vokale mit stark geschnittenem accent sind immer kurz". — Wie

es sich mit der accentuation verhält, darüber wird unten des nähe-

ren die rede sein, hier will ich nur konstatieren, dass nach der oben-

angeführten auffassung Paasonens 1) ein langer vokal in offe-

ner hauptbetonter silbe vorkommt; 2) ein vokal mit schwach

geschnittenem accent bezw. ein halblanger vokal in den übri-

gen Stellungen auftritt (unter welchen Verhältnissen ein vokal

halblang und unter welchen „schwach geschnitten" ist, hat er hier
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nicht näher präzisiert); 3) die vokale mit stark geschnittenem

accent sind immer kurz. Hiernach schreibt er: Kond.: %ùi-tâ ufi%

„hahn", tàwê% „huhn", hpt „schütten" (JSFüu. a. a. o. öp-t), %bn

„kaiser, fürst", h}rkù*n „flink, hurtig"; Jugan: ärds-iuw „femerstange",

ïnur „sattel", kï$k „grosses, gedecktes boot", %än „kaiser, flirst",

kärhhn „flink, hurtig"; als Schreibfehler ist wohl Jug. àsàt (pro:

*üsät) anzusehen.

Etwas verschieden ist die auffassung von den quantitätsVer-

hältnissen, die ich bei der Untersuchung der verschiedenen ostjaki-

8chen dialekte gewonnen habe. Ich werde sie hier möglichst kurz

darstellen, und zwar beschränke ich mich dem plane der abhandlung

gemäss auf die quantität des vokals der ersten silbe. Dazu will

ich bemerken, dass der folgenden darstellung zu gründe liegen die

Wörter, wie sie isoliert ausgesprochen werden; jedoch werde

ich den leser auf die Veränderungen aufmerksam macheu, deuen diese

vokalquantität im Satzgefüge (= im „wortgefüge") uuterworfen

sein kann.

Schon in der einleitung habe ich bemerkt, dass im ostjakischen

eigentlich drei verschiedene vokalgruppen zu unterscheiden sind: die

schWMChgeschnittenen (d. h. vokale mit schwachgeschnittenem sil-

beuaccent), die leichtreduzierten („vofoile mit starkgeschnittenem

accent" Paas.) und die starkreduzierten (gleit-, unbestimmten) vokale;

ausserdem kommen sporadisch vokale mit starkgeschnitteuem accent

in den einzelnen dialekten vor. Die gleitvokale, welche selten

in der ersten silbe der isoliert ausgesprochenen Wörter stehen, die

leichtreduzierten, wie auch die seltenen vokale mit starkgeschnit-

tenem accent sind immer kurz. Folglich hat man bei der darstel-

lung der quautität der ostjakischen vokale sein äugenmerk auf die

verschiedenen quautitätsstufen der schwachgeschuittenen vokale

zu richten.

Von den längen der letztgenannten vokale hat man drei ver-

schiedene quantitätsstufen zu unterscheiden: eine lange, eine halb-

lange und eine kurze. Die in diese kategorien einzureihenden

längen gestatten ihrerseits natürlich gewisse unbedeutendere Schwank-

ungen. So z. b. sind die kurzen vokale in verschiedenen dialekten,

auch unter verschiedenen Verhältnissen innerhalb ein und desselbeu
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dialekts, ja bei einzelnen personen etwas verschieden ; ein schwach-

geschnittenes Ni. à nähert sich mehr dem starkgeschnittenen ä-laut

z. b. des finnischen als das schwachgeschnittene DN. (darauf

beruht die Schreibweise in dem obigen). Dass die ostjakischen kur-

zen schwachgeschnittenen vokale überhaupt auf das ohr des beob-

achten den eindruck eines (mehr oder weniger) gedehnten vokals

machen, beruht darauf, dass das allmähliche decrescendo am Schlüsse

eine geringe (längere oder kürzere) dehnung hervorruft. 1

Die drei hauptstufen der quantität kommen in der ersten silbe

unter folgenden Verhältnissen vor:

I. In den einsilbigen Wörtern:

Unabhängig von der Offenheit oder geschlossenheit der silbe

ist der vokal der einsilbigen Wörter kura (z. b. Trj. V.

Vj. ?f „weib", DN. p\ Trj. ?af, V. Vj. $Vf, Ni. , Kaz.

„haus"). In seiner kürzesten gestalt (über die Ni. vokale vgl.

oben) tritt der vokal in mit i, y, u auslautenden diphthongen auf,

weshalb ich sie ohne jedes längezeichen geschrieben habe (z. b.

DN. säj), ebenso u vor % bei schnellem sprechen (z. b. %u%, mit

nachdruck ausgesprochen aber: iu%).

II. In den zweisilbigen Wörtern:

A. Der vokal einer offenen ersten silbe ist 1) lang wenn

der vokal der zweiten silbe ein gleittaut ist (z. b. DN. ^ö^,
Vj. J£ü\äf „sein haus"), aber 2) halblang, wenn die zweite

silbe einen schwachgeschnittenen vokal (im Ni. Kaz. ferner

auch einen leichtreduzierten i-laut) hat (z. b. DN. %b$a
%

,
Vj. £àfa

%

„ins haus hinein", Kaz. i^z\ „ente)
a

. — Von dieseu regeln können dia-

lektweise einige ausnahmen beobachtet werden, a) Im Ni. wech-

seln je nach dem Sprechtempo unter den sub 1 angeführten beding-

uugen ö und u (z. b. fürsnC ~ {urfaC „gott"), im Vj. j? und q

(z. b. ~ forèm* „gott"), im 0. gewöhnlich ü u, % ~
t ~ t (beispiele findeu sich oben). Diese kurzen q, u, y, i sind vo-

kale mit starkgeschnittenem accent (nicht reduzierte in dem

» Vgl. Sibvbrs* 644.
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sinne wie z. b. $).
1 Diese Schwankungen der geschlossenen vokale

beruhen auf dem Sprechtempo, b) Iu Wörtern, in welchen bei

schnellem sprechen der gleitlaut der zweiten silbe sehr kurz und

stimmlos gesprochen wird, tritt im Ni. der in der gewöhnlichen

rede lange vokal kura (starkgeschnitten) auf (z. b. làtfia

„kohle" neben laipnï ; pàtfRf „balken" neben p&pff). 2 c) Haib-

ange ù, * bieten im Ni. O. dieselben Schwankungen dar wie die

langen ü, ï (siehe snb a). d) In einem paar Wörter des 0.

habe ich kurze vokale statt halblanger beobachtet: çawf „weiss",

mylçm „rauch", in welchen die quantitätsreduzieruug auf der

Schwächung der tonstarke der ersten silbe beruht, e) Wenn in ein-

zelnen dialekten oder bei einzelnen personen die zweite silbe betont

ist (vgl. unten), tritt der nach dem obengesagten zu erwartende lange

vokal als halblang, der halblange als kurz auf. f) Im Trj. habe

ich dagegen eine dehnung eines, nach dem obengesagten, halb-

langen hinteren vokals in Wörtern mit velarer spirans -j-
j

in der zweiten silbe wie fàv\ „platz, stelle", mä^i „vergangen(-es

jähr)" beobachtet, wo in der zweiten silbe ein vokal mit starkge-

schnittenem accent (kein reduzierter) steht. Ebenso ist in dem-

selben dialekt der vokal der ersten silbe in sây£f (auch säy(f habe

ich gehört) länger als gewöhnlich. Diese dehnungserscheinungen

sind gewiss so zu deuten, dass die länge des vokals der zwei letz-

teren Wörter auf die analogie der im Satzgefüge auftretenden

formen derselben Wörter zurückgeht; lehnt sich an seiue im

paradigma vorkommenden formen mit langem vokal an. g) lu den

jüngsten russischen lehnwörtern finden sich uoch einige andere

Schwankungen, weil sich das entlehnte wort in seinem vokalismus

dem original zu nähern versucht (z. b. NL pnjàf statt: *p*\äf

„beamter).

1 Eigentlich wäre hier streng genommen eine art qualitativen wech-

sele vorhanden. Ich habe diesen jedoch im obigen ausser acht gelas-

sen, weil er hauptsächlich als ein quantitätswechsel aufgefasst wer-

den darf.

2 In diesem falle ist die erste silbe eigentlich als geschlossen
aufzufassen.
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B. Der vokal einer geschlossenen ersten silbe ist kurz

(z. b. DN. xo
%

tta
s

m, Vj. ptffaam? „meine hänser").

III. In den mehrsilbigen Wörtern:

Die quantitätsverhältnisse können im allgemeinen mit denselben

regeln wie für die zweisilbigen Wörter ausgedrückt werden (vgl.

z. b. Trj. pfyà(it3 „in den häuseru 44

,
pa{r&w3 „in den (2) häu-

sern", särf&x „er starb", DN. imtnä'f „mit dem weib"). Bemerkt

werdeu muss, dass der Ni. diphthoug 1/ in der zweiten silbe einem

schwachgeschnittenen vokal gleichgestellt wird, der siidostjakische

diphthong der zweiten silbe dagegen hat für die Quantität des

vokals der ersten silbe denselben wert wie ein gleitlaut. — Wie bei

den zweisilbigen wörteru kommen auch bei den mehrsilbigen quan-

titätsschwankungen vor, welche ich hier erwähnen will, a) Vj. g,

Ni. ü, 0. w, ï wechseln, wie in den zweisilbigen Wörtern, mit

kurzen gleich artikulierten starkgeschnittenen vokalen, b) Im Kond.

steht, gewöhulich bei schnellem sprechen, statt eines zu erwarten-

den laugen vokals bisweilen (nicht regelmässig) ein kurzer stark-

geschnittener vokal (z. b. %otdmt- „anschaffen" neben %ôtùmt-;

nà%9rmdta, prät. nàydntidm „aufspringen" neben nätprta „hüpfen",

vgl. auch lätfdpteta „herausziehen"). Zu einer solchen verkürzuug

zeigen die grösste neigung die viersilbigen verba, und die Ursache

der erscheinung ist gewiss iu dem abnehmen der tonstärke der er-

sten silbe zu aucheu. c) An stelle eines laugen Ni. vokals der ersten

silbe ist ein kurzer starkgeschnittener getreten, wenn der gleitlaut

der zweiten silbe sehr kurz und stimmlos geworden ist (z. b. [àmifa

„feuerbrand« neben iämsifa; \àf$>- „zu trinken geben" neben (äfdjfa-).

d) Wenu die vokale aller silben in dreisilbigen Wörtern schwachge-

schnitten sind, ist der vokal der ersten silbe in den südlichen dialek-

teu halblang oder kurz (in verschiedenen dialekten, ja bei ver-

schiedenen personen verschieden) (z. b. cyttäm und enttarn „meine

töchter"). e) Der vokal der ersten silbe ist gewöhulich kurz in südost-

jakischen vier- und mehrsilbigen Wörtern, wo die vokale der

zweiten und dritten silben schwachgeschnitten sind (z. b. manafi'inat

„mit mir", minnfe'nwnat „mit uns (2)
a
). Die unter d) und e) angeführ-

ten Schwankungen beruheu auf der accentuation der Wörter (siehe

unten), f) Wenn der wortaccent auf dem schwachgeschnittenen vokal
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der zweiten silbe liegt, ist der vokal der ersten silbe in den südlichen

dialekten (und ausnahmsweise auch in den übrigen) kurz (z. b. DN.

èyë'nidn „unsere tochter"). g) Bei schnellem sprechen stossen wir

im Ni. auf einen kurzen starkgeschnittenen vokal in Wörtern, wel-

che in der zweiten silbe einen schwachgeschnittenen vokal oder tj

haben (z. b lä^emdß „herausziehen" neben Ityemdfi; mäntiä „bie-

gen* neben mà^à; $â%utà „sammeln" neben fâytitâ). h) Wie in

den zweisilbigen lehnwörtern aus dem russischen kommen auch in

mehrsilbigeu, derselben quelle entstammenden Wörtern ungewöhnliche

quantitätsschwankungen vor (z. b. Ni. pe/àu*-?, Kaz. pëz'ay?, O.

pèfàita?, „strick zum bootziehen").

Von den auf den einfluss des schnelleren Sprechtempos, der

analogie, der betonung u. a. ähnliche gründe zurückzuführenden

Schwankungen abgesehen ergiebt sich, dass in der ersten silbe

die kurze quantitätsstufe in einsilbigen Wörtern immer

und in zwei- und mehrsilbigen, wenn die erste silbe ge-

schlossen ist, auftritt;

die halblange stufe in zwei- und mehrsilbigen Wörtern

mit offener erster silbe, in welchen in der zweiten silbe ein

schwachgeschnittener vokal steht;

die lange stufe in zwei- und mehrsilbigen Wörtern mit

offener erster silbe, wenn der vokal der zweiten silbe ein

gleitlaut ist.

Die im Satzgefüge vor sich gehenden quantitätsverkürzun-

gen und -Verlängerungen beruhen hauptsächlich auf dem Verhältnis,

iu welchem der satzaccent zu dem resp. vokale steht Ausserdem

können auch das schnellere Sprechtempo und die verschiedenartige

taktgliederung des zu einem satze gehörigen materials einfluss auf

die quantität der vokale ausüben. Im allgemeinen kann die regel

aufgestellt werden, dass ein langer oder halblanger vokal des

einzelwortes in unbetonter (dialektweise auch schwachbetonter)

satzstellung verkürzt, dagegen ein kurzer oder halblanger

vokal in betonter satzstellung gelängt auftritt. Gute beispiele

von Verkürzung der quantität der vokale bieten die südostjaki-

schen zusammengesetzten Zahlwörter, z. b. DN. yûçîm „drei" ~ %u-

Qtonirn „dreissig"; yet .fünf" ~ «efwrf „fünfhundert"
; tâ.Bdtsot
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iàiBdfân $a-Bdt (auch: fixB9\so
y

{ \àBd\iq ^ ß-wfi „siebenhundert sie-

ben und siebzig", aber auch sonst z. b. DT. sajfö fax „holz zum

spleissen der kienspäne" ~ $ä$t „kienspan" (die kurzen vokale

werden starkgeschnitten ausgesprochen), weiter z. b. 0. ui'detlfa

„der untere lauf eines flusses" ^ alfa „ende"; 0. xyzä'yst „Ku-

8chevata neben Ni. flftfä'ipf id., Trj. *u<*'sä»ß:f ~ "uasätfif „'horn'

des mammut" ~ *dgpf „horn", Ts. è'nà
s

eà
%

r „grosser hund" ~ ftw

„gross"
c àsar „eine hundeart" (vgl. auch die quantität in den von

Paasonen, JSFOu. XXI,« p. 15, angeführten beispielen). Für die

längung der quantität mögen hier folgende beispiele genügen:

DN. %ôça manoj (bei schneller, nicht nachdrücklicher ausspräche)

„trat ins haus" neben %bçd mdnçl (mit nachdruck auf dem ersten

worte) „ins haus trat er ein", und folgendes rätsei, welches auf

verschiedene weise ausgesprochen wurde, und welches in seiner ver-

schiedenen gestalt sowohl vokalverkûrzung als -längung aufweist:

Trj. SQ44(i% p
K

ïrtk\ fçm fiä'fa fÜ4\ , fym fiä'fa fùtf und sq44dtj
t

p%rîlc\ fç:m fu'4(, f$:m ffâ
%

( fà 4} „eine gesalzene pastete

wird in dieses haus in jenes haus hineingetragen".

Erwähnt werden muss auch, dass der vokal eines einsilbi-

gen Wortes vor einem anderen worte lang oder halblang auf-

tritt, wenn der accent auf ihm liegt und wenn nicht zwischen den

vokalen der verbundenen Wörtern zwei konsonanten stehen. Lang

kommt der vokal vor, wenn die zweite silbe der Zusammensetzung

einen gleitlaut enthält, halblang, wenn der vokal der zweiten

silbe schwachgeschnitten ist (z. b. V. pyyàyf „Öffnung für die

reuse im wehr" = pç\i* -\- q£; Kaz. p&im ypApn? „lebewohl!",

Trj. p'fynd% »fremde gegend", p*$i&% „fremde, andere leute" neben

p'q „anderer usw.").
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Drittes kapitol.

Über den urostjakischen vokalismus.

In dem ersten kapitel habe ich mich bestrebt aus den bunten

vokalVerhältnissen alles „unwesentliche" und zufallige, d. h. alle in

den einzelnen Wörtern oder wortformen oder in kleineren wortgrup-

pen erfolgte, durch labialisierung, palatal isierung, Verschiebung des

accents und durch andere solche, mehr oder minder leicht erkenn-

bare stellungsphonetische Ursachen, bezw. durch analogiewirkungen

bedingte erscheinungen auszuscheiden, und alles übrig bleibende

habe ich der kürze wegen als regelmässige od. gewöhnliche

Vertretung bezeichnet. Das auf diese weise gewonnene bild der

heutigen interdialektischen und binnendialektischen vokalverhältnisse

ist immer noch sehr verwickelt, und es ist daher notwendig näher

auf die frage einzugehen, wie diese Verhältnisse zu erklären sind,

und ob es möglich ist an der hand dieser die urostjakischen Ver-

hältnisse wenigstens annähernd festzustellen.

Es ist schon von Castrén auf einen erklärungsgrund dieser

buntheit des ostjakischen vokalismus hingewiesen worden. Während

er p. 12 ff. die verschiedenartige Vertretung der vokale des Irtysch-

dialekts in den übrigen dialekten nur deskriptiv darstellt und diese,

p. 19, als „willkürlich" bezeichnet, hat er p. 9 den im Irtysch-dia-

lekt in den abgeleiteten formen vorkommenden Wechsel, z. b. namas

„verstand", namasem „sich erinnern" ^numem „sich erinnern", kät

„zwei", kirnet „der zweite", den in den Surgut-dialekten zu beobach-

tenden „Veränderungen der Stammvokale" gleichgestellt.

Digitized by Google



- 234 —

Über diese Veränderungen der Stammvokale, die Castren in

den Surgut-dialekten beobachtet und welche er mit den wechsel-

verhältnissen in den germanischen sprachen (folglich ablaut, bezw. um-

laut?) vergleicht, äussert er sich in seiner Sprachlehre p. 8—9 folgen-

dermaßen „ [in den beiden Surgut-dialekten] können die Stamm-

vokale sich ebenso leicht verändern wie in den germanischen spra-

chen. Diese erscheinung ist um so mehr zu beachten, als hier

nicht so sehr die kurzen vokale, die in andern verwandten sprachen

bisweilen so schwankend sind, sondern hauptsächlich die langen

Stammvokale verändert werden. Eine solche Veränderung fiudet ge-

wöhnlich statt:

a) beim nomen in Verbindung mit personalaffixen.

b) beim verbum im Präteritum des indikativs und in dem par-

ticipa bisweilen auch im imperativ.

In den genannten formen verändern sich:

1) o und dus tiefe a in u. - Gewöhnlich begnügt sich der

imperativ, sowie das participium präteriti mit dem vokale de« Präte-

ritums; hat aber der stamm ein tiefes a, so hört mau bisweilen im

imperativ eine modiftkation von u, die sich bald mehr zu ü, bald zu

dem russischen w hinneigt.

2) a und e in L — Bisweilen bleibt a im Präteritum unverän-

dert, und nur der imperativ erhält i.

3) 3 in ü."

Kürzlich hat Paasonen, Türk.O. p. 89—90 diesen Vokalwechsel

berührt und dabei zehn verschiedene wechselfälle im Jugandialekt à

^ à, à >—
' ù o* f a ~ ç, b ~ m, <) i, <f — dj ä —> 9, e ~ l, $

Oy « — angeführt mit der bemerkung, „dass dieser Wechsel

ursprünglich nicht auf die von Castrén aufgezählten formen, in

welchen derselbe jetzt gewöhnlich auftritt, beschränkt war, vgl. në

~~ dual, ntyten, kti „zwei", auch hfit
Icëmdn (Kond. k<)mdn) „draus-

sen'* kirn „hinaus"."

Die hier referierte darstellung Castren's erfordert, sowohl

was die art als den umfang der erscheinung betrifft, viele zusätze

und berichtigungen, und auch die auffassung Paasonen's ist., soviel

ich" aus seineu kurzgefassten äusserungen sehen kann, nicht in al-

len teilen ganz richtig. Iu welchen punkten meine auffassung von
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derjenigen Castrén's und Paasonen's abweicht, geht aus dem fol-

genden hervor.

Ein paradigmatischer qualitätswechsel der vokale, wel-

cher sich nicht durch den einfluss der umgebenden laute erklären

lässt (also kein „umlant" ist, sondern vielmehr dem entspricht, was

in den indoeuropäischen sprachen mit den namen „vokalablaut" oder

„vokalabstufung" bezeichnet zu werdeu pflegt) kommt gegenwärtig

in den dialekten des surgutschen kreises wie auch in der sprä-

che der vasjuganischen ostjaken vor, und es ist folglich von be-

sonderer Wichtigkeit die hierhergehörigen Verhältnisse eben dieser

dialekte hier näher zu betrachten. Bei dieser betrachtung nennen

wir der beqnemlichkeit halber den vokal, der in der sufflxlosen no-

miuativform der substantiva und iu dem zu abstrahierenden präsens-

stamra der verba vorkommt, grund vokal— ohne dass wir durch diese

benennung irgendeine ansieht über die relative ursprünglichkeit oder

nichtursprünglichkeit dieses vokals ausgesprochen haben wollen — und

die übrigen, die zu ihm in „ablautsverhältuis" stehen, wechselvo-

kale. In den hier unten angeführten „ablautsreihen" ist der erst-

genannte vokal immer der grundvokal, der oder die folgenden wech-

selvokale.

Die wechselfälle.

I. Zweifacher Wechsel:

1.

Trj. Q~ i, V. Vj. ä^i bei substautiveu und verben. Z. b. Trj.

y»»y „hund" ~ TwjjW; „zunge" — nîpivntï; - -p'gr(-

„befehleu" ~ perf. p'frf»m\ imperat. p'trf'/ ; 4^94- „wachen" ~*

perf. 4iy49m% imperat. 41 Y4'/', <f(- „härten" — perf. pass. III.
r

\('t.

— In den ableitungsformen: Z. b. Trj. fc<irf- „drehen 14 ~~ k t-

r*yf9- „zurückkehren" (p. 3 u. a.).

S.

Trj. q~d (vor 1, V. Vj. ä ~ i) bei einigen Substantiven Z. b.

Trj. „feuer" ^ çwfcwi* (V. çljam'); 4<$(9m
<

»axt" ~ 4d{m-?rri
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(V. liimanC). Die reduzierung des Trj. vokals beruht gewiss auf

dem einfluss des uachfolgenden 4 und ist eine spätere erscheinung.

3.

Trj. f ~ t, V. Vj. q~ù bei Substantiven und verben. Z. b. Trj.

Vj? „ofen" — yifjm', V. Vçr* ~~ *7<r*mf

;
Trj. s§yx „elster" ~

sfj^wc

, V. sox~ svyvnï; Trj. fe'jfy*'- „bedecken" ~ perf. Ii u
t
ijk

(

9tn\

imperat. V. - /ù>*W, /t«>*y. ~ In den ablei -

tungsformen: z. b. Trj. /?ï/?fc
c

- „bedeckeu" ~ lilqVdp' „decke", V.

Vj. - lutfwa (p. 15-16).

•«

4.

Trj. â ^ m, V. Vj. a ~ u bei Substantiven und bei verben in

den ableitungsformen (vgl. II. 1). Z. b. Trj. saf£ „beeilt" ~
surfen'; Trj. sä^4 „brett" — suunti . — Trj.

(

a fr „hinzufügen«

~ V^3p
f

.fuge" (p. 89).

5.

Trj. à ~ i, V. Vj. a ~~ i in den ableitungsformen der verben.

Z. b. Trj. tä4dm- „stehlen" ~ 4/4/3 „heimlich" (p. 89). - Dieser

wechselfall gehört gewiss mit dem sub II. 1 zusammen.

6.

Trj. 0 ~ tif V. Vj. o ~ u bei Substantiven und verben. Z. b.

Trj. rojf „kragen" ~ rü)fdm*\ — Trj. Wr- „mit der stange he-

ben" ~ perf.
(uyrdm% imperat. 'uyjf. — In den ableitungs-

formen: z. b. Trj. 40^ „kreis", 4üyi (p. 98).

7.

a) Trj. £ ~ V. Vj. q ~~ v bei verben. Z. b. Trj. y$m-

„sich erinnern", perf. çpfodm' ~ imperat ç#ma\ Trj. p^f^m-

„treten", perf. p'upnàm' ~~ imperat. p'$rmç\
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b) Trj. # (-f ft,
-ç)~ # (-f 2, g), V. Vj. Q~ v bei verben. Z. b.

Trj- (QU}??-* perf. t*%Hvfom» — imperat. fqyrd, V. ft?jrôr- ~ fpw<i\

IVj. „stossen", perf. p'&jriton*~ imperat. p
c

ftw\ V. j?^-
~ jpo^P*- — Im hinblick auf die V. (Vj.) formen und auf die ent-

sprechungeu in den übrigen dialekten (beachte noch, dass alle Wör-

ter, welche diesen Wechsel aufweisen, nach dem vokal der ersten

silbe einen y-, g-laut haben), darf man die behauptung aussprechen,

dass Trj. ^ 4- y-, g-laut gewiss aus älterem *q -\- y, g hervor-

gegangen und dass dieser Trj. Wechsel also mit dem unter a) ange-

führten zusammenzustellen ist (vgl. unten). — In den ableitungs-

formen: z. b. Trj. „anspannen" ~~ f?$$3p
K
„bindestrick

-
(p.

143); Trj. 4wM- «kauen« ~ tfwa'çf*- (v. intr.) id.

8.

a) Trj. ä ~ $, V. Vj. v ~ q bei verben. Z. b. Trj. mqr- „nass

werden" ~ perf. pass. III. myrf, V. mur myrf; Trj. Ifqt-

„sterben; ausgehen" ~ perf. III. £
c

&, V. £'»/a'- ~ jftfläyptf.

b) Trj. « (+ 2, s) ~ # (+ »r "?)» v - VJ- v ~ f bei werben.

Z. b. Trj. f
c

a;>- „werfen" ~ perf. fäu^ton* (imperat. fqyd)\ Trj.

„hiueintreten" ^ perf. (imperat. Mga). — Wie oben ist

Trj. # + lab. y, g auch hier aus älterem *o -f y, g entstanden, und

der Wechsel mit dem von q ~ $ zusammenzustellten. — In den

ableitungsformen: z. b. Trj. mqr- ~~ mprsf**- (v. dim.) „nass

werden" (p. 49). 1

9.

Trj. à ~*> 9, V. Vj. § ~ o bei verben. Z. b. Trj. '«itof- „schöpfen",

perf. *<rmr2m* ~ imperat.
(dmrq, V. çmdr-, çmrvm* ~~ dmrcC. —

— In den ableitungsformen: vgl. V. Vj. sêytf- „wegschaben" ~
sdyct tf- (v. intr.) id. (p 156.)

1 Paabonbn, Türk.O. p. 89, sagt, dass im Jugan-dialekt .(kurzes)

ç (mit scharf geschnittenem accent) mit (kurzem) ç wechselt". Man

hat jedoch im hinblick auf den Vokalwechsel in den surgutachen dia-

lekten zwei £ (Paab. q) zu unterscheiden: $ ~ V. Vj. q und £ ~~

V. Vj. $, von welchen nur das erster e mit q (Paas. q) wechselt.

Digitized by Google



— 238 —

10.

Trj. 4 (+ jfclïl) ~ * (+ h v). V. Vj. 0 ~ 9 bei verben. Z. b.

Trj. 5')ïç
f

- „schlagen", perf. f/^fcW ~~ imperat. sdrjk'ç, V. sfad(-

syrjJcdm* ~ setjk'êC; Trj. sty,- „flechten", perf. sfy^m ~~ imper.

sdyç, V. sfy- ~ saya. — Ohne zweifel muss hier Trj. à + lab.

Yi V < *9 + fi 7 angenommen werden (vgl unten).

11.

Trj. ô ~~ 9, V. Vj. (î ~ 3 bei verben. Z. b. Trj. £
c
os- „reis-

sen", perf. Vôsom" ~ imperat. V. Vfs-, Vçtem' ~ tosdf;

Trj. k'uhy- „fallen", perf. Vor^rC ~ imperat. Jfc

f

»fyg
%

, V. fc^ray-,

VfrfBm* ^ VdrycC. — Trj. # kommt nur nach fe
c

vor, und gewiss

hat es sich aus (nicht reduziertem) *p entwickelt (beachte seine

entsprechuugeu in deu übrigeu dialekteu; vgl. uuten).

12.

Trj. £ -~ y, V. Vj i -w g bei einem verb: Trj. „kommen"

perf. iS^y9m
K ~ imperat. /Jj^i', V. $- ioyàm ~ ioya . — Es ist

klar, dass dieser Wechsel ganz auf dem einfluss des folgenden kon-

sonanten beruht.

II. Dreifacher Wechsel:

1.

Trj. a ~~ u ~~ i, V. Vj. a — u ~ i bei verben. Z. b. Trj.

<à>'H- .speien" ~ perf. Vtf
c

*ro
f — imperat. «/tfV; Trj. >d> „zu-

rufen" — perf. *i(ü*9m* ~ imperat. >tya ;
Trj. p

(

a(- „frieren" ~
perf. pass. III. p'ùfC. — In den ableitungsformen: Z. b.

c

3mâs-

„sitzeu" ~- 'tivï$îp< „hinterteil des bären" ~ r

jmâ^- „sich setzen"

(p. 89).

Digitized by Google



— 239 —

2.

Bei einem verb treffen wir den Wechsel Trj. o ~ u ~ j:

Trj. mcïrf- „brechen" perf. murfàm' ~ imperat. mfrfd. Sicher

ist die imperativform in anlehnung au den wechselfall II. 1 ent-

standen.

Die Verteilung der wechselfälle auf verschiedene formen.

Auf die verschiedenen flexionsformen verteilen sich der

grund- und die wechselvokale folgendermassen. Die wechselvokale

kommen vor:

I. Bei den Substantiven:

a) In den possessivformen von paradigmen, deren nominativ-

form entweder einsilbig oder zweisilbig mit offener erster

und eiuen gleitlaut enthaltender, mit einfachem konso-

nanten auslauteuder zweiter silbe ist. (Die vorkommenden wech-

selfälle sind: ç, ä ~~ *; ç ~ i, ô ~ u; d, a ~~ u; o, o ~ u.

Beispiele siehe oben sub I. 1, 3, 4, 6.)

b) In (nichtpossessiven) k as us formen : 1) in solchen kasusfor-

men von Trj. £V „mann; mensch", wo auf den vokal ein <, y

folgt (dat. pàia, abl. ^àif, dual. nom. usw.); 2) in solchen

kasusformen vou Trj. $f „weib", wo auf den vokal ein y folgt (dat.

nifta dual. nom. nitjVvn' usw.); 3) in den ziemlich seltenen „dua-

lischen" distributivformen im Trj. z. b. $üf&4dp'ff (ueben Jfa{-

(fyâpTf) r^us beiden häusern nach einander; in beiden häusern

n. e.; in beide häuser n. e." (entspricht einem ausdruck wie finn.

talo talolta), FiCtp'ùfâfff „aus beiden netzen nach einander". 1

II. Bei den verben, dereu präsensstamm entweder einsil-

big oder zweisilbig mit offener erster und einen gleitlaut

enthaltender, mit einem konsonanten auslautender zwei-

ter silbe ist:

1 Über diese distributivformen will ich hier nur bemerken, dass

4 in ihnen gewiss ein possessiv-suffixales element ist.
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a) In den perfekt- (sowohl im aktiv als im passiv) and ira-

perativforraen, welche denselben wechselvokal zeigen. (Die

wechselfälle sind p, ä ~ i; ç ~ t, ç ~ ö; o, ç, ~ it; beispiele

unter I. 1, 3, 6).

b) In den perfekt- und imperativformen, welche ver-

schiedene Wechselvokale zeigen (dreifacher Wechsel d, a -~ u ~- /;

beispiele unter II. 1).

c) In den perfektformen (der imperativ hat den grundvokal)

(wechselfalle «, » ö; beispiele unter I. 8).

d) In den imperativformen (das perfekt hat den grundvokal)

(wechselfalle £, q ~ p, »; a, ç ~ a ; à (+ lab. y, 7) ~ a, 1? ~ a;

0, p ~ 9; beispiele unter I. 7, 9, 10, 11).

Unter anderen bediugungen erscheint der wechselvokal in den

folgenden paradigmen: Trj. V^/tf- „töten wollen" ~ imperat. "^34-

Pdiç (uach "w*4? „töte!"); — Trj. Vêt^rf- „kochen lassen" ~ perf.

Viyydrfrm*, imperat. Vitt^rfç (nach Vî^r\ perf. von Vfy&r- »ko-

chen" (intr.)) ;
— Trj. VoSdyfd- (v. dim.) „abreissen, zerreissen" im-

perat. Vdsorfç
;

Trj. k'oHp'- „(plötzlich) ab-, zerreissen" ~ impe-

rat. £Wpy (nach Vdhç „reisse");— Trj. {iyihêpsd~ „denken, nachden

ken" imperat. çfyhàk'scC neben ttejüiäfisd (nach -çàm? »erinnere

dich").—V. cCmtdttf „wiege" ~ u
x

m(9tvdiri -, — V. içrî- «zeichnen" ~
imperat jarfiT (<>ra$?); — V. iyyärydfc „betrügen" ~- imperat. (vyth--

yHti \
— V. Iëmdxt9- „streuen" ~ imperat. ldmd%fi (nach fewif);

— V. portal- „mit den füssen treten" ~ imperat. pvrêtttf ;
— V.

Ifalh «aufhören" ~ imperat. fai&î (nach „höre auf!"). Bei

allen diesen, den Trj. sowohl als den V. formen ist gewiss analogie

im spiel.

Als formen, in welchen der wechselvokal vorhanden ist, führt

Castrén (auch Paasonen) die possessivformen von nomen und die

präterital- und imperativformen des verbs an. Wie aus dem obigen

hervorgeht, sind dabei jedoch verschiedene eiuschränkuogen zu beob-

achten. Hinsichtlich der präteritalbildungen ist zu bemerken, dass es

in den östlichen dialekten zwei präteritalbildungen giebt, von

welchen die eine eine nichtabgeschlossene, die andere eine abge-

schlossene handlang ausdrückt (von dieser zweiteiluug bemerken
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wir noch spuren in einigen der übrigen dialekte) l
. Der wechsel-

vokal kommt nur im perfekt des aktivs sowohl als des passivs. nicht

aber im imperfekt vor. — Ein irrtuin ist die behauptung Castrén's.

dass die Wechsel vokale auch im Präteritum participii auftreten.

Castrén ist wohl durch den umstand irre geführt worden, dass die

I. person sing, des perfekte und das Präteritum participii bei eini-

gen Wörtern lautlich zusammenfallen (z b. C. tagamem „geworfen;

ich warf"; panem „gelegt; ich legte"). Er sagt selbst, p. 58, dass

diese formen „übereinstimmen". — Die zweifelnd ausgesprochene an-

sieht Castrén's, dass der imperativ auch zu den formen ge-

höre, in denen wechselvokale vorkommen, ist richtig, wie schon aus

dem angeführten hervorgeht, ja sie treten gerade in den imperativ-

formen öfter auf, als in den perfektbildungen.

Die Verteilung der verschiedenen im „ablautsverhältnis" ste-

henden vokale auf verschiedene ableitungsbildungen lässt sich —
wenigstens gegenwärtig — unter keine kategorien briugen.

Wie schon oben hervorgehoben, betrifft das hier angeführte nur

die östlichen dialekte. Aber auch hinsichtlich dieser ist zu be-

merken, dass der Wechsel in den verschiedenen unterdialekten in

verschiedenem umfang auftritt. In dem dialekt am Vasjugan ist

die Verwendung der wechselvokale sehr schwankend, verschieden

auch bei verschiedenen personen. Von dem dialekt am Vach muss

zum teil dasselbe geltend gemacht werdeu, obwohl hier die para-

digmen mit wechselndem vokalismus mehr im gebrauch sind als im

Vj. Dazu muss man hervorheben, dass im V. Vj. die perfektbildun-

gen gegenwärtig weniger üblich sind als im Trj. Dass aber im

V. Vj. der Vokalwechsel in nicht allzu ferner zeit in gleich weitem

masse gebräuchlich gewesen ist wie im Trj., dafür ist schon das

1 Bei Castrén treffen wir von den formen des imperfekts nur

pansim, welches er als perfektbildung eines mit s abgeleiteten aug-

meutativen verbs verstanden hat, und übersetzt: „ich habe gelegt".

Sbtälä, Tempus und Modus, p. 107, hat jedoch die richtige natur der

genannten form erkannt, hat sie aber als eine allgemeine, dem deut-

schen perfekt und imperfekt entsprechende präteritalbildung aufgefasst.

16
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schwanken selbst und die mehr uud mehr zunehmende benutzung der

ausgeglichenen formen ein gutes zeugnis. Ein leitendes prinzip lässt

sich in der ausgleichung im V. Vj. gegenwärtig nicht nachweisen;

nur soviel kann man sagen, dass die paradigmen mit einem geschlos-

senen grundvokal q, $ den Wechsel überhaupt am treusten bewahrt

haben.

In den südlichen und nördlichen dialekten sind in den

heutigen paradigmatischen formen nur folgeude wechselfälle

beobachtet worden:

1) DN. u ~ ä, DT. u ~ à in einem worte: DN. ß- „holen,

bringen" —• prät. puoin, imperat. ftya, DT. $it- ~~ ßujm, (àua.

Vgl. p. 13'.), Paas. Türk.O. p. 8S anm.

2) Kaz. f ~ e: „essen" ~ pass. präs. abaX, prät. At$\

(vgl. p. 4).

Ausserdem hat Paasonen, JSFOu. XXI,s p. 13, uoch aus dem

Kond. einen Wechsel ? ~~ a angeführt: por „floss" ~~ dat. parà;

mit dem sutf. der I. p. pqrem. Dieses wort hat Paasonen jedoch

nicht in sein Verzeichnis von wechselfällen, Türk.O. p. 89—90, auf-

genommen, und ich glaube, dass die nominativform auf irgendeine

Vermischung zurückzuführen ist. Auf grund der östlichen formen

des wortes (mit $, v) erwartete man hier eiu *p(ir, das ich so-

wohl aus dem DN. DT. als aus dem Kond. erhalten habe (pär).

Vgl. auch oben p. 57 anm. 1 die angäbe Paasonen's hinsichtlich

des wortes für „kot, dreck", welcher Wechsel auf urostjakische Ver-

hältnisse zurückgehen kann (vgl. unten).

In den ableitungsformen der westlichen dialekte begegnen

wir den folgenden, „nicht zufälligen" wechselfallen : à (q) ~ e ($),

à (9) ~ i O, l), à ~ rj (siehe sub DN. à, e, i, o); (1 (v) ~ u (0, o)

(sub DN. o, w); " (a) ~ u (up?, nj), o («) ~ e (ï, l) (sub DN. o);

e ~ //, e ~* i (sub DN. e).

Wenn wir aber die oben angeführten ostostjakischen wech-

selfälle mit den intenlialektischen vokalentsprechungen wie auch

mit den dialektischen parallel formen vergleichen, sehen wir sogleich :

1) dass die heutigen interdialektischen vokalverhältnisse

eine dem ostostj. paradigmatischen Wechsel gleichende

wechselnde vokalvertretung aufweisen;

Digitized by Google



243 —

2) dass ein, dem heutzutage in den paradigmen und ablei-

tungsformen der östlichen dialekte vorkommenden ähnlicher [Vokal-

wechsel früher auch in den übrigen dialekten vorhanden

war und dass er folglich eine urostjakische erbschaft ist;

3) dass der heute in den paradigmen der einzelnen dialekte

vorkommende gleiche vokalismus — wenigstens zum grössten teil

— durch die annähme einer Verallgemeinerung gewisser urostjaki-

scher wechselformen zu erklären ist, eiue ausgleichung, die in den

verschiedeneu dialekten auf verschiedene weise durchgeführt wor-

den 1st.

Im folgenden versuchen wir den urostjakischen Vokalwechsel

näher zu bestimmen und sein Verhältnis zu den heutigen dialekti-

schen formen im einzelneu zu erläutern. Bei dieser darstelluug

werden wir der im I. kap. eingeschlagenen vokalordnuug folgen.

DN. à.

Seine entsprechungen in den übrigeu dialekten sind:

Kond. â, e, i,

Trj. ç, i, ç.

V. Vj. ä, i, ç, ü. 1

Ni. â, e.

Kaz. q, f,
e, I

O. «, c, i, Q.

Von diesen müssen wir zuerst diejenigen im Trj. näher unter-

suchen. Wie aus den beispielen erhellt, entspricht ein Trj. ç sowohl

einem V. Vj.
<t

als auch einem V. Vj. ä. In seiner eigenschaft als

entsprechung des V. Vj. ç ist das Trj. f eine delabialisierte neu-

bilduug (vgl. z. b. Trj. k ?r V. Vj. fcVr < syrj. gor); spuren der

ursprünglichen labialität finden wir noch in der Verbindung Trj.

f -\- lab. x, tj, k, welche konsonanten im Trj. (und in den benach-

barten dialekten) „labialisierungsfähig" sind. Und gewiss ist der

vokal wie das V. Vj. y offen gewesen, denu eiu geschlossener p-laut

1 Aus versehen p. 24 ausgelassen.
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ist im Trj. anders behandelt worden (vgl. unten). In den Wörtern mit

Trj. ç ~ V. Vj. ä können wir dagegen keinen labialen vokal anneh-

men (wenn #iT aus dem tat. jaja stammt, hätten wir in ihm eineu

beweis für das fehlen der labialität bei dem ursprünglichen vokale);

Ity f + $v in einigen von diesen Wörtern (III. 1) an stelle von V.

Vj. ä + y muss gewiss als durch analogie entstanden angesehen

werden. — Ein zweifacher urspruug ist auch für Trj. i anzuneh-

men: als Vertreter des V. Vj. w mnss es aus einem labialvokal ent-

standen seiu, denn dass V. Vj. ti auf einer ursprünglicheren stufe

steht, zeigt z. b. wog. Sz. kwon, kwän, kun, *hvanê „aus" = V.

Vj. k'iïnï id. Zu den Trj. entsprechungeu müssen also % *ù hin-

zugefügt werden.

Hinsichtlich der Wörter mit q (~ ü) im V. Vj. ist noch zu be-

merken, dass einige gegenwärtig auch in den westlichen dialekten

einen labialen laut haben, ja in ein paar Wörtern ist ein Wechsel

oder eine Schwankung à ~ ç vorhanden (p. 15. 16, vgl. noch sub

DN. ç). Und es ist zu beachten, dass der labialvokal in den westli-

chen dialekten nur in gewissen Stellungen, vorzugsweise vor

einem k und r\ (im Ni. Kaz. zwischen £ und £, ?/, beachte noch

Ni. küks) auftritt, und in den meisten Wörtern ist auch der vor dem

vokal stehende konsonant eiu /, / oder Da diese konsonaiiten die

labialisierung nicht bewirkt haben können, muss man annehmen,

dass in diesen Stellungen eiu ursprünglicher labialvokal bewahrt

ist, gewiss darum, weil er da ein wenig mehr nach hinten artiku-

liert wurde als sonst. Dass das auftreten das labialvokals keines-

wegs ursprünglich auf diese falle beschränkt -war, ist gewiss (vgl.

die O. form III. 5), aber in den übrigeu Stellungen wurde — nach

dem Verhältnis à ~ Vj. d zu schliessen — das urspr. gewiss sehr

offeue *ç zu à, Auf den ersten blick Hesse es sich wohl denken,

dass die wechselnden südostjakischen formen mit ç ~ à ein urostj.

Wechselverhältnis wiederspiegelten. Dies ist aber kaum der fall.

Der Wechsel von o ~ à 1 ist wohl so zu erklären, dass die formell mit

äin sch\vaeh(iin)befoiiten satzstellungen entstanden sind (vgl. Fil. #«7

— ûdDtia t]). — Der urostjakische Wechsel, auf den die heutigen

1 Schon bei Fisch kk belegt : jong (chulom) jang.
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dialektischen formen mit à, <?, (m, p) g, y ~ », m zurückgehen,

ist also *(J ~ *ù gewesen; urspr. *û ist in den westlichen dialekten

durch einen i-laut vertreten.

Der grösste teil der hierhergehörigen Wörter zeigen jedoch in

allen dialekten und formen nichtlabiale vokale. Die in ihnen er-

scheinenden dialektischen wechselfälle Kond. à ~ e, à ~ i, Kaz.

y ^ f c)
f ^ ^ x

f o. à ~ e, ä ~ » lassen sich nicht vollstän-

dig erklären, wenn diese urostjakischen „ä-wörter" einen zweistufi-

gen Wechsel *à ~ *i ( - Trj. V. Vj. ä ~*> t) gehabt haben soll-

ten; man hat aber ohne zweifei einen dreistufigen Wechsel anzu-

nehmen. Es ist aber schwer zu entscheiden, von welcher qualität

die vokale der verschiedenen stufen waren. Dass ein ä-laut eine stufe

bildete, ist gewiss, weil alle dialekte einen solchen in den entsprechen-

den Stellungen aufweisen. Südostjakisches e, Trj. §, Ni. e, Kaz. f, O.

e deuten auf ein (offenes) *e hin, und die dialektischen i-laute schei-

nen auf einen ähnlichen /-laut zurückgehen. Der Wechsel wäre also

*ä ~ *e ~ *i gewesen. Es findet sich aber im Kaz. neben $ noch

ein e, welches in einigen parallelformen auftritt, z. b. .kmï, .\c\iBds

(p. 4), und welches kaum in den rahmen des hier angenommeneu

wechseis eingepasst werden kann. Es ist sehr wohl möglich, dass

in einigen Wörtern (siehe sub DN. e, d) Kaz. e durch umgebende

laute bedingt ist, aber die hierher gehörigen falle können kaum auf

diese weise erklärt werden, sondern man muss annehmen, dass

Kaz. e in ihnen in aulehuung an den Wechsel *c ~~ *« ~ *é (siehe

unten) steht.

DN. u.

Wie ich schon p. 28 bemerkt habe, ist das DN. « als spät

entstanden anzusehen (vgl. sub DN. a).

DN. a.

Ihm entsprechen:

Kond. Ts. a (Ts. bisweilen o).

Trj. «, /.

V. Vj. a, j.
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Ni.

Kaz. rt.

O. a.

Bei einer durchmusterung der dialektischen eutsprechungen sehen

wir sogleich, dass die binnen- und interdialektischen vokalverhältnisse

einen dem Verhältnis tî, a — u — /' ähnlichen Wechsel im urostjakischen

wiederspiegeln, und zugleich ergiebt es sich, dass DN. a in den übri-

gen dialekten dieselben entsprechungen hat wie DX. o. Die-

ser letzte umstand und das in einigen fällen auftretende schwanken

von a ~ o im Kond. haben Paasonen veranlasst anzunehmen, „dass

im südostjakischeu früher a mit b wechselte, wie jetzt in den Sur-

gut-dialekten à mit offenem u", ein Wechsel, der später durch for-

male ausgleichung aufgehoben worden ist, wobei in der grossen

mehrzahl der fälle die form mit a, in weniger zahlreichen die mit

o verallgemeinert wordeu ist l
. Ich glaube, Paasonen hat sich in

dem Zahlverhältnis der a- und o-formen geirrt, und für das auftre-

ten des DX. a liegt meines erachtens eine andere erkläruug näher.

Wie aus den von mir angeführten beispielen erhellt, steht das DX.

a (~ Trj. ä) — von den lehnwörteru abgesehen — vor einem y

und ausser iu pas „zeichen", piita% „zopfgehänge" und in vier

Wörtern nach einem ^. Das unter so genau bestimmten bedingun-

geu und unter diesen fast ausnahmslos auftretende a muss im hiu-

blick darauf, dass in allen andereu Stellungen der einem Trj. à

usw. entsprechende laut im DX. als o auftritt, so erklärt werden,

dass ein ursprüugliches *« 2 in den südlichen dialekten (wie

auch Ni. Kaz.) in o übergegaugen ist (vgl. unten), ausser in

1 Aus der darstellung Paabonen's geht nicht deutlich hervor, ob er

sich den angenommenen Wechsel à - h als mit dem von h — (offenes)

k in den Surgutdialekten identisch denkt. Wie wir sub DN. o sehen

werden, hat in den südlichen dialekten ein Wechsel *« (> o) — *u

in denselben paradigraen, in welchen das ostostjakische gegenwärtig <t

- u hat, bestanden, also kann man in ihnen keinen Wechsel a —
o annehmen.

2 Dass Trj. it, V, Vj. a usw. auf einen ursprünglichen «-laut zu-

rückgehen, beweisen sowohl die älteren als die jüngeren lehnwörter.
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den Stellungen vor % wo seine ausspräche von der üblichen

gewiss ein wenig verschieden gewesen ist. Dass in den lehuwör-

tern dialektweise a auch ausserhalb dieser bedingungen steht, muss

auf erneuten eiufluss seitens derselben fremden spräche (über sârê(

siehe p. 30) zurückgeführt werden. Die Wörter mit a nach x sind

selten (vgl. p. 30); das a in pas „zeichen" pätäx „zopfgehäuge" hat

sich gewiss in Verbindungen wie perna pas usw. erhalten, wo das

wort in unbetonter satzstellung seine ältere form bewahrt hat. —
Dass im Ts. Sogom dem DN. a iu den lehnwörtern bald o, bald a

entspricht, beruht wahrscheinlich auf dem einfluss der nachbardia-

lekte, aus welchen die erneuten o-formen allmählich auch in das Ts.

Sogom eingedrungen sind. (Näheres unten sub DN. o).

DN. «.

Seine entsprechungen 1 siud:

DT. a, $, u.

Kond. <?, it.

Trj. «, & w, o, j.
1

V. Vj. », y, o, u, i.
i

Ni. a, *, u, t.

Kuz. a, $, o, i.

0. », Ö, Q.

Aus den beispieleu erhellt, dass einem Trj. (i im V. Vj. so-

wohl als q entspricht, und sub DN. u werden wir noch sehen,

dass in den dort augeführten Wörtern einem Trj. (> in allen übri-

gen dialekten ein nichtreduzierter vokal gegenübersteht. Dieser

umstand wie auch der, dass Trj. $ ~~ V. Vj. o in einigen Stellun-

gen anders behandelt worden ist als Trj. £ ~ V. Vj. £ (vgl. unten)

(beachte noch Trj. £ als entsprechung eines syrj. o in „tuen"),

berechtigt uns zu der annähme, dass das Trj. £ zweierlei Ursprungs

ist, dass es gewiss auf einen nichtreduzierten und auf einen

1 Trj. u, o, /, V. Vj. u / kommen nur bei ganz einzelnstehen-

den Wörtern vor. — Zu Ni. ä, >\ u ist noch ein ¥ zu stellen.
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reduzierten vokal zurückgeht. Zu den entsprechuogen im Trj. ist

demgemäss ein *q hinzuzufügen.

Dass im DT. (wie auch in den übrigen dialekten) dem DN.

ä zwei reduzierte vokale a und $ gegenüberstehen, und dass auch

im DN. iu gewissen Stellungen ein reduziertes ? vorkommt (siehe

unten, vgl. auch die lehnwörter mit labialvokalischen originalen),

beweist, dass im DN. ä zwei reduzierte vokale zusammengeflossen

sind, dass also ursprünglich von den gegenwärtig sub DN. a

einzureihenden Wörtern einige *«, andere *y in der ersten

silbe gehabt haben. Diese ursprüngliche Verschiedenheit haben

die östlichen, wie auch zum teil einige von den südlicheu dialekten

bewahrt. In den nördlichen dialekten hat die entwicklung verschie-

dene richtuugen eingeschlagen, das prinzip ist jedoch dasselbe: die

beiden reduzierten vokale habeu die neigung gehabt zusammenzu-

fliessen. 1 Im Ni. entspricht dem *ä (= Trj. à, V. Vj. u) ein »,

vor (nach) £ y, u ein *} (also haben die ^, y, % auch hier als konservie-

rende demente gewirkt), im Kaz. {i und (vor (nach) 3, y, %) f), imO.u;

dem *v (= Trj. V. Vj '» dagegen Ni. », Kaz. £, aber O. » ausser in

einigen bestimmten stellungeu (vgl. sub DN. £). — Drei Wörter giebt

es jedoch, in welchen man nach dem gesagten in den nördlichen dia-

lekten einen reduzierten a-lant (statt eines reduzierten o-lautes) er-

wartete; dies sind: Ni. u»x, Kaz it'>y, 0. »y „eisen"; Ni. ufygt,

Kaz. iioyaA, 0. öyal' „wogule"; Ni. tj/'%sàr, Kaz. uy%sar, 0. ö^sar

„fuchs" (vgl. p. 54), welche alle ursprünglich wahrscheinlich einen

ri-laut in der ersten silbe gehabt haben (beachte die östlichen for-

men). Schon a. a. o. habe ich die annähme ausgesprochen, dass der

0. anlaut durch assimilation aus älterem *uö- entstanden sei; hier

muss ich noch hinzufügen, dass die labialität des vokals wahr-

scheinlich durch das aulautende u (in Verbindung mit y. P, vgl. 0. nvnja

„krähe") bewirkt worden ist, dass also auch diese Wörter nur durch

äussere hülfe aus den schranken der oben augeführten regel heraus-

1 Es ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dass im urostjaki-

schen ein Wechsel *n — *« vorhanden gewesen ist, worauf die

schwankende Vertretung des ostostjakischeu y in den DT. Kond. dia-

lekten zurückzuführen ist und worauf das „zusammenfallen" von *ä

und *<> beruht. (Vgl. oben p. 75.)
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getreten sind, und dass folglich im 0. ein ö eigentlich nicht die „re-

gelmässige" entsprechung des DN. ä wäre.

Die fälle, in denen DN. à (Trj. & Ni. », Kaz. £, O. v) einem

ursprünglich nichtreduzierten "-laut (= Trj. #, V. Vj. q, Ni. u,

Kaz. 0. südostj. w, siehe unten) gegenübersteht (I. 8, 9, 10,

11, II. 3, 4 (5, 6), 7, 8), sind alle durch einen urostjakischen Wech-

sel *p — *<? zu erkläreu, sodass die formen mit reduziertem vokal

auf die *#-form zurückgehen (über diesen Wechsel näheres unten).

Dass es im Kaz.
yfy-

„zischeln (schlänge)", 0. dpi uai „schlänge (?)"

(p. 00) heisst (statt eines zu erwartenden Kaz. *i{àx-, 0. *uv%ti-), ist

wie oben in tjur „eisen" zu erklären.

Wie wir unten näher sehen werden, ist ein älterer offener *o-

laut, iu den westlichen dialekten mit dem geschlossenen *<?-laut

zusammengefallen und hat dann an dem Wechsel *g — *« analo-

gisch teilgenommen. Dadurch sind die vokalverhältnisse in ?/#rg«/,

Xfaf-s-, mätf-m, äio(- (IV. 1, 3, VI. 1) zu erklären. Die Verhält-

nisse in np3 (VI. 2) lassen sich kaum in derselben weise auf-

fassen, denn Sogom faa geht auf keiue *#-form zurück.

DN. « als entsprechung eines Trj. j, Ni. J (sub V.) ist so zu

erklären, dass das angeführte wort ursprünglich den Wechsel */

~ *a (siehe uuten) gehabt hat, und dass Trj. j, Ni. \ auf % die

vokale der übrigen dialekte auf *q zurückgehen. Derselbe grund

ist auch für », § ~ Kaz. ï in dem sub XIV. angeführten worte

geltend zu machen.

DN. g.

Gewiss ist das DN. ç usw. ursprünglich mit demselben laut

zusammenzustellen, welchen wir sub DN. à als; entsprechung des Trj.

Ç> V. Vj. ç kennen gelernt haben. Dass es hier seine labialität

auch im DN. Ni. Kaz. 0. bewahrt hat, beruht auf seiner Stellung

vor k, T] (der einfluss des anlautendeu konsonanten muss dabei we-

nigstens im Ni. Kaz. mitgewirkt haben), in der der laut gewiss ein

wenig mehr nach hinten als sonst artikuliert gewesen ist (sich wahr-

scheinlich dem heutigen DN. ç nähernd). — Dass ein DN. ç (Ni. w,

Kaz. p, O. g) in den lehnWörtern aus dem syrjänischen auch nach
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k erscheint (ein einheimisches *q ist in dieser Stellung in à überge-

gangen) scheint darauf hinzudeuten, dass die ostjaken erst nach der

Vollendung der entwicklung *y > à mit den eigentlichen „öfeu",

mit dem „pfeffer" und wenigstens mit dem namen für die „armen"

bekannt geworden sind. Es ist jedoch auch denkbar, dass der la-

bialvokal im ostjakischeu durch die „gutturalität" des syrj. vokals

bedingt wäre. — In den nördlichen dialekten ist das mittlere *p mit

dem hintereu o-laut zusammengefallen.

DN. o.

Im I. kap. habe ich versucht den reduzierten mittleren vo-

kal als die regelmässige entsprechung des T)N. « lautes zu deuten

(in der mehrheit der übrigen angeführten Wörter wäre DN. o sekun-

där, das produkt eines palatalisierungsprozesses). Auf grund der

Übereinstimmung aller dialekte muss man in diesen Wörtern auch im

urostjakischen einen mittleren vokal annehmeu, ob derselbe aber

nicht auf eine palatale urform zurückgeht, mag hier unentschieden

bleiben. Dass er nur in Verbindung mit k, y lauten auftritt, scheint

für eine solche annähme zu sprechen (vgl. unten sub DN. a). —
Dass o in den syrjäuischen lehnwörtern einem hinteren vokal

entspricht, ist durch den einfluss des k-lautes zu erklären; ein ostj.

post-, bezw. mediopalatales k steht nur in Verbindung mit vorderen

(mittlereu) vokalen. Zu beachten ist die Vertretung eines tatarischen

vorderen reduzierten labialvokals nach k durch ostj. & dagegen in

anderen Stellungen durch o.

DN. o.

Die entsprechungen in den übrigen dialekten sind:

Kond. o, m, (</).

Trj. à, o, u, (;, ä (-f //,, ïç), ii.

V. Vj. rt, vi *>•

Ni. u, tü.

Kaz.
f>,

ij, in.

O. a, o, ij (u.}), o.
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and in hierhergehörigen Wörtern kommen in den östlichen dialekten

die folgenden paradigmatischen wechselfalle vor: â -~ u\ â ~* u

~~ /; o ~ u, $ (ä -f- lab. kons.) *<*> ä nebst den entsprechenden im

V. Vj. — Von den Trj. entsprechungen ist hervorzuheben, dass £

und n + lab. kons, ursprünglich zusammenzustellen sind (vgl. oben

p. '237). Beide stehen denselben lauten in den übrigen dialekten ge-

genüber, beide wechseln in den paradigmen mit «, und zu beachten

ist, dass in der Verbindung « -f lab. kons, der kousonant immer

und nur ein vehtres x» y, tb (seltener) tc ist, welches in den paral-

lelformen unlabialisiert auftritt. Man muss daher annehmen, dass

wir hier eine art diphthongisierung eines ursprünglich geschlos-

senen (beachte, dass V. Vj. offenes o Trj. o) o-lautes vor

uns haben : der vokal ist sowohl bezüglich der zungen- als der lip-

penartikulation olfener geworden, und seine ursprüngliche labiali-

tat ist auf den nachfolgenden, ursprünglich nicht labialisierten kon-

souanten übertragen worden. Diese diphthongisierung ist bei dem

von deu genannteu konsouanten am meisten „vokalisierungsfähigen"

y im inlaute am vollständigsten vollgezogen worden ; das urspr. y ist

im Trj. und in den umgebenden dialekten zu eiuem u mit mehr oder

weniger vernehmbarer „gutturaler affektion" geworden. Im Likr.

tritt es als ïy auf, d. h. es ist hier noch ein wirklicher labialisierter

kousonant.

Schon bei der besprechung des DN. a habe ich die ausicht

geäussert, dass ein ursprüngliches hinteres *a 1 in den südlichen

dialekten in o umgewandelt worden ist. Paasonen's annähme

1 Dass man von einem «-laute ausgehen darf, beweisen auf den

ersten blick die lehnwörter. — Der wandel *« > o, '» ist verhältnis-

mässig sehr jung, beachte z. b. die folgenden russischen Wörter: russ.

Ila^UMt < ostj. Ni. m^/m' ; russ. CaJiiJMT> < ostj. Ts. t>ü(-~>m, welche frü-

hestens um K>00 in das russische eingedrungen sind. Um 1750 war
diese entwicklung jedoch schon vollendet, vgl. die Schreibung Kohmos-

pelt's (i. j. 1740) some „3ojioto", bei Fischer z. b. wot „ventus*. Der

wandel *a > o ist älter als der bekannte wandel spirantisches l >- t

in den südlichen dialekten. Dies wird durch die Schreibweise Fiöcheb'b

bestätigt, und eine gute bekräftigung dieser annähme liefert auch der

name eines sees im gebiet der Kouda: russ. JIopBâHn. < heutiges ostj.,

tonnCntj.

Digitized by Google



- 252 -

eines Wechsels a ~ o kann nicht aufrecht erhalten werdeu,

weil die heutige Vertretung des urspr. a-lautes durch südostjaki-

sches a und o anders zu erklären ist (siehe oben). In den übri-

gen dialekten hat dieser *a-laut eiue verschiedene entwickluog

durchgemacht (Trj. â, V. Vj. a, Ni. Kaz. «, 0. a); in den östli-

chen dialekten wechselt er in den paradigmen mit u und /. Dass

dieser dreifache Wechsel â, a ~ u ~ i auf urostjakische Verhält-

nisse zurückgeht, das wird auch durch die p. 90 angeführten pnrallel-

formen (vgl. auch p. 221—222) in den westlichen dialekten bestä-

tigt, jedoch ist das original des /' etwas labialisiert (*?) gewesen

(vgl. unten). Durch einen Wechsel *a *u ist das vokalverhältnis

zum teil in den drei ersten Wörtern sub III. 1 zu erklären, so ge-

wiss auch Kond. u in ptis „biene" (p. 94, sich in Verbindung mit

pariai erhalten).

Ein teil der unter DN. o gehörigen Wörter haben also im ur-

ostjakischen *a (~~ *u ~ *|) gehabt. Andere Wörter aber treten in allen

heutigen dialekten mit labialem vokal auf; wir können also daraus

schliessen, dass ihre originale eiueii labialen laut besessen haben.

In den östlichen dialekten hat dieses DX. o zwei hauptentsprechun-

geu: eineu offenen o- und einen geschlossenen (»-laut (Trj. à -f-

lab. kons. < *y + kons. vgl. oben), von welchen in den paradigmen

o mit u und q mit ä wechselt. Die oben angeführten interdialek-

tischen Vertretungen des DX. o {— y, q) setzen eine analoge

Zweiteilung und analoge wechselfälle im urostjakischeu vor-

aus. —Hier muss bemerkt werden, dass die urostjakischeu *p, *q nur

vor einem ^, % und # iß den südlichen dialekten, im DX. DT.

Kos., an der oberen Konda auch nach denselben konsouanten, als o

vorkommen (in den übrigen Stellungen als u, vgl. unten) (auch hier

können wir also den konservierenden einfluss dieser koosonanten

auf den ostjakischen vokalismus beobachten). Nur die folgenden

„*o-wörterw haben im DX. o ohne diese bedingung: tfà-, ^oV^â/-,

t{o"(
f poçâpiux, iôrdX tÇLÏl. XI), welche jedoch im Kond. ein m haben,

y<fßa (Kond. uqtt\c nacli analogie der Wörter mit *q — ä vgl. sub

DX. u). Wie es zu erklären ist, dass das I)N. z. b. uo rçH- „be-

stellen" neben urtyoi (DT. yo rtyoi) „freiwerber" aufweist, kann ich

hier nicht ausmachen. Bemerkt sei nur, dass es der ursprünglich of-
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fen ere laut ist, welcher diese Schwankungen zeigt, und dass in

den meisten Wörtern dem vokal ein labialer laut vorangeht.

- Die interdialektischen verschiedenen entsprechungen des DN. o

(= *o-laut) sind folgendermassen zu erklären:

1) Das urostj. *q spiegelt sich in den dialektischen formen mit

Trj. o, V. Vj. o, Ni. u, Kaz. 0. o, sein wechselvokal *u in denje-

nigen mit Trj. u, V. Vj. u, Ni. tit, Kaz. tft (im yriii II. 4), 0. \i (im

absoluten anlaut auch u$) wieder (II. III. VII. IX.). Kond. u (~ DN.

o) nach x kann auf zweierlei weise erklärt werden: entweder u < *ç

oder u ~~ *u nach x (über diese dialektischen Verhältnisse näheres

unten sub DN. u). Etwas unklar aber ist der leichtreduzierte

vokal in 0. söyäm „schritt" und in Kaz. sfo 0. sox „klotzstück" 1

(III. 5, IX.). Dasselbe Verhältnis (i. e. (>, ö — *(/) kommt in ei-

nigen Wörtern sub DN. u zum Vorschein, und auch DN. y entspricht

in einigen fällen einem ursprünglichen Vlaut (vgl. unten). Es ist

nicht ganz unmöglich, dass der Wechsel *o ~ *u noch eine dritte

stufe mit einem reduzierten *ö gehabt habe (also der Wechsel wäre

*(> ~~ *u — *o gewesen), obgleich die spuren so gering sind, dass

es schwer ist dies mit voller bestimmtheit zu behaupten. Vielleicht

ist er schon im urostjakischen selten gewesen.

2) Die unter DN. o gehörigen Wörter, in welchen *o ^ *#

(vgl. sub DN. u) anzunehmen ist (IV. V.), treten iu den heutigen

dialekten in einer der Vform entsprechenden gestalt (= Trj. £, ä

-f lab. kons., V. Vj. o, Ni. u, Kaz. p, 0. q) auf, die urostjakische

wechselformen mit *n haben ihre direkten nachfolger unter den

paradigmatischen und abgeleiteten formen der östlichen dialekte.

Als ein rest des wechseis *p *ä in den unter DN. o aufgenom-

menen Wörtern köunte vielleicht das Kond. # in uiïttç angesehen

werden, obwohl dieses wort, welches nach dem Zeugnis des Trj.

1 Da die entsprechungen aus den östlichen dialekten fehlen,

könnte man möglicherweise zweifei darüber hegen, ob t&ox rklotzstück
w

zu den Wörtern mit *o — *u oder zu denen mit *ç ~~ *a zu rechneu

sei. Für die letztere annähme scheinteu die Kaz. 0. formen mit re-

duziertem vokal zu sprechen. In diesem falle hätte man jedoch 0.

*svx zu erwarten, und ein wandel *ü >• ö für das 0. kann hier nicht

angenommen werden.
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'utff den Wörtern mit *o ~ *u zugerechnet werden muss, den

Wechsel *o ~ *ti erst später, gewiss nach dem o und q zusammen-

gefallen waren, analogisch hat aufnehmen können (vgl. sub DN. u).

(Weuu es aber im urostj. ein Wechsel ~ *u *o gegeben hat,

kann man nqttq direkt aus *twttq herleiten.)

DN. £

Die entsprechuugen sind:

Trj. «, o, u.

V. Vj. ö, o, n.

Ni. ä.

Kaz.

0. ö.

Wie aus dem im I. kap. augeführten hervorgeht, steht ein DN.

$ nur unmittelbar hinter oder unmittelbar vor einem x, y,

Dass dies nicht das ursprüngliche Verhältnis gewesen ist, können

wir schon aus diesem ausnahmsweiseu auftreten schliessen, und das-

selbe lehrt uns eine fluchtige vergleichung der entsprechuugeu des

DN. a mit deneu des Schon im DT. haben wir Ç auch in ande-

ren Stellungen. Es ist, wie schou oben bei der besprechung des

DN. ä hervorgehoben wurde, im DN. (auch im Kond. 0.) ein älte-

res £ in 9 umgewandelt worden (beachte z. b. von den lehnwörtern

DN. DT. foa-tt „noABOja" < Tat. Tob. olau) ausser vor

>>, %. Nach x ist die Vertretung eines anzunehmenden urostj. im

DN. Kond. 0. etwas schwankend; gewöhnlich steht
i>, ö, aber in

einigen Wörtern haben wir « l (DN. xi'nH , 0. xv^t- (p. 56); DN.

Xf/' e"t (p. 58) (die verschiedenartige Vertretung des tat. u-lantes

nach x (durch # und # p. 59, Iii) beruht sicher auf einer Verschie-

denheit des vokals der resp. Wörter in der Originalsprache). -

Über DN. ? (Ni Kaz. $, 0. ö) ~ Trj. o, V. Vj. o ~ u, Ni. u

(i>yôrt-, nyx, p^xt^n, mi>xfc? P-
1*^0 121) habe ich mich schon

1 Diese erscheinung könnte für einen urostj. Wechsel ~
*ä sprechen (vgl. oben sub DN. a).
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geäussert in dem sinn, dass uns hier vielleicht spuren eines alten

Vokalwechsels (*<? ~ *u ~ *t>) vorliegen. Ob man auch $Xi i$y?n

(p. 1 1 9) auf dieselbe weise erklären könnte, ist wegen der Trj. for-

men sehr unsicher.

DN. V-

Einem DN. u steht in den nördlichen dialekten ein vorderer

(mittlerer), in den östlichen ein hinterer u-laut gegenüber. Wie zum

teil die lehnwörter und die entsprechenden Wörter in den ver-

wandten sprachen wie auch die parallelformen mit *« dartun, sind

die hintervokalischen formen als die der urostjakischen vokal-

qualität genauer entsprechenden anzusehen. Auch die reduzierung

des vokals im Ni. Kaz. ist eine spätere erscheinuug (beachte z. b.

iU als Vertreter der *w-stufe in *a ~ *u, *o ~~ *u ; die längen-

verhältnisse im wogulischen z. b. wog.Sz. püt „kessel* 1
; das w

z. b. in ttïihs, obwohl sein original im russischen — wenn es im Ni.

von dort stammt — einen „langen" vokal besitzt; vgl., dass im 0.

gegenwärtig starkgeschnitteües tf mit schwachgeschnittenem tf, #, £

wechselt, ja schon durchgedrungen zu sein scheint und auch die re-

duzierung des *i in den genannten dialekten). Dass die palatalisie-

rung in dem ganzeu westlichen gebiet anzutreffen ist, beweist ihr

verhältnismässig hohes alter (vgl. auch ostj. ^ als entsprechuug

eines tatarischen vorderen vokals, dagegen ostj. u ~ tat. u in:

DN. püstt „halbbier" < tat. Tob. buza id. (Paas. Türk.O. 96). —
Einige von den unter DN. t* gehörigen Wörter gehen, wie die ost-

ostjakischen parallelformen zeigen, auf urostj. originale mit *o ~~

*u zurück, und es sind DN. Trj. u, V. Vj. u, Ni. m, Kaz. tiï,

0. y als fortsetzuugen der *w-form auzusehen.

1 Die quantit&tsangaben in Szilasi's wörterbuche sind jedoch so

schwankend, dass man sich auf sie nicht beziehen darf.
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DX. «.

Ihm entsprechen:

Trj.

V. Vj.

u, p, o, //.

M, p, p, W.

w.

tït, p, p.

\f, 1>, O.

Xi.

Kaz.

0.

Im vorstehenden haben wir gesehen, dass ein urosljaki-

sches *u (auch als wechselvokal des *o) in den heutigen westlichen

dialekten palatalisiert auftritt. Im DX. Xi. treffen wir jedoch in

einigen Wörtern u als respondent eines urostj. *u, und ich habe

schon p. 130, 137 die „gutturalität" des vokals als auf dem einfluss

des vorhergehenden resp. nachfolgenden x beruhend erklärt. Es findet

sich aber gegenwärtig iu den südlichen dialekten und Xi. ein hinte-

res u, welches aus einem älteren o-laute entstanden ist, wie z. b.

die lehnwörter erkennen lassen (siehe auch sub DX. o) und welches

also in diesen dialekten späteren Ursprungs ist als der waudel u >
y, üi. Im Kaz. entspricht diesem in den ineisten Wörtern ein p,

im 0. p, in den östlichen dialekten aber zwei o-laute: ein offe-

nes o, welches in den paradigmen mit u, und ein geschlossenes

g (Trj. noch ä + lab. kons.), welches mit » wechselt. Und die

im I. kap. angeführten interdialektischen entsprechungen wie die

auch in den westlichen dialekten anzutreffenden wechselfälle (vgl.

z. b. Xi. niïnn* ~ nüm?n\ Kond. nu m ~ nämäs usw.) setzen un-

bedingt im urostjakischen den ostostjakischeu ähnliche Verhältnisse

voraus, so dass also im urostjakischen ein offenes *p und ein ge-

schlossenes p mit ihren wechselvokalen gestanden haben. Dem offe-

nen *o entspricht gegenwärtig: DX. u, Trj. o, V. Vj. p, Xi. u, Kaz.

p, O. p; seinem weechsel vokale *u: Trj. u, V. Vj. u, Xi. tu, Kaz.

tït, {). u. Dem *o entspricht: DX. ?/, Trj. p (« -|- lab. kons), V.

Vj. p, Xi. u, Kaz. p, O. p und seinem wechselvokale *«: DX. it,

Trj. ii, V. Vj. v, Xi <), », Kaz. ii, p, O. v. — Es kommen jedoch im

Kaz. O. einige fälle mit reduziertem p, ö gegenüber DX. u usw. vor,
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welche, wie ich schon oben bemerkt habe, durch *ç ~ *u, *q ~
*ä nicht erklärt werden können; solche sind die unter I. 7, 8, 9,

11 aufgenommenen Wörter (vgl. auch Kaz.
rç,

O ox IV. 7). Und

weil alle diese Wörter, wie die östlichen formen zeigen, urostj. ori-

ginale mit *o ~ *u vertreten, wäre man also geneigt für den

Wechsel *y ~~ *u im urostjakischeu uoch eine dritte wechselstufe

anzunehmen (vgl. oben).

DN. e.

Seine entsprechungen sind:

DT. Kond. e, à.

Trj. «, à (+ u
x,

t\ i.

V. Vj. ç, v, i.

Ni. e.

Kaz. e.

O. e, i, o.

Unter den sehr verschiedenen entsprechungen müssen Trj. </

-f lab. kons, und ö zuerst näher untersucht werden. Wie aus den

beispieleu hervorgeht, steht ein '/ -f lab. kons, nur einem V. Vj.

labialem vokal ç + y, 17
1 gegenüber (analog wie Trj. ä -f- lab. kons.

~~ V. Vj. o). und da auch im Trj. in den wechselformen der kouso-

nant nichtlabial auftritt (z. b. Trj. <j'/£V „aufhören" ~~ imperat.

4*YV)i darf man ohue zweifei annehmen, dass Trj. ') -\- lab. kons,

eine neubildung ist. Die labialität des konsonanten zeigt jedoch,

dass man im Trj. vou einem labial vokal ausgehen darf. — Die

entsprechungen dieses und des Trj. 0 in den übrigen dialekten sind

dieselben, und beide vokale weisen in den paradigmen einerlei Wech-

sel auf, und wenn wir noch beachten, dass Trj. o nur nach ¥ und

vor anderen konsonanten als y, y auftritt, könueu wir wohl

schliessen, dass auch Trj. ö auf denselben älteren labialvokal zu-

rückgeht wie 7 -f~ lab. kons.; es ist aber, durch seine Stellung

1 In einem worte entspricht Trj. </ -f~ lab. kons, einem V. Vj.

ç -\- y: Trj. ftyydrf ~~ V. Vj. fögtf .still, ruhig".

17
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beeinflusst, etwas offener und, wie das geschlossene *q vor „nicht

der labialisierung tahigen" konsonanten, reduziert worden. Dass

dieser ursprüngliche ostostjakische vokal auf einen urostjakischen

labialvokal zurückgeht, dürfte daraus hervorgehen, dass auch

im 0. vor k und tj und nach k in einigen entsprechenden Wörtern

ein o steht (beachte auch die wogulischen formen wie îpûxèlni

hwol „badebaus", purjk, pätjk „zahn" usw.). Es wäre aber sehr merk-

würdig, weun das auftreten des labialen vokals nur unter so ein-

geschränkten und bestimmten, mau könnte sagen: ausnahmsweise!]

bediuguugen den ursprünglichen Standpunkt wiederspiegelte. Beach-

ten wir dies und berücksichtigen wir ausserdem, dass sowohl dem

Trj. à ~ V. Vj. ç als dem Trj. ~ V. Vj. r) in den übrigen

dialekten ganz dieselben laute entsprechen (vgl. auch sub

DN. 9), dass Wörter beider gruppen im Trj. V. Vj. den Wechsel mit

d zeigen, so scheint es mir nicht gewagt anzunehmen, dass ursprüng-

lich wenigstens ein teil auch der uuter I. einzureihenden

Wörter denselben labialen vokal mit seinen wechselvoka-

len gehabt hat, welcher in bestimmten Stellungen in den östlichen

dialekten als *$ auftritt (vgl. auch im wogulischen: wog.Sz. pul,

^potjl, ^pnl, p'il ( — *p«l-) „hälfte* = V. Vj. pèteV
;
kät, ^ko'ji, bit

„band" = V. Vj. k'pf). Die delabialisieruug des vokals hat jedoch

— ausser in der nachbarschaft von k und y — sehr früh, schon im

urostjakischen begonnen, was durch das Vorhandensein eines nichtla-

bialen vokals in allen dialekten bestätigt wird, uud er tritt ge-

genwärtig als DN. e, Trj. </, V. Vj. ç, Ni. e, Kaz. O. e auf. —
Dieser labiale laut ist von dem sub DN. à behandelten *<} verschie-

den und ist gewiss wie das heutige V. Vj. ù etwas geschlossen

gewesen. Ich habe ihn mit *(> bezeichnet.

Im DT. (Ts.) wechselt gegenwärtig, vorzugsweise in unbeton-

ten Stellungen, e mit reduziertem <) (durch einen gleichen Wechsel

sind die Verhältnisse im grössteu teil der unter DN. a IV. V. gehö-

rigen Wörter zu erklären), im Trj. V. Vj. haben aber die wechsel-

formen ein o. Gewiss sind diese wechselvokale, westostjakisches >t

(DN. j < *</, siehe unten) und ostostjakisches d beide als ursprüng-

lich identisch anzusehen, ob aber der urostjakische vokal dem à

oder dem 9 näher gestanden hat, ist schwer auszumachen. Mich
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dünkt, der erstere vokal müsse eher in frage kommen, denn ein

urostjakisches d tritt in den südlichen dialekten regelmässig als 9

auf, und auch die Verhältnisse in Trj. V<$Ç4 »die vordere tatze des

baren"— Trj. Vöf ,t
hand M

(p. 163), Trj. Väiy „mücke", V. Vnnî,

Vj. V$ik?\ Trj. k tri- V. JPprf- (p. 194) scheinen auf einen Wech-

sel *(> ~ *(} zurückzugehen (vgl. wog.Sz. pùl — +P«i „hälfte").

Die Kaz. entsprechungen §, e (und >}, sub DN. 9 IV.), wie auch

das Kond. i in kitrfin (p. 163) „die vorderen tatzen des baren" können

aber Dicht aus den urostjakischen paradigmen mit *e ~ *<), *p ~~ **}

erklärt werden. Gewiss steht ja Kaz. e in den meisten fällen in

der uachbarschaft eines i, ^ und mouillierten konsonanten, aber

wo es nebeneinander formen wie ifif- und ietfc- giebt, hält es

schwer anzunehmen, dass die grössere palatalität des e von dem

uachbarkonsonauten abhinge. Man ist gewiss genötigt die formen

mit Kaz. e, Kond. i als direkte fortsetzungen einer dritten wech-

selstufe zu *<?, *$ ~~ *('t aufzufassen. Dass dieser vokal ein sehr pala-

tales e geweseu, ist wahrscheinlich, obwohl das Kond. ein i

hat; ursprüngliches *i ist nämlich im Kaz. als \ bewahrt. Es ist

auch nicht ausgeschlossen, dass die wechselfälle *à — *e ~-> *i und

*e, *<} — *') ~ *è auf eiuander gewirkt haben (vgl. oben).

Die vokalverhältuisse in den unter V. gehörigen einheimischen

Wörtern sind nicht, wenigstens nicht alle, durch den Wechsel *c, *y

~ *>) ^ *ê zu erklären. Wie die parallelformen mit à usw. zeigen,

gehören gewiss einige unter *à ~ *e — • *i, und es kann fraglich

sein, ob diese wenig zahlreichen Wörter nicht alle dort einzustel-

len sind.

In den lehnwörtern ist ein fremder e-laut durcli Trj. i ersetzt

worden, nur in einem lehnworte aus dem tatarischen 1 haben wir dort

einen Wechsel i ~ ç: -k'tnï ~ särVfimf „auf eine kurze zeit"

(p. 165). Merkwürdigerweise scheineu auch die dialektischen formen

1 Hier muss jedoch hervorgehoben werden, dass der tatarische

Ursprung dieses Wortes, der auffallenden Ähnlichkeit im lautbestand un-

geachtet, nicht ganz sicher ist. Die bedeutung in ausdrücken wie

Trj. Vïmçm 9nf*/m
(

„ich kann nicht" u. a. lässt sich schwerlich mit

der bedeutung des tat. Wortes in einklang britigen.
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von Jcèrà'p (p. 165) die verschiedenen stufen eines wechseis *à — *t

~ *i wiederzuspiegeln (DT. a < *d).

DN. e nach % und DN. f.

DN. e nach x geht auf einen hinteren vokal zurück, wie

die ausspräche des e und seine entsprechungen in den übrigen dia-

lekten zeigen, und DN. ? ist ursprünglich gewiss mit ihm identisch

gewesen. Dass sie im Ni. 0. verschieden vertreten sind (durch ï, *

und f), beruht ohne zweifei auf dem einfluss das ^-lautes; Kaz.

ç in einem worte (p. 178) ist unklar, wenn man es nicht durch

einfluss der nachbardialekte erklären darf. Die qualität des urostja-

kischen vokals ist aber schwer genau zu bestimmen. Im Trj. wird

j gegenwärtig eiu wenig labial ausgesprochen (am Pym ist die la-

bialität grösser, vgl. auch die Schreibweise Paasonkn's vom Jugan

mit ©), und in den belegten entsprechungen aus dqp naheverwandten

spracheu haben wir auch labiale oder labialisierte laute (wog.Sz.

*%urV „beutel", x^nt „büudel", syrj. kuda „corbis", wog.Sz. .die

unterweltspest", syrj. sus, sué, sué „ceder"; wog.Sz. *»qxwi „sich

entkleiden" usw.). Wenn wir ausserdem beachten, dass in den

meisten dialekten ein i- (kein e-)laut steht, und dass einem Trj. V.

Vj. / in anderen Stellungen eiu westostjakischer (auch südostjakischer)

i-laut entspricht (vgl. auch wog. )), können wir wohl den schluss

zieheu, dass der urostjakische vokal eiu hinteres, etwas labiales

i CO gewesen ist (vgl. sub DN. i). — Auf grund der südostjakischeu

parallelformen mit # (beachte auch Trj. « ~~ Ni. ç usw., Ni. (i ~
Kaz. /, 0. ç p. 1 7s) müssen wir für dieses *f einen wechselvokal *«

ansetzen.

Einige der angeführten Wörter (siehe p. 175—176) sind zu den

paradigmen mit *a — *u ~~ */ zu zählen und also von denen mit

dem Wechsel *} ^ *« zu scheiden.
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DN. a.

Seine entsprechungen sind:

DT. a, à.

Trj. a, $, <}, à (+ ^ «^), a.

V. Vj. d, $, ç, ç.

Ni. a, e.

Kaz. <?, f, c.

0. ç, e, g, ô.

Schon oben bei der behandlung des DN. e habe ich die an-

sieht ausgesprochen, dass die vokalverhältnisse in der mehrzahl der

hier unter IV. und V. eingestellten Wörter durch den urostjakischeu

Wechsel *e, *q ~ *<) ~ *é zu erklären sind. Man muss nur anneh-

men, dass sich ein älteres DN. *>/ in 9 umgewandelt hat. Dass eine

solche entwicklung in dem genannten dialekt vor sich gegangen

ist, ersehen wir z. b. aus dem worte für „zwei" Jcdt, dessen ältere

form ohne zweifei (aus ka( in unbetonter Stellung) (vgl. auch

d ~~ tat. ä in jsarà'iça, p. 203) gewesen ist. (Im Kond. ist das

auftreten des </ und a schwankend.) Die nordostjakischen vokale

v lassen sich in diesen fällen direkt aus der wechselforra mit *a

herleiten.

Wenn wir nun diese Wörter, welche sich im DN. durch eine

spätere entwicklung von a aus *a erhalten haben, eliminieren, haben

wir noch zwei grössere gruppen von Wörtern in denen die östlichen

dialekte dem DX. 9, Ni. <), Kaz. </, 0. v einen nichtlabialen und einen

labialen laut gegenüberstellen. Dass hier die östlichen dialekte

eine ältere stufe repräsentieren, ist gewiss. Oben haben wir schon

gesehen, dass in allen dialekten nach k ein mittlerer reduzier«

ter labialvokal (<>) steht, und man irrt gewiss nicht, wenn man be-

hauptet, dass auch in anderen Stellungen in den westlichen dia-

lekten, gleich wie in den östlichen, früher ein leichtreduzierter

labialvokal vorgekommen ist, obwohl ein solcher sich nur im 0.

ptigjt (vor g) erhalten hat. in anderen Stellungen aber mit 9 zusam-

mengefallen ist (vgl. hierzu wog.Sz. «/, suj, +soj „laut" = DN. sai,
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Trj. sqï usw.). Dieser vokal ist gewiss weiter vorn artikuliert ge-

wesen als das # nach k, welches auf dem einfluss des klusils be-

ruht. Ein deutliches beispiel davon, dass ein südostjakisches a

einem älteren labialen laut entsprechen kann, bieten uns die lehn-

wörter aus dem tatarischen, die im originale einen labialen laut

aufweisen (p. 181; vgl. p. 81, wo die angeführten tatarischen lehn-

wörter nach h eiu g als entsprechuug eines tatarischen labialen

lautes zeigen). Also müssen wir noch für dieses südostjakische a

zwei urostjakische originale, einen nichtlabialen *a und einen la-

bialen *#-laut annehmen.

Dass das auftreten des reduzierten lautes in den nördlichen

dialekten als à, v, auch wo mau nach dem obengesagten ein *a, *')

erwartete, jung ist, unterliegt keinem zweifei (vgl. z. b. '/, y als ent-

sprechung eines syrj. y) uud muss seine Ursache, ausser in einer ge-

wissen „breiten ausspräche" der genannten dialekte, in analogischem

eiufluss der formen, in denen ein *>) heimisch war, habeu. (Über

Ni. ?, Kaz. |, 0. a uud Ni. f, Kaz. f, O. ? siehe I. kap.).

Ob im urostjakischen ein Wechsel *$ ~ *a vorgekommen ist,

darüber kann mau uichts bestimmtes sagen (DN. a als respondent

für *q ist gewiss auf einen wan del *$ > a zurückzuführen). Auf

einen solchen scheinen die Vokalverhältnisse Trj. j/afc -, 0. pqx- .dul-

den" (p. 185) und Trj. fçpx ~ V. Vj. frfa „wiuter" (p. 189) hin-

zudeuten (zu dem Wechsel im letzten worte vgl. wog. Münk, täl ~
tèli, *to(ß ~ tëli „winter ~ im winter"), doch kann man auf so spär-

liches material nichts zuverlässiges gründen.

DN. 3.

Wie ich schon iin I. kap. bemerkt habe, ist der westostjakische

labiale vokal in den dort angeführten Wörtern aus dem einfluss des

nachfolgenden labialeu konsouauteu (über das nordostjakische t&,

auch Kond. m vgl. p. 205) zu erklären. Es ist aber — beachte die

V. Vj. formen — wahrscheinlich, dass die sub DN. einzureihenden

Wörter auf labialvokalische urostjakische originale zurückgehen.

(Der Wechsel vorderer ~ hinterer vokal ist später, vgl. 1. kap.).
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DN. t.

Ihm entsprechen:

Trj. t, /.

V. Vj. i, û, 1
Ni. V, e.

Kaz.
I, f, e

O. i, e.

Iu den östlichen dialekten entsprechen einein DN. i drei ver-

schiedene laute, V. Vj. i, ü, j, In fällen, wo sich überall ein i-laut

findet, dürfen wir ohne weiteres einen urostjakischeu vorderen i-laut

annehmen, und in einem teil von fälleu tritt er als wechselvokal zu

*ä auf (vgl. die beispiele mit ihren parallelformen, z. b. p. 209). —
Unter I. 8, II. 1 haben wir Wörter angeführt, in denen aber ein V. Vj.

« r}) einem vorderen t-laut der übrigen dialekte gegenüber-

steht. Wie die parallelformen zeigen, gehört ein teil von diesen

Wörtern zu denen, in welchen ein urostjakischer Wechsel *(} ~~ *«

vorhandeu gewesen, und es ist gewiss, dass zu ihnen ursprünglich

noch viele andere — wenn nicht alle, was mir wahrscheinlich dünkt

— zu rechuen sind (vgl. z. b. mV „stuck" ~ wog.Sz. när-jiw

„schiebstange"). Bei der besprechung des DN. à habe ich mich

schon dabin geäussert, dass wortformen, in welchen das V. und Vj.

h (— i-laut der übr. dial.) haben, auf urostjakische originale mit

labialem vokal zurückgehen. Und diese erklärung ist gewiss hier auch

auf den i — w-wechsel auszudehnen (vgl. z. b. wog.Sz. sä%w, &e%w,

suxw „nebel", taut, täitt, *taivét „köcher"), also es müssen die formen

der westlichen dialekte wie auch diejenigen des Trj. als produkte eines

delabialisierungsprozesses augesehen werden. Soviel ich weiss,

sind von der labialität des vokals in deu westlichen dialekten keine

sichere spuren bewahrt; ein eine ältere *ti-stufe wiederspiegelndes

beispiel könnte man möglicherweise in DN. iyn „schutircheu im

selbstschiesser" sehen, dem ich jedoch p. 132 eine andere erklärung

gegeben habe. 1 Weun in ihm der Ursprung des u aus *m sicher ist.

1 Das p. 132 angeführte DN. sut', dessen vokal im hinblick auf

die Trj. (Vj.) form auch ein *ù vertreten könnte, ist, wie ich a. a. o.
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muss man ohne zweifei annehmen, dass das wort im Satzgefüge mit

einem etwas mehr nach hinten artikulierten *u aufgetreten

und dass die heutige form aus einer solchen Stellung verallgemeinert

worden ist.

DN. Trj. usw. anlautendes f als entsprechung eines nordostj.

diphthongs ie, # habe ich schon p. 212, 215 als aus einem diphthong

entstanden erklärt (beachte auch im DN. Kond. die nebenformeu eiui-

ger Wörter, die einen mit ( anlautenden diphthong haben, und die

entsprechenden Wörter im wogulischeu). Das Verhältnis *<* ~~
*>,

ie spiegelt möglicherweise den Wechsel (*ä ~) «* ~ *i wieder.

Der westostjakische i-laut gegenüber einem syrj. ö (p. 209 f.) ist

so zu erklären, dass in den genannten Wörtern im ostjakischen ur-

sprünglich ein hinterer i-laut gestandeu hat (vgl. uoten), welcher

später palatalisiert worden ist.

In einer grossen zahl von Wörtern entspricht der westostjaki-

sche (= DN.) vordere i-laut einem Trj. V. Vj. /. Dass diese Wörter

auf hintervokalische urostjakische originale zurückgehen, ist ge-

wiss; dies wird dadurch bewiesen, dass derselbe urlaut nach

und vor einem # auch in den westlichen dialekten weiter hin-

ten artikuliert vorkommt, und dass die entsprechenden Wörter im

wogulischeu hiutervokalisch sind (vgl. z. b. wog.Sz. lüptä usw. „blatt").

Dass aber dieser urostjakische laut in allen dialekten als ein i-laut

auftritt (vgl. jedoch DN. ? und e nach x), überzeugt uns davon,

dass er einem *J näher gestanden hat als einem *e (welche letztere

annähme man nämlich auf grund der fälle mit DN. e, f ^ Trj. i usw.

p. 174 flf. machen könnte). Es scheint aber auch gewiss zu sein,

dass der genannte urostjakische laut labialisiert gewesen ist. Wir

haben schon gesehen, dass im wogulischen die entsprechenden

Wörter auch labiale formen haben, und die ursprüngliche labialität

scheinen auch einige nordostjakische formen mit fft, y wiedemispie-

geln (p. 218—220). Zu beachten ist auch, dass ein syrjänisches ö

(= syrj. Wichm. e) durch einen ursprünglich hiutereu i-laut ersetzt

worden ist. welcher syrjänische origiuallaut gewiss wenigstens leicht

angenommen habe, wahrscheinlich ein lehnwort aus dem woguli-

ßchen, wo wir nach Szilasi êûlt „schnitt, scheine* haben. Dies als

ergänzung zu der dortigen darstellung.
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labialisiert gewesen ist (beachte perm. Gen. z. b. pöt- „satt werden",

Sowohl der vordere als der hintere urostjakische i-laut sind in

den nördlichen dialekten durch einen „vordereu" vokal vertreten

ausser in gewissen Stellungen (siehe p. 174 ff.); in diesen ist noch

im Ni. Kaz. der «-laut gleich wie das palatalisierte m reduziert

worden. 1 Im 0. scheint die entwicklung dieselbe richtung eingeschla-

gen zu haben: dort trifft man an stelle eines zu erwartenden schwach-

geschnittenen i schon recht häufig einen starkgeschnittenen i-laut,

ja der letztere scheiut bereits, wenigstens individuell, die, oberhand

gewonnen zu haben. Die hauptursachen dieser reduzierung müssen

wohl in der geschlossenheit des vokals und in dem schnellen Sprech-

tempo, das iu den genannten dialekten im allgemeinen herrschend ist,

gesucht werden.

Aus dem vorstehenden ergiebt sich, dass die in der ersten

silbe vorkommenden vokallaute im urostjakischen folgende waren:

1) schwachgeschnitteue vokale <i, «, <}, o, f},
<j, o, ti, w, f, c,

A, i, i.

2) leichtreduzierte vokale <), </, $, o, ö, y.

3) starkreduzierter vokal «>.

Der grad der palatalitat und reduzierung (ob z. b. im urostja-

kischen ein à oder g f
ob # oder v gestanden hat) ist schwer, ja

unmöglich genau zu bestimmen.

Die im urostjakischeu vorkommenden wechselfälle waren nach

der obigen darstellung:

1 Dass die reduzierung deR /-lautes spät vor sich gegangen ist,

beweist u. a. sein einfluss auf die quantität der vorhergehenden silbe.

tôlié „mond*).

ô ^ ù

1 ^ a
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von welchen die Wechsel $ ~~ à ~ é und e ~» n ~ è gewiss ur-

sprünglich zusammenzustellen sind, im urostjakischen aber in gewis-

sen Stellungen schon nebeneinander auftraten.

Jetzt erhebt sich die frage, welches die Ursachen des Wech-

sels und die bedingungen, unter welchen er vorkam, gewesen sind,

wie auch, ob der Wechsel eine urostjakische Schöpfung oder eine

noch ältere erbschaft ist.

Um auf die letzte frage zu antworten genügt schon eine ober-

flächliche Untersuchung der wogulischen Verhältnisse, obwohl es auf

grund der etwas schwankenden aufzeichnungen MunkAcbi's nicht

leicht ist ein absolut untrügliches bild von dem wogulischen voka-

lismus zu gewinnen. Auch dort scheint es noch binnendialektische

parallelformen und interdialektische vokalentsprechuugeu zu geben,

welche nur durch die annähme eines dem ostjakischen ähnlichen

wechseis erklärt werden könuen (vgl. z. b. wog.B. täl „ winter" ~~

tili „im winter"; wog.B. nätjk „rottanne" ~ wog.K. nix (?w»X?)

id.), und dieselbe erklärung ist auch dem umstand zu geben, dass

z. b. einem ostjakischen à im wogulischen a, ä aber auch c, i gegen-

überstehen (z. b. nelm, Uüfim, fiUlmé „zunge"). Es kann daher

die annähme keinem zweifei unterliegen, dass der urostjakische

Wechsel auf ähnliche ostjakisch-wogulische Verhältnisse

zurückgeht. Und gewiss lassen sich — wie durch die Untersuchun-

gen von Setälä u. a. schon dargetan ist — aus den übrigen finnisch-

ugrischen sprachen falle nachweisen, iu denen spuren eines alten

qualitativen (bezw. quantitativen) Vokalwechsels vorhanden sind.

Erst eine nähere Untersuchung der vokalVerhältnisse der sämtlichen

spracheu wird aber zeigen, wie viel in den ostjakisch-wogulischen

Wechselverhältnissen aus der Ursprache stammt uud was in ihnen

speziell diesen ugrischen sprachen zukommt.

Da aber der Vokalwechsel keine urostjakische Schöpfung ist,

kann die frage nach seinen Ursachen auch nicht durch die ostja-

kischen laut-, accent- usw. Verhältnisse allein entschieden werden.

Soviel kann man jedoch auf grund des ostjakischen materials erken-

nen, dass bei der erklärung der „ablauts"erscheinungen in der ersten

silbe die zweite silbe, sowohl ihr souau tischer als konsonantischer
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teil, wie auch die im Satzgefüge erfolgteu Veränderungen der

accentuation berücksichtigt werden müssen.

Solange die vokalverhältnisse der zweiten silbe im urostjaki-

schen nicht klargelegt sind, solauge kann man auch nicht auf die

frage antworten, unter welchen lautlichen bedingungen der Wechsel

im urostjaki8chen vorgekommen ist. Wie aus dem im I. kap.

angeführten material erhellt, scheint der Vokalwechsel auch in Wör-

tern aufgetreten zu sein, in denen nach ihrer heutigen lautgestalt

uud nach den ostostjakischen Wechselbedingungen zu urteilen, kein

Vokalwechsel stattgefunden haben kann (vgl. z. b. Trj. "

W

tj'Ii „ha-

ken" neben DN. yarikfo, q — (i in substantiveu usw.). Die grenzen

des wechseis — von der reicheren qualität hier abgesehen — sind

also nicht so eng geweseu wie jetzt im Trj. V. Vj., obwohl man

bei der Untersuchung der heutigen wechselnden formen auf der an-

deren seite immer bedenken muss, dass gewiss schon im urostjaki-

scheu und später zur zeit der einzelentwicklung der dialekte analo-

gische ausgleichungeu stattgefunden haben, durch welche die in den

regelmässigen formen auftretenden Wechselvokale auch in andere

schwesterformen eingedrungen sind.

Was die vokalquautität in der ersten silbe im urostjaki-

scheu betrifft, so "beweisen die einander ähnlichen Verhältnisse in allen

heutigen dialekten, dass sie im allgemeinen durch die obenangeführten

dialektischen regeln ausgedrückt werden kann. Nur die reduzierten

i- und tw-laute im Ni. Kaz. und die anwendung der einzeldialekti-

schen starkgeschnittenen vokale sind der Ursprache augenscheinlich

fremd gewesen.
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Nachtrag.

Über die ostjakische accentuation.

In dem vorhergehenden habe icli verschiedene „unregelmässige*

vokalvertretuugen durch den einfluss des accents erklärt, und es ist

daher am platze hier die hauptpunkte der accentverhältnisse in den

heutigen dialekten zu erörtern.

Castuén hat in seiner Sprachlehre über deu accent folgende

regel aufgestellt: .Der ton hat im ostjakischen nicht immer dieselbe

stärke wie in den tatarischen sprachen, fällt aber auch hier io der

regel auf die letzte silbe des Wortes". Die stärke des tons

beruht, nach ihm, auf verschiedenen Ursachen, welche wir hier über-

gehen können; hervorheben muss man jedoch, dass nach Castrén

die letzte silbe einen sehr schwachen octer keinen ton bekommt, wenn

die vorletzte silbe einen langen vokal enthält. Diese in seiner Sprach-

lehre auftretenden bestimmungen decken sich nicht ganz mit ei-

ner aufzeichuung in seinem handschriftlichen nachlasse, welche lau-

tet: „Der accent ruht oft auf der ersten und der dritten silbe."

Man muss aber hier bemerken, dass beide ansichten in gewissem

sinne berechtigt sind: die gedruckten regeln beziehen sich nicht auf

die ostjakischen dialekte am oberen Üb, dereu Verhältnisse die hand-

schriftliche aufzeichuung wiedergiebt. — Näher ist auf die frage

nach dem ostjakischen accent Paasonen im JSFOu XXI,s p. 14—15

und Türk.O. p. S3 eingegangen. Nach ihm mi t im Jugan-dialekte

der hauptaccetit gewöhnlich auf der ersten silbe; im Kond. dage-
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gen sind die accentverhältnisse sehr verwickelt, wie die folgenden

punkte zeigen:

1) In zweisilbigen Wörtern liegt der accent am öftesten auf

der zweiten silbe, der ton kommt aber dem obre sehr schwach vor,

ausser in fällen, wo die zweite silbe einen langen oder halblangen

und die erste einen kurzen vokal hat. Bisweilen hört man den ton

auch auf der ersten silbe.

2) In dreisilbigen Wörtern kommen mehrfache accentuations-

fälle vor: a) Wenn die zweite silbe einen kurzen und die letzte einen

langen oder halblangen vokal hat, liegt der ton auf der letzten

silbe; — b) weun die zweite und* die letzte silbe kurze vokale ha-

ben, liegt der ton gewöhnlich auf der letzten silbe; — c) wenn

die zweite und die dritte silbe beide lange oder halblange vokale

haben, liegt der ton gewöhnlich auf der dritten, aber auch

auf der zweiten silbe; — d) wenn die zweite silbe einen langen

und die dritte eineu kurzen vokal hat, ist die zweite silbe betont,

bisweilen auch die dritte. — Wenn in dreisilbigen Wörtern die

letzte silbe betont ist, hat die erste silbe eineu schwachen neben-

accent.

3) In den mehrsilbigen Wörtern ist der ton noch schwanken-

der. Wie in den dreisilbigen so strebt er auch in den mehrsilbi-

gen auf die letzte silbe. sein platz beruht aber sehr auf der laut-

lichen Zusammensetzung des Wortes.

Paasonen kommt zu dem Schlüsse, dass „die Wörter als solche"

im Koud. „keine feste betonung haben, sondern dieselbe erst im

Satzgefüge bekommen, in welchem sie je nach dem verschiedenen

bestände desselben wechseln kann". 1 Ich glaube, Paasonen ^hat

bei niederschreibuug des zitierten satzes ausser acht gelassen (wenn

bei ihm „im Satzgefüge" = in Verbindung mit anderen Wörtern),

dass ein isolierte* wort auch einen „satz" ausmachen kann, in wel-

chem wohl eine feste betonung vorkommt (obwohl vielleicht bei ver-

schiedeneu personen, ja in verschiedenen Stimmungen verschieden).

Man muss wohl die sache so auffassen und ausdrücken, dass die be-

tonung der isolierteu Wörter im Satzgefüge vielerlei Verschiebungen

1 Türk.O. a. a. o., vgl. auch JSFOu.
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unterworfen ist. Und dieser auffassung- gemäss habe ich gerade die

betonung der isolierten Wörter der folgenden darstellung zu

gründe gelegt.

In den nördlichen dialekten ist gewöhnlich die erste silbe

der träger des hauptaccents, und ein nebenaccent folgt diesem auf

jeder zweiten silbe. Diese regel drückt vollständig die Verhält-

nisse im O. aus — individuelle Schwankungen können jedoch vor-

kommen —, im Kaz. Ni. dagegen finden sich viele fallen, in denen

eine andere accentuationsweise zum Vorschein kommt. Im Kaz. sind

die folgenden „ausnahmen" zu beobachten:

1) Wenn die offene zweite silbe eines dreisilbigen Wortes

einen schwachgeschnittenen vokal und die dritte silbe einen gleit-

laut hat, trägt die zweite silbe den hauptton (z. b. e%$'q<*.i

„seine (zwei) töchter"). — In den vier- und mehrsilbigen Wör-

tern ist die betonungsweise dieselbe (der nebenaccent auf der vierten

usw. silbe), wenn noch die erste silbe geschlossen ist oder einen

leichtreduzierteu vokal hat (z. b. pfrnç\mnj:t/ „unsere kreuze",

poßq-i\W : „rückwärts gebogen", aber: èj^Wm< „meine (zwei)

töchter") ausser iu viersilbigen verbalformen mit offener dritter

silbe, in welchen die erste und dritte immer die tonsilben sind

(z. b. pifclfms.fä .ein bisschen essen");

2) wenn die offene zweite silbe der dreisilbigen verbal-

formen einen schwacbgeschnittenen vokal hat, und die erste silbe

entweder geschlossen ist oder einen leichtreduzierten vokal enthält,

ist die zweite silbe gewöhnlich betont (z. b. $Aà'{\ „leck

sein, lecken (boot u. a.)");

3) weuu die offene zweite silbe der dreisilbigen verbal-

(selteuer nominal-)formen ein », s hat, die erste silbe entweder

geschlossen ist oder einen leichtreduzierten vokal enthält, und in der

dritten silbe ein n oder a (iu sonautischer funktion) oder touloses

* steht, ist die zweite silbe betont. In diesen fällen hat die

erste silbe einen schwachen nebenacceut (z. b. iwcnAfynn* „sie

gehen". pv:!<rs.\A „(es) sickert durch", s^:ni<rmis „er fing an geschäf-

tig zu sein" (neben dem inf. $<* u{nnpX X'ltl'H1 '/ »am tag«");

4) iu dreisilbigen iufiuitiven, in welchen die erste und

zweite silbe wie sub 3 aussehen, liegt auch der hauptaccent auf
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der zweiten, ein nebenaccent auf der ersten silbe (z. b.

h):r.\3'$ „starr werden") (vgl. sub 7);

5) wenn die geschlossene zweite silbe der dreisilbigen

verbalformen einen schwachgeschnittenen vokal hat und die erste

silbe eutweder geschlossen ist, oder einen leichtreduzierteu vokal

enthält, ist die zweite silbe gewöhnlich betont; bisweilen auch,

wenn die erste silbe offen ist und einen schwachgeschnittenen vo-

kal aufweist (z. b. pqUq-mt- „eben machen, ebnen", Kmz. (çGç-m(-,

„verstärken", aber: Kaz. p^hnn(- „beruhigen");

6) in den diminutiven verben ist im Kaz. die vorletzte

silbe des (infinitiv-)stammes immer betont, und wenn diese

silbe die dritte ist, hat die erste silbe den nebenaccent (z. b. P'^pH-
„zwirnen", pt-.rkqtfiu- „schwingen (hanf)");

7) die fünfsilbigen verbalformen, deren infinitivstamm auf

3 ausgeht, habeu den nebenaccent immer auf der vierten silbe

(z. b. %a(AAfëm3:tl v. mom. „bewegen").

Von den hier augeführten ausuahmefällen habeu entsprechun-

geu im Ni. diejenigen sub 1, 2. 5, obwohl dieser dialekt mehr

Schwankungen zeigt als das Kaz. So habe ich von eiu und dersel-

ben person gehört: %»pemdri „unser boot" neben menrimni' „uus",

X-'tà tà neben %'"Wt „lecken", (iika-mf- „verstärken" neben (à ^im^

„ausleeren".

In den südlichen dialekten sind, wie schon aus den auslas-

suugen Paasonens hervorgeht, die accentVerhältnisse auch sehr ver-

wickelt, obwohl ich schon im voraus bemerken muss, dass ich aus

der spräche meiner sprachmeister eiu bild erhalten habe, das etwas

von demjenigen Paasonen's abweicht. Die südostjakische accentua-

tiousweise lässt den individuellen Schwankungen vollen Spielraum,

uud darauf beruht unsere verschiedene auffassuug derselben erschei-

uung. Nach meiueu aufzeichnungen verhält sich die sache folgeu-

dermassen:

In zweisilbigen Wörtern:

1) Wenn die zweite silbe einen gleitlaut enthält, ist die

erste silbe betont (z* b. |Vä3 „eule", ^/ ^m „drei", »wrwm „ich

ging");
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2) wenn die zweite silbe einen schwachgeschnittenen

vokal hat, kommen verschiedene falle von accentuation vor. a) Ist

die erste silbe geschlossen, so hat sie gewöhnlich den accent (z. b.

mdnçam „ich geheM
); — b) ist der vokal der offeuen ersten

silbe schwachgeschnitten, hat die erste silbe gewöhnlich den

accent <z. b. (a ^em „mein pferd"); — c) ist die erste silbe offen

uud hat sie einen reduzierten vokal, so ist die zweite silbe betont

(z. b. mona- „gehe!). — Es ist aber zu bemerkeu, dass wenn die erste

silbe in hierher gehörigen fällen betont ist, die zweite einen ne-

benaceut hat, also z. b. tf rmà
%

: „fausthandschuh").

In dreisilbigen Wörtern:

1) Weun die zweite silbe einen gleitlant enthält, ist die

erste silbe betont (z. b. mdnçdman „wir gehen");

2) wenn die zweite silbe einen schwachgeschnittenen

vokal hat, hängt der acceut von dem vokal der dritten silbe wie

auch von der Offenheit oder geschlossenheit der zweiten silbe ab.

a) Ist die zweite silbe offen, und befindet sich in der dritten

silbe ein gleitlaut, hat die zweite silbe den accent (z. b. mena'-

çdn „geht!", setjGëm&n „wir schlugen"). — b) Ist die zweite

silbe offen, steht aber iu der drit ten silbe ein schwachgeschnitte-

ner vokal, so ist die erste silbe betont (nebenacceut auf der

dritten silbe) (z. b. se ^e« ?a.£ „er schlage"). — c) Ist die zweite

silbe geschlossen, und steht in der dritten ein gleitlaut, so

liegt der accent gewöhnlich auf der zweiten silbe (z. b. ww-

nu Ttfdn „gehet ihr!"; ich habe jedoch nebeneinander formen gehört

wie setiGâ'hnùn (gewöhnl.) und se tjeüim^n „man schlug uns" von

Verbformen, deren erste silbe einen schwachgeschuittenen vokal

enthält.

Die accentuation der mehrsilbigen Wörter will ich hier

nur durch einige beispiele andeuten: c.yïçcnwn „unsere (vielen)

töchter"; eyëyjça.m „meine (zwei) töchter"; cyêiydQê'man „uusere

(zwei) töchter"; etfë.-yoçë-mana: „unseren (zwei) töchtern (dat.)";

iö:fo]t< mon „unsere (vielen) bogen"; io.yôÇyjçê-Mm „unsere (zwei)

bogen" usw. Wie aus diesen beispielen erhellt, liegt der haupt-

accent nie auf der ersteu silbe, welch» einen nebenacceut

hat a) wenn die dritte silbe hauptbetont ist, b) wenu die vierte
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silbe kauptbetout ist, und die zweite and dritte silbe einen gleitlaut

haben.

Die ganz jungen lehnwörter haben in den südlichen dialekten

die accentuation ihrer originale beibehalten.

Diese darstellung bezieht sich auf die Verhältnisse im DN. In

den Übrigen dialekten habe ich die folgenden konstanteren Ver-

schiedenheiten beobachtet. Im DT. wie im Kond. ist in den zwei-

silbigen, sub 2 gehörigen einheimischen Wörtern oft (aber nicht

regelmässig) die zweite silbe betont. In den dreisilbigen

Wörtern ist der schwachgeschnittene vokal der zweiten

silbe in allen Stellungen gewöhnlich betont (ausnähme kommen je-

doch vor). — Bei einzelnen personen kommen noch mehr Schwankun-

gen vor, wie aus der darstellung Paasonen's zu entuehmen ist; sie

giebt ein richtiges bild von der spräche seines Kam. sprachmeisters,

den ich auch einige male gehört habe.

Die einfachsten accentVerhältnisse treffen wir in den östlichen

dialekten. Im V. Vj. liegt der hauptacceut sowohl in den zwei-

als in den mehrsilbigen Wörtern in den meisten fällen auf der

ersten silbe. Auf der zweiten silbe kommt er oft vor

1) in Wörtern, in welchen auf eine erste silbe mit reduziertem vo-

kal oder eine geschlossene erste eine offene zweite silbe mit

schwachgeschnittenem vokal und eine dritte mit einem gleit-

laut folgt (z. b. maffia'jßftd „vergessen", pfäätvdf „es nimmt

ein ende 14
). Jedoch kommen formen wie ßv-mmäs „er ärgerte sich"

vor. (Wenn die offene erste silbe einen schwachgeschuitteuen

vokal hat, ist diese auch hauptbetont (z. b. fcyfmam* „unsere

tochter"));

2) in i n f i n i t i v f o r ra e n , die eine erste silbe mit reduziertem vo-

kal oder eine geschlossene erste und einen schwachgeschnittenen

vokal enthaltende offene zweite silbe haben (z. b.
fc

r

$lä'(a „ein ende

nehmen"). Eine solche betonuugsweise beruht gewiss auf dem ein-

fluss von formen wie pfââ wôp-,

8) in drei- (funf-)silbigen Wörtern, deren erste silbe ge-

schlossen ist oder einen reduzierten vokal aufweist und deren zweite

silbe geschlossen ist und einen schwachgeschnittenen

vokal enthält (z. b. patfkW-yt- „hacken (eis)
44

,
«sägen 44

,

18
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Vdyfi'yfiw* „eine art geschwulst", t/^rtf^y^sd.m* „ich war sehr

beschäftigt (etw. zu machen)"). — In viersilbigen formen derselben

Wörter ist die betonungsweise schwankend: z. b. iÇ'flcCyfisà.m? und

M#ï'V&&:m< \
die mehrsilbigen Wörter haben den accent ge-

wöhnlich auf der zweiten silbe.

In einigen viel- (wenigstens viersilbigen Wörtern, deren

erste und dritte (vierte) oder zweite und vierte (fünfte) silbe

betont sind, liegt der hauptaccent bisweileu auf der dritten

(vierten) oder vierten (fünften) silbe, wenn in diesen ein schwach-

geschnittener vokal steht, ein nebenaccent auf der ersten

(zweiten) silbe, oder es haben die beiden betonten silben annähe-

rungsweise gleiche tonstärke (z. b. ^w.ya/f ^y/attwjtfçç^ „beinahe

ersticken", sv^ßyäsbm' „ich habe gesalzen").

Jenach dem vokalismus der einzelnen silben liegt der ne-

benacceut entweder auf der zweiten oder dritten silbe von

der hauptbetonten an. Die folgenden Wörter mögen hier als bei-

spiele angeführt werden: pyf^.x fcrifr&i isp'Voyätf (von j^i-

„kommen"), i'î wdWa'ti.'motf „wir haben zu essen gegeben, gefut-

tert", i<rw9*Vä:{dfytf „ihr habt gefüttert", iß-wdtyma.tt* (gewöhnl.)

oder {irwdtymdff „wir fütteru".

Im Trj. liegt der hauptaccent auf der ersten, ein ne-

benaccent auf der dritten, fünften usw. silbe; die erste silbe

der infinitivendung -Çâ?3 besitzt immer einen nebenton. Die ne-

beubetonte silbe wird stark hervorgehoben, wenn sie nicht die

letzte ist, — Einige ausnahmen kommen jedoch vor, z. b tf p'ftnia:-

yqf „lnss uus essen!" neben 4Îp"fvr9W :f n**^ 1 inr! "> ¥uiä rs

„wer" (beachte den konsonanten zwischen der zweiten und der drit-

ten silbe). Den nebenaccent habe ich bisweilen in fünf- und

mehrsilbigen Verbformen auf der vierten silbe gehört, wenn deren

zweite silbe einen reduzierten vokal aufweist (z. b. çâ'è&pftffo-

viàtf, gewöhnlich aber rä'&p(:$4§mä:y? „wir stossen zusammen".

Für den wortaccent im Satzgefüge können keine allge-

meingültigen regeln aufgestellt werden, denn sowohl die Stellungsbe-

tonung als die sinnbetonung können in einem Sprechtakte (im eiuen

dialekte im grösseren masse als im anderen) die gewöhnliche einzel-
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wortaccentuation autheben. Um dies deutlich zu machen, will ich aus

dem Trj. nur die Wortverbindung p*$$ + fi-mos „flügel der reuse"

anführen, welche entweder als p^ç ^ïmois oder als p'^vmds auf-

tritt. Jm allgemeinen kann man sagen, dass die wortaccentuation

im Satzgefüge beibehalten wird, wenn sich die takttrennung und

worttrennung decken; im entgegengesetzten falle unterliegt der wort-

acceut gewöhnlich. — Ich hoffe mich bei einer anderen gelegenheit

uäher über diese, wie über die accentverhältnisse überhaupt äussern

zu können.

Aus dem obenangeführten ersieht man, dass in den meisten

fällen die erste silbe des Wortes betont und zwar gewöhn-

lich hauptbetont auftritt; eine betonte zweite silbe ist durch-

aus von ihrem vokalismus und von ihrer Umgebung abhängig. Es er-

hebt sich alsdann noch die frage, wie die accentverhältnisse im

urostjaki8chen gewesen siud, ob dort eiu gebundener oder ein

freier accent anzunehmeu ist Die heutigen dialektischen accent-

verhältnisse scheinen für einen gebundenen accent in den „Wör-

tern als solchen" zu sprechen. Ob aber im urostjakischen der haupt-

accent immer auf der ersten silbe der isolierten Wörter geruht

hat, mag hier unentschieden bleiben. — Die „ausnahmen" möchte ich

als im Satzgefüge entstanden und aus diesem verallgemeinert an-

sehen. Gewiss sind die verschiedenartig accentuierten isolierten

wortformen einiger südlichen dialekte (vgl. auch Paasonen a. a. o.)

in solcher weise zu erklären: sie treten in einer durch die man-

nigfaltig wechselnde rythmische sprechtaktaccentuation geforderten

gestalt auf.
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Deszendente Übersicht

Zur bequemeren Übersicht wollen wir hier in aller kürze

wiederholen, wie die urostjakischen vokallaute in den verschiedenen

dialekten vertreten sind, und auf welche weise die urostjakischen

wechselfälle sich in den heutigen dialekten wiederspiegeln. Selbst-

verständlich werden die heutigen sporadischen, auf zufälligen (ana-

logischen u. a. d.) Ursachen beruhenden Vertretungen ganz bei seite

gelassen.

UrostjakisoheB à.

Urostjakischer palataler a-lant ist in allen dialekten als ein

solcher erhalten. Der palatalitatsgrad ist in den verschiedenen dia-

lekten verschieden, und es ist schwer zu ermitteln, ob man im ur-

ostjakischen *à oder *q vorauszusetzen hat. Mau könnte à fur wahr-

scheinlicher halten, weil ein solches in den meisten dialekten auftritt.

Z. b. DN. ärjdn, Trj. ^y9n% V. Vj. «j^n
c

, Ni. àtj9n% Kaz. $*j?n\

0. Sijdtf „kinn" DN. par(-, Trj. jfyVf-, V. Vj. piïr$-, Ni. pàtf-,

Kaz. pçrt-, 0. pâ'rt- „befehlen" DN. Pyes, Trj. 49
%

V*% V. Vj.

(atiVt, Ni. fate, Kaz. dfaeï, O. UCtjgs „eichhorn". Weitere

beispiele siehe sub DN. à-

Urostjakiaches a.

Ihm entsprechen:

1) DN o, Trj. à, V. Vj. a, Ni. Kaz. «, 0. a. Der waudel

*a > labialer laut ist spät vor sich gegangen, was z. b. dadurch
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bewiesen wird, dass auch ein teil der tatarischen lehnwörter daran

teilgenommen haben; siehe oben p. 246-7; 251-2. Anders Paasonen

Türk.O. p. 88-89.

Z. b. DN. ômês-, Trj. V. Vj. ämäs-. Ni. »mds-, Kaz.

"tnçs-, 0. am;>s- „sitzen"
|

DN. moV, Trj. wufs-, V. Vj. maV, Ni.

wf>s-, Kaz. m"s-, 0. mds- „nötig sein" DN. $ör3, Trj. fäfS^, V. Vj.

târà%, Ni. ^~rj, Kaz. £«V, 0. taV „kranich". — Weitere beispiele

sub DN. o.

2) DN. a vor %f y, #; in den übrigen dialekten wie sub 1. —
Das erlialtensein des ursprünglichen *o-lautes im DN. beruht auf dem

konservierenden einfluss des nachfolgenden konsonanten (siehe p.

246-7; 251-2. Anders Paasonen, Türk.O. p. 88-9).

Z. b. DN. üyßt- „sich erbrechen, speien", Trj.
(àyê(-

}
V. Vj.

âyty, Ni. ~-y?(-, Kaz. "yêf-, 0. äypt-
|
DN. ydtQ- „behauen", Trj.

"ijffp-, V. Vj. ud%-, Ni. Kaz. #'*Y-, 0. Mcttf-. — Weitere

beispiele sub DN a.

Palatalisierte dialektische entsprechungen

:

3) DN. DT. <?, Kond. $ vor mouilliertem konsonanten; in den

übrigen dialekten wie sub 1. — Die palatalisierung beruht auf der

rückwirkung des nachfolgenden konsonanten und ist selbstverständ-

lich jünger als der wandel *a > o in denselben dialekten.

Z. b. DN. DT. myM-, Kond. mfnf- „märchen erzählen", Trj.

mdnf-, V. Vj. mdnf-, Ni. m^-, Kaz. m*ê-, 0. mdf- |
DN. DT.

fçnt, Kond. fffif „schnee", Trj. /<f«7, Ni. f/»<V> Kaz - ^%

*f °- l«V-

— Weitere beispiele p. 74.

4) DN. g, Kond. £ vor ç (= *ij P).

DN. Kond. £170* „horn",
r
rrj. Ni. Kaz.

0. 5#â< id.
S

DN. „reif au der müudung der reuse", Trj.

Ni. ^ id. (p. 75).

*

5) DT. ç, Kond. g vor i; in den übrigen dialekten wie sub 1.

Die palatalisierung ist durch das nachfolgende i hervorgerufen wor-

den, wenn dem *a kein ^ (im Kond. dazu kein s) vorangeht.

Z. b. DT. m», Kond. „tier", DN. udjp, Trj. V. Vj.
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f/ä#£, Ni. u r,
i3, Kaz. yrf, O. vai !

DT. mçi, Kond. „hochzeit",

DN. mo*, Trj. ?naY, V. Vj. maj(-£V), Ni. m^, Kaz. O. »nai.

— Siehe oben p. 94, 107.

UrostjakiBOhes q (ç).

Seine entsprechungeu sind :

1) DN. à, Trj. ç, V. Vj. p, Ni. à, Kaz. «, O. à.

Z. b. DN. fömat, Trj. VÇmatfi v - Vj. fc'^fwp', Ni. kärnzf,

Kaz. kqm»t}\ O. Jcainotf „aussen" DN. pay^rf, Trj. P*çtfr9ft\ V. Vj.

PQyzr'Ç, Ni. päipfff Kaz. p$%?r
(

f, O. päfcyt „balken". — Weitere

beispiele p. 12 f.

2) DN DT. Kond. Ni. u, Kaz. p, O. o in gewissen stellan-

gen, in den östlichen dialekten wie sub 1. — Dass die labialität des

vokals in einigen föllen auch in den westlichen dialekten bewahrt

ist, ist dem einfluss der umgebenden konsonauten zuzuschreiben.

Der DN. dialekt zeigt jedoch eine schwankende Vertretung (z. b.

la k „ring; zaspel", neben tfk „weg", siehe p. 15, 244, 249).

Z. b. DN. fft'Jfe,
r

lVj. ttf*k% V. Vj. fflk% Ni. $uk\ Kaz. tfV,

0. 8gx „sorge, betrübnis". — Weiteres p. 70 f. und für die DT.

Kond. 0. dialekte p. 14-17.

UrostjakiBcheB ç.

Ein urostjakisches ç lässt sich nur in einigen bestimmten fällen

— in der nachbarschaft von Je, y und fj — feststellen; in anderen

Stellungen ist es gewiss schon in urostjakischer zeit einem delabiali-

sierungsprozess ausgesetzt gewesen (vgl. p. 257-8). — Dem urostja-

kischen laut entsprechen:

1) DN. e, Trj. à + lab. kons., V. Vj. p, Ni. e, Kaz. O. o.

Z. b. DN. iefjJc, Trj. w*ifk% V. Vj. tffV, Ni. ietfV, Kaz.

#fV*S O. igrfk „eis". — Siehe p. ICO f., vgl. auch p. 192 u. a.

2) Trj. o nach k\

Z. b. Trj. „das fell von den pfoten der pelztiere", DN.

lelut, V. Vj. Vfawft Ni. teptfj Kaz. Icçbça. — Siehe p. 162.

I
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[3) Kaz. e, O. e in gewissen Stellungen. Man kann nicht immer

genau unterscheiden, ob diese laute einen urostjakischen *p-laut

wiederspiegelu oder ob sie auf eiu urostjakisches è, den wechsel-

vokal des (>, zurückgehen (vgl. p. 259). Im Kaz. könnte viel-

leicht das e in einigen fällen aus einem *$ « *q) unter dem ein-

fluss des nachfolgenden % (0 entstanden sein (vgl. p. 259), in

den meisten fällen dürfte es jedoch auf ein *è hinweisen. Die Ver-

hältnisse O. e ~ V. Vj. $ und O. o ~ V. Vj. ç beruhen gewiss zum

teil auf der Verschiedenheit der nachbarlaute, zum teil mass man

aber O. e als aus einem *é entstanden betrachten.

Z. b. Kaz. èyl, 0. ètfî „mftdcheu, tochter", ÜN. èjp, Trj.

V. Vj. pyf, Ni. ëtp. — Siehe z. b. p. 161.

? 0. pètfk (c P < *v oder e ? < *i, vgl. 0. iotfk : g ~ *$)

„zahn", DN. pJqk, Trj. p
r

upfk\ V. Vj. pÇtfK, Ni. petfk', Kaz.

pftfV. — Siehe sub DN. e, p. 160 und unten p. 283.]

Urostjakisches ç.

1) DN. m, Trj. o, V. Vj. o, Ni. u, Kaz. p, O. p. — Der offene

urostjakische p-laut ist iu den westlichen dialekten zuerst mit dem

geschlossenen *(> zusammengeflossen und dann iu u (p, p) über-

gegangen.

Z. b. DN. jfilfy Trj. £W^> V. Vj. £W> Ni. Kaz.

2*>P*> °- Xi>#£ „rabe"
;
DN. nûtnàn, Trj. çômd»/, V. Vj. çômty', Ni.

nwwwn<, Kaz. 0. „obeu"
|
DN. (tint, Trj. V. Vj.

Wtft\ Ni. *M?T, Ka«- V?T» 0. /?V< «gansM
. — Weiteres sub DN.

m, p. 137 f., 147 f. u. a.

2) DN. 0 vor einem % g; in den übrigen dialekten wie sub 1.

Z. b. DN. öffi „landeuge zwischen zwei gewässern", Trj. 'ö^,

V. Vj. öyßf, Ni. , Kaz. fl^f, 0.
|
DN. so j „stör", Trj. so'ty

V. Vj. sox, Ni. smj, Kaz. «fty O. V? DN. tfo^-, Trj. «o^c

-,

V. Vj. #p y-, Ni. Kaz. 0. sQiy- „hinten ausschlagen".

— Weiteres sub DN. 0, p. 96 f.

[2:b) DN. (DT. K08. auch obere Kond) 0 nach eiuem ^:

DN. (untere Kond. aber „mann, eheraanu", Trj. £V,
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Ni %u, Kaz. y/, O. %qi id.
|
DN. yî\ (Kond. aber %uH) „sechs", Ni.

yu*\ Kaz. %ç>f id.

Dass der vokal im DN. als o auftritt, kann aber nicht allein

durch den einfluss des y erklärt werden, denn in den meisten (jedoch

wenig zahlreichen) belegen ist *o auch nach z in w umgewandelt

worden (vgl. sub DN. u)].

3) DN. (DT.) g (Kond. 0 vor tj (= *^ P):

DN. gq (Kond. o» „Öffnung der flasche". Trj.
c

oy id. - Der

vokalismus dieses Wortes ist nicht ganz klar, vgl. p. 72 und unten

sub urostj. p ~ u ~* Ö. Kond. s^s „nicht zugefrorene stelle im

eise", Ni. sü%3, Kaz. sfa\, 0. sfyd id. — Über den vokalismus siehe

p. 73 und unteu sub urostj. ç ~ u — ö. DN. p???^ „kinnlade"

(? < *P> beachte Trj. u usw.).

In diesem zusammenbang sei noch angeführt:

DT. mçfps- „abwischen", DT. mçrjç9p, Kond. mqqtap „wasch-

bündel", Trj. mô#3(-, Ni. wwjq;-, Kaz. mppj%-, 0. wty'&y.- „abwischen".

— Im DN. haben wir jedoch mo^yps-, in welchem o „gewiss darauf

beruht, dass das dem *r/ folgende j> die einwirkung des *rj paraly-

siert hat" (siehe p. 98).

UrostjakisoheB ç.

1) DN. u, Trj. ç, V. Vj. p, Ni. w, Kaz. o, 0. o.

Z. b. DN. Trj. V. Vj. £<pT, Ni. rjtf, Kaz. ^, 0.

yj?V „flehte" DN. ^««, Trj. 2>W, V. Vj. ^y, Xi.putf, Kaz.jppY,

0. „fischreuse aus weide geflochten" DN. förSm, Trj. ^fêwn',

V. Vj. fördm% Ni. ft<r?m
(

, Kaz. tpr?m% 0. „gott". — Weitere

beispiele sub DN. u, p. 141 f.

2) DN. o vor einem ^, & Trj. 4 -f- lab. £ & g in densel-

ben fällen.

Z. b. DN. .(oxdl, Trj. iàt^,} „bogen", V. Vj. içjiïF, Ni. iüyjf,

Kaz. (^i, 0. $yôl
|
DN. ft>*&£, Trj. tÇztfP „harter russ", V. Vj.

fyy?; Ni. fatuyi-, Kaz. içutfï-, 0. „verkohlen". — Weitere

beispiele sub DN. o, p. 104 f.
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3) DN. (DT.) ç (Kond. 0 vor v (= *$ P):

DN. çipt „höhluug im baume", Trj. 'feâf, V. Vj. fyàf, Ni.

id , Kaz. pitff „liest eines wasservogels in einem baume"
|
DN.

sotjdn „eine art gefass aus birkenrinde", Trj. sçijyât/, V. Vj. sçyty,

Ni. «igpn', Kaz. id.

UrOBtjakisches ù.

1) DN. i, Trj. i, V. Vj. Ä, Ni. /, Kaz. ï, 0. *.

Z. b. DN. Trj. Vt4-, V. Vj. *c

*7-, Ni. ki(-, Kaz.

0. *t|- „aufsteigen"
|
DN. mfj, Trj. mîV, V. Vj. mtff, Ni- mW, K»z-

mff, 0. wf/ „mutze". - Weitere beispiele sub DN. », p. 213 f.

2) Trj. i + lab. y, ? ~ urostjakisches ö + ft 9-

Z. b. Trj. fiyyjf „pfeilköcher", DN. (î^t, V Vj. JtW, Ni.

tfrf, Kaz. fljpf
1

, 0. ii^t
|

Trj. Jt>j*W „ich bedeckte", V. Vj.

UrosIjakiBches w.

1) DN. Trj. m, V. Vj. «, Ni. tïi, Kaz. tf/, 0.

Z. b. DN. nfifom, Trj. nfdàm\ V. Vj. nnUm\ Ni. ntï(pm% Kaz.

riiùfom*, 0. nyldm „wunde"
|
DN. ^V, r

JYj . £Vrc

,
V. Vj. £wY, Ni.

Kaz. Jffrr
f

, 0. tyr „hals, kehle". — Weitere beispiele sub

DN. y, P- 124 f. u. a.

2) DN. u nach und vor einem y, j;.

Z. b. DN. pCt „fisch", Trj. £V*. V. Vj. £Vf , Ni. ytftf, Kaz.

ytfM, 0. ^/ 1 DN.
?Vy. „bäum, holz", Trj. <V#, V. Vj. <V^, (Ni. myj,

Kaz. i'tÄ^, 0. — Weitere beispiele sub DN. u, p. 136-7.
»

3) Ni. u vor einem

Z. b. ,/uy. „bäum; holz"; siehe gleich oben.

Urostjakisches e.

l:a) DN. e, Ni. e, Kaz. O. e.

Z. b. DN. ter-df-, Ni. tera£-, Kaz. fcfr$- „zurückkehren"
|

Ni.

ker% Kaz. *fV, 0. *e\r „schneekruste" DN. mïnd(-, Ni. wèna^-, Kaz.
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mçn?(- „beugen, biegen"
|
DN. neV-, Ni. ner-, Kaz. pfY-, 0. ^V-,

„reiben"
|
DN. Je -, Ni. Kaz. <i£ - „essen"

|
DN. Wmîn, Ni. Jépip',

Kaz. f£*?Y, 0. sè&d> .Zauberei"
|

Kond fa?*n#, Ni. Kaz.

„strumpf; eine art schuh aus reuntierfell". — Weitere beispiele p.

3-4; 164; 167.

l:b) Trj. ç.

Z. b. iW „älterer bruder"
l

sft- „klingen; lauten"
|
içnt-

„trinken"
|
sftjp Vçt%3 »zum vergnügeu, zum Zeitvertreib"

|
f$m?

„dieser". — Weitere beispiele p. 10-12.

l:c) Vj. f.

Nur in einem worte vorhanden: „dieser" (siehe p. 25).

— Wenn das wort für „leim" (p. 17) einheimisch wäre, köunte die

V. Vj. form auf eine urform mit *e zurückgehen. Seine vokalVerhält-

nisse sind jedoch derartig (beachte die Trj. Likr. Vart. formen),

dass mau ihm kaum bodenständigkeit zusprechen kann.

Urostjakischea e.

1) DN. e, Trj. «, V. Vj. Ni. c, Kaz. 0. e.

Z. b. DN. enot, Trj. % f
a*, V. Vj. ëwap, Ni. «pdf, Kaz.

0. ebd\ „geruch; geschmack" : DN. uèr-, Trj. Vir-, V. Vj. uçr-, Ni.

«er-, Kaz. 0. «er- „machen" DN. nein, Trj. tW
mt

> v - VJ-

nçm\ Ni. t»ew<, Kaz. n(m, 0. #ewi „uame". — Weitere beispiele

sub DN. e, p. 155 f.

2) P Kaz. e in gewissen Stellungen. Mit grösserer Wahrschein-

lichkeit gehen die Kaz. formen mit e (beispiele siehe p. 158) auf

eine Urform mit *<? zurück (vgl. p. 259).

Urostjakischea é.

l:a) Kond. i.

Nur in einem worte: kîttpn „die vorderen tatzen des bären"

(p. 163).

l:b) Kaz. e.

Z. b. yes, „ein märchenhaftes wassertier" iëtp- „reifen, fertig
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werden"
|
P è%\ „mädchen; tochter" (vgl. sub urostj. ç) |

kèZ\ „mes-

ser" ies „klagelied". — Weitere beispiele sub DN. e, p. 161-3 u. a.

l:c) 0. e. Wann 0. e einem urostj. ç, e oder é gegenübersteht,

ist nicht zu ermitteln (vgl. sub. urostj. p). Zu beachten sind die

Wörter, in denen 0. e vor y einem V. Vj. ç entspricht, z. b. pèifh

„zahn" (neben »eis")- Da muss mau O. e vielleicht als aus

einem *è entstanden erklären.

l:d) P Trj. i.

Trj. k*l$$ „auf, für, zu" (eine, resp. einer zeit; p. 168), wenn

diese form mit denen der übrigen dialekte zu verbinden ist.

Urostjakisches i.

1) DN. i, Trj. t, V. Vj. t, Ni. ï Kaz. \ 0. i.

Z. b. DN. ïmj, Trj. %nf, V. Vj. ïmî, Ni. ïwj, Kaz. \ms
}
0.

imi* „weib; altes weib; gattiu"
|
DN. mî{, Trj. m*Y, V. Vj. mîf,

Ni. m¥f
f

, Kaz. mg1

, 0. mit „lohn, miete". — Weitere beispiele sub

DN. *, p. 208 f. u. a.

Labialisierte entsprechungen:

2) Ni. î Kaz.
f
nach einem y.

Ni. ylrds „birkendickicht", Kaz. n\rds „dicht (vom walde)",

DN. yi™, Trj. Vf*», V. Vj. girro „birkendickicht" (p. 211).

„Palatalisierte" entsprechung:

3) O. ? vor einem f.

Z. b. 0. <w< „zunder-, DN. WrH, Trj. V. Vj.

Ni. Stytf, Kaz. (p. 210).

Urostjakisohes |.

1) DN. t, Trj. y, V. Vj. /, Ni. ï, Kaz. |, 0. i.

Z. b. DN. ff, Trj. <|*î, V. Vj. jY, Ni. ïfo Kaz. \a, 0. »un-

terer; nieder«
|
DN. hast, Trj. l&ty, V. Vj. Ni. lipdf, Kaz.

flftf , 0. libdt „blatt". - Weitere beispiele sub DN. i, p. 217 f. u. a.
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2) DN. ç, Ni. Kaz. I, O. f vor £ j>, g.

Z. b. DN. sç
%

%, Ni. sf£ Kaz. sty, O sç% „ballen", Trj. sf%,

V. Vj.
[

DN. Ni. Kaz. fjfe&i, O. tçyêl „Vogelnest",

Trj. fl
r
&4f Vart. — Weitere beispiele sub DN. f, p. 177 f.

3) DN. e (= -e), Ni. f, Kaz. |, O. j, nach ^
Z. b. DN. %ërs, Ni. Kaz. flr\ O. xf'r „sack", Trj ^Iffy

V. Vj. ^irâ^. — Weitere beispiele sub DN. e, p. 174 f. u. a.

„Palatalisierte" (und reduzierte) entsprechungen:

4) Ni. i, Kaz. j, 0. ? nach *, bezw. nach mouilliertem kou-

sonanten.

Z. b. Ni. itr% Kaz. .qr
c

, 0. *>r „opfer", DN. <t>, Trj. »jV,

V. Vj. «V. — Weitere beispiele sub DN. i, p. 218.

Labialisierte entsprechungen:

5) Ni. I, Kaz.
f,

(P 0. $) nach

Ni. tf# „gesäuerte eingeweide der fische, aus denen man fett

kocht", Kaz. ufa'dm- „sauer werden (teig)", Kond. yîf, Trj. "ff/f,

V. Vj. «jY (p. 220)
I

P Ni. tß', Kaz. trff, 0. „nach dem ufer hin",

DN. — (In betreff des letztgenannten wortes siehe p. 221-2;

die nördlichen formen könnten vielleicht auch dissimilierte weiter-

eutwickelungen aus *u\tt < *i(ut (= Trj. V. Vj.) sein, obwohl ich,

auf grund von DN. ytt^ den anfangsteil als *wf ~~ aufgefasst habe).

6) 0. ^ nach p (die ursprüngliche labialität durch den einfluss

des p bewahrt und gesteigert, vgl. jedoch unten p. 296-7).

Z. b. 0. pydar „räum neben der wand", Trj. p^fif, Kaz.

p\t*r
K

- — Eiuige andere beispiele p. 218-220; 222 (P).

Urostjakisohes n (vgl. p. 258-9; 261).

1) DN. d, DT. a, Trj. d, V. Vj. d, Ni. <?, Kaz. à, 0. ». — In den

dialekten au der Konda, vorzugsweise im Kr., ist die Vertretung —
gewiss infolge eines gegenseitigen einflusses der nachbardialekte auf

einander — nicht in allen fällen konstant. — Der sûdostjakische

wandel *a > a ist verhältnismässig juug, beachte DN. 9 ~ tat. ä
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in DN. dS9ràïça (aber DT. äsdräioa usw., p. 203) < tat, Kirg.

äzrä'il „todesengel".

Z. b. DT. kd$pds (a < *q vielleicht in unbetonter satzstellung),

Trj. Veßp^ds „Überzug eines pelzes", Ni. k$f-, Kaz. kä$-, 0. kvs-

„überziehen (einen pelz)*, V. Vj. Vd$cC (imperat.)
|
DN. prBd{-, DT.

ßrwt-, V. lorwaxfr-, Vj. itruxCxfr-, Ni. tfrP*, Kaz. aXtb^-, O.

Iwrbdt- „aufwickeln" DN. pd$\a, DT. posts, Ni. pqs{3, Kaz. pasfl O.

pvstî „scharf"
|

Trj.
c

*wi|v\ V. jwira „schöpfe"
|

Trj. sdn¥a\ V.

s^fc'df „schlage". — Weitere beispiele sub DN. a, p. 190 f., 200 f.;

siehe auch p. 155-6.

„Palatalisierte" entsprechungen:

2) Ni. i, Kaz.
I
nach (.

Ni. %t$dp\ Kaz. i\ffp* „streif, streifen", DN. iojpp, DT. vw&dp

id.
j

Ni. {tfrrà „birkhuhn", DN. jpDdrtjài
\
Ni. Kaz. ifd\ „kühl,

rauh", Kr. tsyk, DT. faça id. (p. 191; 193).

3) Ni. i vor y.

Ni. wwys „krümmuug eines flusses" (siehe gleich unten).

Labial isierte entsprechungen:

4) Ni. f, Kaz. { nach «.

Ni. ufa, Kaz. vfaï „renntier", DN. yoça, DT. vJ^j !
Ni. ulipp*

„haken, Widerhaken", DN. tfdndp, DT. ynnap, V. Vj. udqctw' (p.

192; 194).

f>) Kaz. ö, 0. ö zwischen m und y.

Kaz. »n^i, 0. mögt „krümmuug eines flusses", DN. ways,

DT. mays (p. 191). — Vgl noch Kaz. mojpAül „zugschnur am

schütten" p. 202.

Urostjakisches ç.

I) DN. ä, Trj. à, V. Vj. », Ni. <\ Kaz. p, 0. ».

Z. b. DN. qshn, Trj.
ca$m<, V. Vj. vsma, Ni. Kaz.

£z?w\ O. vzvm „kissen"
|
DN. t<#, Trj. "tf&j, V. t^j, Vj. w»/a\

Ni. Kaz. u$a, 0. „platz, stelle, spur". — Weitere beispiele

sub DN. & p. 48 f.
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2) Ni. #, Kaz. à vor x, h S una* n«ch ausser in gleich

unten, sub 3, 4 aufgeführten fallen.

Z. b. Ni. >î$£, Kaz. „lachen, scherz", DN. Trj. n$%,

O. iiü^
I

Ni. àçyjs-, Kaz. nyyês- „abschuppen (einen fisch)", DN.

Trj. fi&ta-, V. Vj. nvyâs-, O. fiv;£*- Ni. tqrpfi-, Kaz.

„wollen, wünschen", DN. Trj. 4#%\ V. (vtifid-, Vj. iv^a\
— Weitere beispiele sub DN. & p. 44 f.

Labialisierte entsprechungen (vgl. Ni. Kaz. sub 1):

3) O. ö, (Ni. tf, Kaz. #) zwischen tj und ^.

Ni. u*%, Kaz. «fy 0. ö% „eisen; metall", DN. #<fr, Trj.
"yfy,

V. Vj. tp;
I

Ni. teW, Kaz. «fctfi, 0. öydV „wogule", Sox. «yft*#*

id., Trj. «um „Wogulka"
|
Ni. «W, Kaz. ^V, 0. öpar

„fuchs", DN. y4%8a
%

r, Pym yffisaf j
Kaz. „zischeln (schlänge)",

0. öftiuai „schlänge", Kam. ytytoufa „schlänge". — O. ö- <
siehe sub DN. & p. 54; 60.

4) DN. £ (Ni. *, Kaz. $) vor tf.

Z. b. DN. %$tjs
y

Ni. .schwanker erdboden", DT. %çu3,

Trj. V. Vj. pvtff. — Weitere beispiele siehe p. 117 f.

Urostjakisohes $.

1) DN. d, Trj. i, V. Vj. g, Ni. «, Kaz. «, 0. p.

Z. b. DN. Trj.
(

^-, V. Vj. ft-, Ni. Kaz. a^-, O. vi-

„heizen, einheizen"
|

DN. na£, Trj. \iq4, V. çpf, Ni. nqf, Kaz. p«ii
r

0. qv{ „schaft, griff, stiel". — Weitere beispiele subDN. 9, p. 187 f.

„Palatalisierte" entsprechungen:

2) Ni. t, Kaz. O. & nach und vor \.

Z. b. Ni. hÇ, Kaz. $\ O. „gelenk", DN. Trj. V.

Vj. i$? Ni. «f, Kaz. sjf, O. sai „laut, stimme, geräusch", DN. saj,

Trj. V. Vj. s??. - Weitere beispiele sub DN. 9, p. 188 f.

Urostjakisches q.

Wie ich bereits p 250 im vorbeigehen bemerkt, ist *ö gewiss

ursprünglich mit dem vorhergehenden laute (£) zu verbinden, obwohl
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in der ausspräche schon im urostjakischen eine Verschiedenheit be-

standen haben muss. — In allen dialekten kommt ö vor:

Z b. DN. kör, Trj. Ä%<, V. Vj. Vör% Ni. %c

, Kaz. JfcgV, 0.

kog „fuss". — Weitere beispiele sub DN. 6 p. 78 f.

[Beachte die entsprechungen von *ö -f y p. 129, 205. Die

Verschiedenheit in der wiedergäbe der ursprünglichen lautverbindun-

geu z. b. in „feuer" neben sïyps „herbst" (V. Vj. fgyaf ~ söyos)

muss wohl auf der Verschiedenheit des nachfolgenden konsonanten

beruhen.]

Urostjakisohes $.

1) DN. & Trj. Ç, V. Vj. Ni. x, Kaz. ö, 0. ».

Z. b. DN. pär, Trj. V. Vj. por\ Ni. 1><V, Kaz. p$r\ 0.

W „bohrer"
[
DN. Trj. V. /#a\ Vj. jffltf-, Ni.

Kaz. <i£<a\ 0. fo/- „schmelzen". — Weitere beispiele sub DN. «,

p. 56 f.

[l:b) DT. (Kos. Ts.) bisweilen $, in den übrigen dialekten

wie sub 1. 1

Z. b. TS. m «naht, säum«, DN. j#, Trj. ifa V. Vj. tff, Ni.

^f, Kaz. 0. (vi. - Weitere beispiele sub DN. (i, p. 57 f.]

2) DN. #, 0. ö in der nachbarschaft eines ^, j?.

Z. b. DN. 0. „bauch", Trj. V. Vj. ffo«, Ni.

X'V» Kaz. ^£nf

I

DN. 0. „kommen, eintreffen", Trj.

hph V. Vj. tf^, Ni. fef-, Kaz. tf^-. — Weitere beispiele sub

DN p. 109 f.

Pal at alisier te entsprechungen:

3) DN. g, Ni. ö, Kaz. g, 0. g vor y und 7, welche konsonanten

vielleicht auf mouillierte (P) Urformen zurückgehen.

1 Warum im DT. (Kos. Ts.) einem urepr. in einigen fallen

in anderen £ gegenübersteht, ist nicht klar. P. 248 anm. (vgl. auch

p. 254) habe ich mich für die möglichkeit ausgesprochen, dass diese

verschiedenartige Vertretung auf einem vielleicht im urostjakischen vor-

handen gewesenen Wechsel y ~ à beruhe. Es liesse sich auch denken,

dass es im urostjakischen zwei verschiedene o-laute gegeben hätte.

Vgl. „urostjakisches öu gleich unten.
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Z. b. DN. pö$9t-, Ni. pgjpf-, Kaz. plfad?-, 0. p§#&- „anschwel-

len", Trj. p
c

#fe*rf- f
V. Vj. jp^r- I

DN. ftf, Ni. fê?
f

> Kaz. 0.

„somnier", Trj. 4$tf, V. Vj. #g
c
. — Siehe p. 83 f.

4) DN. 3(%), (Ni. ö, Kaz. g, 0. g), durch den einfluss des

nachfolgenden konsonanten. Ist gewiss mit dem sub 3 angeführten

Vorgang auf eine stufe zu stellen; dass hier 3, dort ö steht, be-

ruht durchaus auf den nachbarlauten.

Z. b. DN. nfy „zweig, astM , Ni. 90^, Kaz. nöy\ 0. #t>£, Trj.

t»#£ v - Vj- — Weitere beispiele sub DN. 3, p. 206 f.

Urostjakisches 0 (= dritter Wechselvokal zu q ~ u).

Ob dieser laut ursprünglich von dem vorhergehenden (£) quali-

tativ verschieden gewesen, ist sehr fraglich. In den gegenwär-

tigen dialekten ist er — in fallen, wo man ihn nachweisen kann

— gewöhnlich wie *£ behandelt wordeu. Zu beachten ist jedoch die

zweifache Vertretung eines „urostjakischen ^-lautes" (P- 287) in eini-

gen der südlichen dialekte, und in einem fall entspricht Ko§. £ sicher

einem *ö (~ 0 ~ u). Könnte man vielleicht diese zweifache Ver-

tretung als einen rest der ursprünglichen Verschiedenheit zwischen

und *ö ansehen P

Die Vertreter des *ö sind — wo wir sie erkennen können:

1. a) DN. $, 0. ö vor & Ni. *, Kaz. £.

Z. b DN. fcfcf-, 0. ö&t-, Ni. Kaz. fifä- „drehen"
|

DN. n^, 0. tjö%, Ni. Kaz. „nach oben, hinauf"
i,
Ni. s^ram\

Kaz. s$rçmK

„tod"
j
Kaz. %$my „welle". — Weitere beispiele p.

119-121; 107; 140 u. a.

b) Kos. f.

Kos. $rfrn „tod" (p. 58).

c) Trj. ç.

Trj. syjfm* „tod"
!^ „spalte; Einigkeit" (vgl. p. 145).

d) V. Vj. $.

Vj. £>ny „welle" (vgl. p. 141) |
V. Vj. p$ris „schwein" (vgl.

jedoch p. 151).
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2) DN. 4 (neben Koä. £), O. ».

DN. sgr&tn, O. s»f«wi „tod 44
.

Ob DN. # in den nachfolgenden Wörtern auf *ö oder auf *# zu-

rückgeht, lässt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Zwar gehören die

Wörter zu denen, in welchen der Wechsel *ç ~ *u ~~ *ö anzunehmen

ist, aber nachdem *o und *p in den südlichen dialekten zusammen-

gefallen waren, hat das WechselVerhältnis *o — *ö analogisch offen-

bar durch *q ~ q ers«etzt werden können. Wenn DN. # < *#,

hätte man im DT. Kos. ein $ zu erwarten, aber z. b. DT. faf-

„ finden
44 spiegelt ein *# wieder.

DN. unài „krähe"
|

yçsç s- „gähuen 44

|

mqlç m „rauch, dampf44

I

„fiuden 44
. — Siehe p. 62-3, wie auch unten p. 297 ff.

i

Uroatjakisches d.

1) DN. 9, Trj. d, V. Vj. d, Ni. «Ï, Kaz. «, 0. ».

Z. b. DN. «m^p, Trj.
C

9#V, V. Vj. Ni. a9fcp
c

, Kaz.

<W, 0. „güitel" DN. Trj. A^tf-, V. Vj.

Ni. jfcrt^f-, Kaz. ka&-, 0. „suchen 44

. — Weitere beispiele sub DN.

9, p. 179 f.

„Palatalisierte 44 entsprechungen :

2) Ni. t, Kaz. {, 0. ? nach i oder vor i und %i (Ni. y).

Z. b. Ni. itfV, Kaz. j^V, 0. ft/fc „wasser 44

, DN. (dtjk, Trj.

.frj'tf, V. Vj. MV
I

Ni. Kaz. 4|f , 0. & „Schöpflöffel", DN. fof,

Trj. ^i«, V. frf, Vj. af |
Ni. nY-, Kaz. rjy-, 0. m- „auffliegen u. a.

44

,

DN. rdr-y Trj. py-, V. Vj. r?y-. — Weitere beispiele sub DN. a, p.

183 u. a.

Labialisierte entsprechungen:

3) Ni. î, Kaz.
f,

0. £ nach tf.

Z. b. Ni. Kaz. 0. „nehmen 44

, DN. Trj. V-,
V. Vj. „9.

!

Ni. ula, Kaz. 0. Mis „loch", DN. ?m, Trj. »tos, Vj.

«as. — Weitere beispiele sub DN. a, p. 185.

4) Kaz. ö, 0. ö zwischen labialem m oder p und

Kaz. 0. mö% „erde", DN. in9%
}
Trj. nwx, V. Vj. ma*,

Ni. mtX \

Kaz. ^ - liuk"» DN ' Tl'j- *>^> V - VJ-

Ni. jnya (p. 185).

19
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Die Vertretung der urostjakischen wechselfälle

in den heutigen dialekten.

Urosta akisch à ~ e ~ i.

1) à ~ e ~ i. Z. b.

DN. karçam, Kond. hartem „schneekrustea ~ Ni. lcer\

Kaz. Ä$V, 0. her ~ Kr. hîr, Trj. Jfc

ctV, V. Vj. ttV (p. 3).

DN. /a4 usw. „zu essen geben" ~- DN. ß-, Ni Je\

Kaz. a£- „essen" — Trj. *3-, V. Vj. *>, 0. id. (p. 4).

Vj. Vuyor- „fische mit haken fangen" — Trj. £
ç

è£y3r- id.

Trj. k
(turrdY43-, Vj. Ic

(

fyrdyd{- „haften, festhaften " (p 11).

DN. ia nf-, Vj. #f«f- „trinken" usw. (p. 11) - Trj. içnf-

(Kaz. ienê-% O. *'e> „trinken" ~ Trj. /tYjfç „trinke!", {irforfo-

v. dim „trinken, zechen".

DN. ^iww, Ni. Kaz. iam\ 0 < *à), 0. tàmî „die-

ser" — Trj. Vj. #mf id. ~ V. ffm? id. (vgl. p. 25-6).

IXT. tfimwd&fi „heilig" (<? < *à) — DT. (ëmaç, Ni. &ndtf,

Kaz. ilrrwtf, 0. .{êmdf id. ~ Trj. iimdrf, V. Vj. m/w<^ id. (p.

104, wo auch noch weitere beispiele).

DN. lândk „rauschbeere" ~ Trj. IçndV id. ^ IfAVnn*

„meine rauschbeere" (p. 10).

2) à ~ e Z. b.

DN. iàis, Ni. iâf, Kaz. 0. fai „älterer bruder; vaters-

bruder" ~ Trj. tfp id. (p. 10).

DN. V. Vj. Vàyî. Ni. „hammer" ~ Trj. *
c

ty/
id. (p. 10).

3) à ~ t, auch in den Trj. V. Vj paradigmen. Z. b.

DN. tä?m, Trj. Vçfratf, V. Vj. ¥à^fcd\i\ Ni. JWtyp
c

,

Kaz. fo)fötf {<* < 0. fàïfyn „zwei" ~ DN. fömdf, Trj.

fclmef, V. Vj. k'tmfdx, Ni. &Kmd{ c

, Kaz. 0. fa'wwtf „der

zweite" (p. 8).

DN. (iïfa-, Trj. tfffa V. Vj. (a((-, Ni. Kaz.

O tjlj- „atmen" ~ DN. (t% Trj. 4^, V. Vj. /*Y, Ni. M c

,

Kaz. -lïj, 0. Iii (fil) „atem" (p. 5, 201)).
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DN. Ian, Trj. V. Vj. tfn% Ni. (an* „brautpreis",

Kaz. tff (folkl.) „preis" ~ DN. fin, Trj. ftY, V. Vj. |t>
f

,

Ni. ttn
c

, Kaz. 0. % „preis (p. 5, 209).

Trj. ymy, V. Vj. tfmy „hund" ~ Trj. ïwpW, V. Vj.

fmprm' „mein hund" (siehe p. 235).

4) é ~ î. Z. b.

DN. „bratspiess", Ni. jppas^ibf, Kaz. iÇBdsjçiûA „am

spiess'gebratener fisch" ~~ Trj. ffp'ro, V. jzwas, Vj. iutfs „brat-

spiess" (p. 164).

DN. tßßän, Ni. $èpàtf, Kaz. ftßgtf, 0. sè&a ?j „Zauberei"

- Trj. tfipy*', V. Vj. tftyäY id. (p. 164).

DN. Ni. nëz'dp\ Kaz. g?*^', 0. utfrtj „hübsch,

schön" ~ Trj. «««ty, V. Vj. /«r^ f

id. (p. 165).

DN. kèntç, Ni. ke$, Kaz. „strumpf; eine art schuh

aus renutierfell" — Trj. Vîtftf, V. Vj. Vîn'tf id. (p. 167).

DN. sent, Ni. $e$, Kaz. ie'i „bast" ~ Trj. sîtft, V. Vj.

sttit, 0. <? < *i) id. (p. 167).

DN. kërdp „schorf, krätze" ~ Ni. kïrdp, Kaz. ibgrgp
1

, 0.

Hntf id. (vgl. p. 172).

Ni. met? „wir" — DN. mîn, Trj. roiy, V. Vj. miy,

Kaz. m|9c

, 0. miç id. (p. 211).

Beachte auch den paradigmatischen Wechsel e ~ t im

Trj.; z. b. „trinken" ~ imperat \ÎM$ (vgl p. 290, sub 1).

Urostjakisch ç ~ u.

Z. b.

DN. kämdn, Trj. Kernst/, V. Vj. Vçmdtf, Ni. Mwi<rç»
(

, Kaz.

kfms%t\ 0. kaman aussen" ~~ DN. lfm (Trj. k
r

$m* anal, form,

vgl. p. 215), V. Vj. Vtinï „hinaus", Ni. kïm\ Kaz. k\m% 0.

kirn „hinaus; das äussere" (p. 14, 215).

DN. {lç\k-\ Trj. Wlt}V-, V. Vj. lç VV-, Ni. to?*-,

Kaz. $ijk~, 0. {a »/fc- „decken, bedecken, schliessen" ~ Trj.

#\nV9p\ V. Iù
x

fw3, Vj. JäYkkT „decke" (p. 15-16; zu DN.

à ~ g in einigen Wörtern siehe p. 244).

DN. fyV, N>- *»r
c

, Kaz. JfepV, 0. Trj. "*>y, V. Vj.

i^V „ofeu" ~ Trj. fc
cïra< v - vj „mein ofen" (p. 230).
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Urosta akisch e — à ê.

1) e $ ~ ê. Z. b.

DN. uét, Trj. V. Vj. wy, Ni. 0. uét „fünf"

— DT. yfamj „der fünfte" — Kaz. uef „fünf" (p. 158).

Trj. (d < *<? vor »), V. Vj. sft
c

, Ni. scf »necoKi" ~
Kam. sap? adj. (a < *<J), 0. spi- (sv(-) ~ Kaz. se**' id. — Die

Kam., 0. formen p. 186 anders erklärt.

2) e ~ à. Z. b.

Trj. sqjpmf, V. Vj. sf*am|- »wirr im köpfe werden* ~
DN. sqidmt- id. (# < *<?, siehe p. 64).

DN. DT. sëm, Trj. sqm\ V. Vj. 8f m\ Ni. sem\ Kaz.

s$W, O. $em „auge" — DT. sqmçiï „blind" (p. 156).

DN. net-, Trj. V. Vj. Ni. we*-, 0. «V^-

„schlucken" ~ Trj. «a^\ V. Vj. «a£of (imperat.) „schlucke!"

~ Kaz. «e'-i- „schlucken" (p. 158).

V. Vj. fcy#* „überziehen (einen pelz)" DT. l&fpds

(9 < *«, siehe p. 187), Trj. tfdtffids „Überzug eines pelzes", Ni.

Kaz. ka$-, 0. &«>s- „überziehen (einen pelz)" (p. 187).

Trj. %d( (9 < *a vor O, V. Vj. m* „baumflechte" ~ DN.

(9i (9 < *a) id. (p. 187).

Trj. '«rnaf-, V. Vj. çmdr- „schöpfen" ~ DN. ama»f-, DT.

nmdrt-y Ni. rjfmaff-, Kaz. «m^-, 0. »mar- id., Trj. 'anf? , V. Vj.

9mrct fimper.) „schöpfe!" (p. 190).

Trj. iqi$op\ V. Vj. tètfwtf „streif, streifen" ~ DN. ("a^iap,

DT. iq(p$9p, Ni. (tiap*, Kaz. id. (p. 191).

Trj. tyk»\ V. Vj. „renntier" ~ DN. wa?$, DT.

Ni. Kaz. id. (p. 192).

Als direkte fortsetzungen des wechseis e — • q sind die

ostostjakischen paradigmatischen wechselfälle Trj. à ^ a, V. Vj.

e ~ 9 anzusehen, siehe p. 237, vgl. auch p. 258 f.

3) e ~ è. Z. b.

DN. ues, Trj. "uns, V. Vj. ufs, Ni. ues, 0. tie's „ein

märchenhaftes wassertier" ~ Kaz. uës id. (p. 158).
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DN. jéffr-, Ni. ie&fr-, 0. \êts9- „reifen, fertig werden"

~ Kaz. ië(<$9- id. (p. 158).

Urostjakisch q a ~ i.

(Über das Verhältnis dieses wechseis zu e ~ à ~ é siehe

p. 258.)

1) Q ~ q è. Z. b.

DN. sëijk-, Trj. sàrf-, (V. Vj. sfydf-), Ni. serf-, Kaz. sfff-

„schlagen" ~ DT. siiqrip „knüttel", sâije9r^- (v. intr.) „schla-

gen", Trj. «tyfcy, V. Vj. ssyVcC (imperat.) „schlage!" ~ 0.

se ff- id. (p. 160) (0. e? < % vgl. oben p. 279).

DN. ptyh Trj. P'tyv3^, V. Vj. pfal; Ni. i>2ya£-, P 0.

„schwimmen, baden" ~ DT. pqr*ty<>t „badestube", Trj.

p
K

9Y49, V. Vj. pay/a (imperat.) „bade!" ~ Kaz. pëtpA- „baden"

(p. 161-162) (Kaz. e P < % vgl. p. 279).

DN. fcrra-, Trj. k*ofoy-
t
V. Vj. fc

f

pr?x-, Ni. Xcéf-tc-, O. £(jfrt-

„fallen" ~ Ts. £<?ra- id.. Trj. k'aryç, V. Vj. £
c

arydf (imperat.)

„falle!" — Kaz. kèr}- „fallen" (p. 162).

Trj. V. Vj. Ni. hei- „balzen", 0. „zau-

bern" ~ DN. DT. jfcfjf (der imperativ im Trj. V. Vj. nicht

gebräuchlich), P Mj. fc'&mj „balzstelle" ~ Kaz. hei- „balzen;

zaubern" (p. 195).

DN. ké(, Trj. Vöf, V. Vj. *VT, ^hand" — DT. kafrdt

„die flache hand", P Trj. k*q\
(

q4, Ni. Kaz. kqfoA „die

vordere tatze des bären" ~ Kond. Httpn (dual.) „die vorde-

ren tatzen des bären" (p. 163). — Ob die Trj. Ni. Kaz. formen

mit à auf eine urfomi mit *a zurückgehen, und ob sie als

wechselformen zu Vof usw. anzuseheu sind, ist nicht ganz

sicher, vgl. p. 163. Im Trj. hätte man nämlich *k^ç4 zu er-

warteu (siehe p. 258 f., 261), vgl. jedoch gleich unten.

2) <i ~ q. Z. b.

DN. jjhpt, Trj. iftitf , V. Vj. ifaf, Ni. jetf , Kaz. fatf,

ü. wtfit „spindel" ~ DT. tfrffrç, Vj. i*tftf?4«; „stiel der

Spindel
1
* (p. 160). — Die Vj. form p. 160 anders erklärt, welche

erklärung auch möglich ist.
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Trj. 'qiïrzmt-, V. Vj. fifrdrnf- „hinblicken, anschauen"

~ DX. ay&rm?-, I)T. famrm»-, V. rfnmf-, Xi. iïtjtepM-, Kaz.

qrpfrma-, 0. vijgapna- id. (p. 192).

V. ic

^rf(/îôr5^ „seeschwalbe") ~ DX. A^ra-, DT. fc'/ra-,

? Trj. fcVïri-, Xi. frira-, Kaz. fc</rï- (p. 192). — Im Trj. hätte

man *k'ori- zu erwarten, wenn a in dieser form auf *n zurück-

geht (vgl. p. 258 f., 261).

V. *V<V\ Vj. Vffli „mucke" ~ DX. fe< 9&<, DT.

P Trj. fc^y id. (p. 192). — Über Trj. a siehe gleich oben.

Vj. ivrl9Y?&- »sich frischer fühlen" ~ Kr. t'ayfr, DT.

<v)y?a, P Trj. inytf, Xi. Kaz. ip} „kühl, rauh". — Trj. <;

wie oben.

Hierher gehört Trj. o, # lab. kons. ~ a, V. Vj. p a

in den paradigmen, vgl. p. 238.

3) v ~+ è. Z. b.

DN. méfjk, Trj. mttfk% V. Vj. Xi. mcjk\ Kaz.

•m$>T „waldgeist" — 0. roeV* id. (p. 160). - O. e < *è

nicht ganz sicher.

DX. ê^, Trj. V. Vj. iyt, Xi. ëjp, P 0. è$i „mäd-

chen, tochter" ~ Kaz. èyl (p. 161). — Kaz. e wahrscheinlich

< % vgl. p. 259.

DX. kêjSs, Trj. fc
c

<tox, V. Vj. £c&^x „niesser" ~ Kaz.

kèfï, 0. UzC id. (p. 162).

Uroatjakisoh P q (ö) ~ 9.

Die belege sind spärlich und nicht ganz sicher; der stark-

reduzierte vokal kann z. b. aus unbetonter sa tz Stellung verallge-

meinert sein.

DX. köyo!, Trj. VotfdV, Xi. frtyaf, Kaz. UydV „schelle"

~ V. Vj. k'dydV id. — P. 82 habe icli angenommen, dass das

V. Vj. d auf analogischen Ursachen beruhe (vgl. Vj. fc'ayff$»V
„knoten

;
adamsapfel").

DX. sok „eine art zierat aus blei", Trj. sök\ Xi. söV

„glasperle" ~ Kaz. id. — Über den Kaz. vokal siehe p. 82.
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DN. rök, Ni. rök
(

»bodensatz beim kochen des fischfettes"

~ Kaz. raV id. (p. 87).

O pt>xm »aushalten, dulden; au sich halten" ~ DN. pdk-,

Trj. pW-, Ni. pak-, Kaz. pak- id. (p. 185).

V. Vj. Vbldm* „eine art ball[spiel]" ~ Trj. k*dhm\ Kaz.

kaldm*. — Anders p. 200.

0. pögat „häufen, schwärm (wilder enten oder gäuse)* ~
Ni. pato?, Kaz. pttf id. (p. 204).

DN. n9(, Trj. pfa V. Ni. irff, Kaz. 0. ??/

„schaft, griff, stiel" ~ Vj. ^ (?) id. (p. 187).

DN. fä3, Trj. fgpxj N». Kaz 0. to( „winter"

^ V. Vj. id. (p. 189).

DN. pom, Trj. p
(çm\ N

T

i. iwnf

, Kaz. p«m\ 0. i>pm „war-

mes wetter, wärme, dampf" ~ V. Vj. pzm* id. — Anders p.

189 auf grund der DT. form p$m, deren vokal durch labiali-

sieruug entstanden zu sein scheint.

Uroatjakiaoh a ~ u ~ |.

1) a ~ u — J. Z. b.

DN. uçrif- (g < *o < *a), Trj. "yéCM; Vj. ucCnt-, Ni.

j^-, Kaz. w^i- „pflücken" — Trj. "ijtttiföm* (perf.) „ich

pflückte", Trj. "tju/îfêp* „körbchen zum beerensammeln" ~ Trj.

"ttjûtà (imperat.) „pflücke!", Vj. nfMdi$- (v. intr.) „beeren

pflücken", Vart. „körbchen zum beereusammeln" (p. 74).

DN. ômês-, Trj. *àmô$-, V. Vj. äm&-, Ni. <~wws-, Kaz.

'"was-, 0. äwi«tf- „sitzen" ~ Trj. '«mW „ich sass", Trj.

<um<s}p< „hinterteil des bären" - Trj. <fm<sa
s

„sitze!", Trj.

f

|m$4-, „sich setzen", V. Vj. (m's^iu^ „bank" (p. 89).

Kond. %o
%

n(-, Trj. fâVit-, V. Vj. Çcïnf-, Kaz. 0.

^rt^" „krank sein" ~ Trj. V. Vj. ffvïnfônï „ich bin krank

geworden" ~ DN. %c fi »böser geist", Trj. PfA\ V. Vj. Çfn
„krankheit, épidémie", Ni. %\n'fàmp3t

Kaz. pn'dçmBl „fiuster,

dunkel (vom walde)" (p. 90).

Wie schon aus diesen beispielen erhellt, ist der ostostjaki-

sche Wechsel a, â ~ u ~ j als eine direkte fortsetzuug
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des urostjakischen Wechsels a ~*> u ~ J aufzufassen (vgl. p.

238, auch p. 236).

2) a ~~ u. Z. b.

DN. iäyfrn, Trj. i&ton\ V. Vj. iäyfrri, Ni. *«#m r

, Kaz.

ityßm*, 0. iäyton „beide" ~ Trj. V. Vj. (uptäm* „meine

neide" (p. 28, 30).

DN. oV, Trj. 'a V. Vj. a Ni. «J, Kaz. /»V, 0. as

„schaf* ~ Trj.
rt#£9m( „mein schaf (p. 87, 88).

DN. pos, Trj. j>
r

(fs, V. Vj. pds
}
Ni. pis, Kaz. p*s „wespe"

~~ Kond. (pçntyûpus „wespe; biene"; Trj. p'ûèàm' „raeine

wespe" (p. 94, vgl. p. 252).

DN. mçippta „rätsei" ~ V. Vj. muiwdtf, Ni. müt^a id.

(p. 107).

Hierher gehört der ostostjakische Wechsel a, à ~ u, wor-

über p. 236.

3) a ~ l

Trj. ?ä&yr , Kaz. *<Vï- „zurückbleiben" — DN. *eY-, Trj.

£7£, V. Vj. £77-, Ni. Kaz. $4- „zurückbleiben, übrig

bleiben" (p. 175).

P Trj. jfM, V. Vj. $Vf (Ni. Kaz. 0. „kaum,

beinahe, es fehlte nicht viel, dass" ~1)N. jeVid. Vgl. p. 176.

4) u ~ |.

? 0. QvpApydar- „einschlagen, -wickeln" — Kr. pitor-,

Trj. p'lfdr-, Ni. p\{rdtp-, Kaz. p%?r- „zusammenwickeln"

(p. 218).

? O. pydàY „räum neben der wand" — Trj. ptyty, Kaz.

id. (p. 218).

Ni. piU$, Kaz. ptM, 0. „mal; Schicht, strähne" ~
DN. Trj. p<ft$, V. Vj. i)/« „schicht, strähne" (p. 220).

— Anders p. 220.

Kaz. \ pt&#9\ 0. i pyea „auf immer" ~ Trj. ty' j>7#

id. (p. 220).

Trj.
f
w/

c

3, V. Vj. ül3 „nach dem ufer hin" — DN. uff,

Ni. i#r

, Kaz. 0. t/^ id. (p. 221). - Beachte die erklärung

p. 222 und anm. 1 ebenda.
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Trj. p%#Ç, V. Vj. pù$ï, Ni. pitifr, Kaz. ptoift, O.pyzî

„der gabelförmige hintere teil (eines Schlittens, eines Saiten-

instruments)" ~ DN. pij$s id. (p. 222).

Vj. ful'mÇ „Spitzmaus" ~ Trj. tjJSm? id. (p. 221).

Das 0. |« in den hier angeführten belegen ist etwas un-

klar. Es ist nämlich schwer auszumachen, ob es einem ursprüng-

lichen u oder 1 gegenübersteht (vgl. 0. pyt „kessel" (y < *u)

und 0. pyrdf < syrj. pôryé „alt" (it < *?), O myr < russ.

nip*!, „dorfgemeinde; leute"). Oben habe ich O. y als aus einem

*1 nach labialem konsonanten entstanden aufgefasst.

ürostjaklfloh o ~ u ~ ö.

\) y ~ u ~ ö. Z. b.

DN. sùrdf- sterben" ~ Trj. siirq'4-, V. sur- id. ~ DN.

s#rêm, Ko§. sÇrâm, Trj. 8$çàm\ N. 8<">r?m , Kaz. sfrräm', O.

tt?r$m „tod" (p. 58).

Kond. lis-, Ni. tto#-, Kaz. tfpxpj-, O. Q
y

s- „gähnen" ~
Trj.

c

&sjV, V. Vj. iteff- id. ~- DN. y#sç's- id (p. 62).

Kond. mufy'm, Ni. mulem% Kaz. mjd$m\ O. mçlçm
„rauch, dampf" -~ Trj. mù(çm' id., Vj. mülfm(- „etw.

verderben (gekochte speise; itr.)* ~ DN. màiçm „rauch,

dampf" (p. 63).

DN. ttoltf (?), Ni. ufa, Kaz. vpWr «q«er über" - Trj.

<u 4fi, 0. id. ~ Kond. itfty' »d- (p. 100).

DN. pöydsp/u, Ni. pûx?sp3, ? pùytf „busen" — ? Trj.

pWè4. ? V. Vj. jw;^ id. ~ DT. pyyßsptyne, ? Kaz. i>&3.< id.

— Beachte jedoch die auslassungen p. 102. — Ni. u könnte

auch einem *u entsprechen (vor j>, vgl. p. 256).

Trj. 'ö^f-, V. Vj. öyßr- „drehen, aufstemmen" ~ Trj.

(

uyràyfà-, V. Vj. iïyrdflà- „aus- usw. drehen" *-> DN. yyßr(-,

Ni. Xyjrf-, Kaz. $;drf-, 0. fyjâftf- „drehen, aufstemmen" (p. 120).

Ni. süyarrC „zwirn, gam" — DN. sùyfyn, Trj. sûyèm\ V. Vj.

süydm' id. -~ Kaz. s$y$m\ 0. rityâm id (p. 139) — Ni. u

könnte wohl auch ein *u (vor y) repräsentieren (vgl. p. 256);

ich habe es jedoch als auf *y zurückgehend aufgefasst.
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DN. xrfmp »welle" ~ Tri. iVmV, O. ywn'o id. ~
V. Vj. p&nïp*, Kaz. förip* id. — DN. « kaun auch einem *u

entsprechen (vgl. p. 256), in welchem falle hier nur *u -~ *ö

repräsentiert wäre. V. Vj. q habe ich p. 141 anders zu er-

klären versucht.

Trj. V$, V. Vj.
(ty

Ni. „haupt" - DN. id., Trj.

K
üydmK

„mein haupt" — Kaz. 0. „haupt" (p. 150). —
Ni. u wie in sü^iC gleich oben.

P Kond. sfrp, Ni. suip, Kaz. O. s£ga' „nicht zugefro-

rene stelle im eise" ~ Trj. sugf id. ~~ Vart. sytjj , VK.

id. — Vgl. jedoch p. 73.

P DN. „kinnlade" — Trj. id. ~ V. Vj.

Kond. yqa[tty] id.. Kaz. 0. oip{ „mund". — Vgl.

jedoch p. 73.

2) g ~ u. Z. b.

DN. Obere Konda pi, Trj. £V, Ni. ^u, Kaz. jp, 0.

£i>i „mann, ehemann" ~ Kond. %ui (oder u < *<>), V. Vj.

£V id., vgl. Vj. £
f

ujf, Ni. ^ift.f , Kaz. ytfc/*, 0. „raänn-

cheu (von tieren)" (p. 99). — Vgl. hierzu uoch £?.<Vf usw.

p. 302.

DN. möp, Ni. m?7^5, Kaz. tn^| „karausche" ~Trj. wöy
|,

V. Vj. muff id. (p. 99).

DN. %o(, Ni. Kaz. „sechs" — Kond. pit (oder

u < »s»), Trj. JV|
C

, V. Vj. £Vf, 0. id. (p. 101).

Trj. <of, Vj. „finger", vgl. Ni. m\ Kaz. 0.

m „fingerring" ~ DN. Trj. 4ui\ V. fitf, Vj. i'uf, Ni.

Kaz. jift.r, 0. „finger"; DN.^ „fingerriug" (p. 125,

134). — Zum teil p. 134 auders erklärt.

DN. nûmèn, Trj. 'nâtnén\ V. Vj. i}öm^\ Ni. nüm<m\

Kaz. npmo{i , 0. yyvmj „oben" ~ Trj. #u*m', V. Vj. qiïnï,

Ni. nM/m c

, Kaz. tttftnï, 0. ^^?n „ober; das obere" (p.

136, 148).

DN. iûh, Ni. tàfc „colymbus auritus", Kaz. O.

„KeHflpKa" ~~ Trj. fuff, V. Vj. IÙIS „KCHHpKa" (p 137).

DN. pin, Ni. jwn<, Kaz. j£>y „wann" ~ Trj. ^V^,
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V. Vj. £V#s, 0. id. (p. 138). — DN.p kann auch

*%tin repräsentieren.

DN. iiïp, Ni. pip% Kaz. dpp* „rüder" ~ Trj. 4iip\ V.

(uW, Vj. iuw\ 0. /up id. (p. 139).

Kond. nutidtjk, Ni. ^ruf „flutwasser" ~ Kaz. çtîîw, O.

id. (p. 152). — Oben p. 152 habe ich auch eine andere

erklärung als möglich angesetzt

3) Q - ö.

Sogom üidt-, Trj. 'öpyfä-, Ni. «ï^-, Kaz. „finden"

— DN a£f-, DT. àjtf- id. (p. 63).

DN. t$o%(tftip „klotzstück"), Ni. £u% („klotzstück") ~
Kaz. 0. tf; (p. 107).

Trj. £<örf , Vj. fär»}, Ni. jörj, Kaz. tfr\, 0. ^ff »*yr-

Kifl* ~ Kr. %$ra id. (p. 119-120, wo die ausgesprochene Ver-

mutung nicht stich hält).

DN. püräs, Trj. p'ôràs, Ni. pür?$, Kaz j)?râé „schwein"

— V. Vj. p$rês id. - P. 151 habe ich für V. Vj $ eine andere

erklärung als möglich gegeben, die aucli nicht ganz ausge-

schlossen ist.

P DN. pi^a „eine hölzerne büchse" ~ Kond. pjfs id.

— Ob diese formen auf *g ~ *ö zurückgehen, ist nicht aus-

zumachen, denn wegen des mangels entsprechender ostostja-

kischer formen kann man nicht sicher entscheiden, ob DN. u

einem *u, *q oder *q entspricht, und der p. 152 als mög-

lich angenommene Vorgang kaun auch in frage kommen.

4) u ~ ö.

Trj. Vftf, V. Vj. iirrfi „krähe" ~ DN. jtfrgdj, Ni

trrw, Kaz. mma\ 0. u^vm (p- ß2).

DN. pCmp, Trj. JWp', O. gym'p „welle" - V. Vj.

P$m r

p', Kaz. ^m> f

id. — Wenn aber DN. pimp < *%9
x

mp,

haben wir in diesem worte y ~ u ~ Ö (vgl. p. 298).

Beachte auch den Wechsel in dem worte für „zwirn" Ni. myanï

usw. p. 297, in welchem auch nur *u ~ *ö vorhanden ist, wenn die

Ni. form auf *süy$m* (und nicht auf *söj>?m
t

) zurückgeht.
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Urostjakisch ç ~ #.

Z. b.

DN. xut-, Trj. V. Vj. £Vtf-, Ni. Kaz.

O. %çs- „straffen usw." ~ DN. *&p#âp, Trj. £
f

##p
f

, V.

Vvt$tv3, Vj. {fofftM', Kaz.
*

„bindfaden" (p. 45, 143).

Kond. m*m-, Trj. p#m-, V. Vj. %içm-
f
Ni. nwm-, Kaz.

çj/w-, O. „sich erinnern" — DN. namâs, Trj. itfmâs, V.

Vj. ##ra&, Ni riXm?s, Kaz. pim^s, 0. 90971*0 „verstand. Ver-

nunft, sinn" (p. 50, 143).

V. Vj. sçs- „trocken werden" ~ DN. s#s-, Trj. Ni.

sXs-, Kaz. s$s-, 0. «75- id. (p. 54).

DN. sûBês, Ni. 0/7^0, Kaz. spB?s, 0. 0jj%0 „netznadel" ~~

Trj. jgp'd*, V. Vj. svuvs id. (p. 151).

DN. tm^ „wiese" ~ Kond. — Anders p. 153.

Eine grosse menge von fallen mit urspr. ç ~ # finden sich

oben sub DN. # und DN. w, auch p. 115-9.

In den ostostjakischen dialekten lebt dieser Wechsel in dem

paradigmatischen Wechsel Trj. y, 9 -f- lab. & % ~~ ä, V. Vj. p ~ v

fort. Siehe p. 236-7, die wechselfälle 7 und 8.

Urostjakiscli l ~ ç.

Z. b.

V- Vj. niff «durch die wärme verdorben" ~ Trj. w&f,

Ni. >%j, Kaz. rfiyyi id., O. >i»jj/- (?) .durch die wärme ver-

dorben werden" (p. 48).

Trj. &7(-, Ni. £ïf „zurücklassen u ~ DN. xft-, Vj.

Kaz. 0. yrç- id. (p. 63).

Kaz. iipp* „scheitel" ~ Kond. iâ%àp, Ni. jf^jwp' id. (p. 68).

DN. %èj$e
%m

t Trj. $Wfm\ V. Vj. hK

lJ$fm\ Ni. ##emc

,

Kaz. flffm* „schimmel" ~~ DT. yàjiçm id. (p. 175).

DN. (Trj. .ô'â* „fluss") Vj. .öjtf , Ni. faß, Kaz.

„kleiner fluss" ~ Kos. fäj>3 id. (p. 177).

DN. pfàm, Trj. ^Vm(

,
Vj. j#

f

f
m\ „verfault«, Ni.

pèwns»% „epidermis" ~ DT. päyjrn „verfault" (p. 177).
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DN. tj%, Kr. adv. „dicht, fest", Trj. tf? adv. „tot;

ohnmächtig", Ni. &x ftdv. n tot|U > Kaz.
&ty

adv. „tief; ohnmäch-

tig" ~ DT. Kr. „fest; dicht bei"; DN. 9fä\%a\ Kr.

dÜ9%%a% »»dicht zusammen", Sav. fä%%a
%

„dicht bei" (p. 178).

Ni- sfsYem', Kaz. «IgVfW, O. sçtfrfm „bitter (vom ge-

ruch)« — Trj. s#gft'm< id. (p. 178).

DN. «w4 Trj. rf/mp
c

*T, Vj. nfmpdV, Ni. rftiqef, Kaz.

«puwf, O. 4?mfo{ „schlämm" P ~ DN. rifmitt, Trj. if$m
l

fc\

V. Vj. nvmpàV id. (p. 218). — P. 218 eine andere erkläruug,

die auch Wahrscheinlichkeit für sich hat.

UrostjakiBCh P # ~
Die belege sind spärlich und der in ihnen auftretende Wechsel

kanu auf anderen (zum teil unklaren) Ursachen beruhen.

Ni. m»y9Ï$9-j Kaz. mÇyfy- „sich drehen, kreisen" ~ DN.

Trj. ™4yM, V. Vj. mvyßf „kreis, umkreis", 0. mvyß\U

„sich drehen, kreisen" (p. 48).

Ni. Kaz. jp&£ „kuabe; söhn" DN. p#%, Trj. p*$%t

V. Vj. i>»^, 0. po% (selten) id. (p. 49).

Ni. ufy, Kaz. vv^» 0. ö% „eisen; geld" ~ DN. t$j, Trj.

v
-
VJ- îf»? id

- (p- 54>-

Ni. tftyçf, Kaz. tf#ydA, 0. tfjja'f »wogule" ~ Sogom

"«ftW id., Trj. WM „Wogulka" (p. 54).

Ni. uX%sàr\ Kaz. yfyscCr% 0. ö%s£r „fuchs" ~ DN. yfysar,

Pym. yffisaf id. (p. 54).

Ob man in diesen Wörtern den Ni. Kaz. O. ö-laut auf urspr.

*£ zurückführen darf, ist durchaus nicht sicher. Oben p. 248 habe

ich den Ni. Kaz O. labialen vokal in den drei letzten Wörtern

als durch labialisierung entstanden erklärt, und eine solche erklärung

ist wohl eher berechtigt als die annähme eines urspr. wechseis

£ ~ «. Dieselbe erklärungsweise kann vielleicht auch für die zwei

ersten Wörter geltend gemacht werden (o : *# > ^, # zwischen

labialem konsonanten und

Ni. Kaz. a$%- „eintreten, hineingehen" ~ DN.

Trj- 49Vr> V. lvgp\ Vj. joga-, 0. lv%- id. (p. 49).
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Trj- P&ffâ-, Ni. %xp&-, Kaz %çb?P- „losenden usw."

~" DN. %äBÖj-, O. -phot- id. (p. 56).

Kos. %$ie% Ni. ^tya^, Kaz. ffittf rmensch" ^ DN. x&e
*t

id. (p. 58). — Vgl. hierzu y>\ usw. p. 298.

lu dem ersten worte wäre bei regelmässiger Vertretung im

Ni. f f
Kaz. 9 zu erwarten (vgl p. 44, 248), in den letzteren dagegen

DN. $, O. ö (vgl. p. 254). Wohl könnte man geltend machen, dass

Trj- ¥ffîif9- usw. ein wort von onomatopoetischer natur sei und

dass folglich das vokalverhältnis ganz zufallig sein könne; dass Kos.

%#ie( sein # von %o( „mann, meusch" beeinflusst erhalten hätte —
die Ni. Kaz. formen können auf eine urform sowohl mit *q als mit

*# zurückgehen — aber leichter würden sich die vokalverhältnisse

in den angeführten Wörtern durch die annähme eines urostj. wechseis

# ~ (* erklären lassen. Zur stütze für eine solche annähme könnte

man vielleicht noch anführen, dass ein urspr. £ in den südlichsten

dialekten (DT. usw.) in einigen fällen durch £ vertreten ist, wo

man # zu erwarten hätte (p. 57 f.). Vgl. oben p. 248, 254.
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Berichtigungen und zusätse

Pag. IV, von unten e. 15 lies: östlichen (pro: südlichen)
|
1 o. 6:

O. airtp 1 o. 14: 0. iatj'k
;

1 u. 3: jink
|
2 o. I: Kaz. Ic$aa-

3 o. 7: Trj. fâtemï
\

4 u. 12: woran | 8 u. 14: Tob. kürkam
|

6 u.

10: 0. Mit 9 u. 3: DN. k5r0,{- 10 u. 16: III. 1
J

10 u. 11: Trj.

rç\t
x

11 u. 11: Trj. VÎ%YrdY4d- 11 u. 8: Vj. iitnt-
|
12 o. 14: 4.

Trj. Ni. Kaz. O. = 1
|
13 o. 9: 0. pàifift 1

14 u. 11 : 5. Trj = 4
|

14 u. 2: pôJch
I

16 o. 1: 6. Trj. ...= 4
!
16 u. 14: 7. Trj. ... =

4
I

16 u. 17: 9. Trj. . . . = 4
|
16 u. 13-12: *sgwvr id.; s < & 21 u.

11: DN. iäyot-
I

24 o. 7: V. Vj. ä, i, w. 24 u. 4 hinzuzufügen:

Ts. àetfr 26 u. 12: 0. tàmf „dieser" 26 u. 13: 0. tigtfn 28 o.

7: DN. niçiï't- 28 o. 8: aida-
|
28 u. 5: Kaz. ifyöm' |

20 o. 18: 0.

*«y£ 1 30 u. 1: PUF. H.
I

31 o. 16: Kas. £tzm& i 32 o. 6: Kas.

tawdlç 32 o. 14: KaÖjyKi ' 33 sub 2 ist DT. Ts. e in f zu verbes-

sern J 34 u. 7: zwischen den
|
36 u. 2: darman

|
36 u. 8: Trj. Ic

(

g
s

y
(

s$

42 o. 5: „graupe"
|
48 u. 8: Vj. nvmàs ' 61 o. 1-2 Wibd. ruajy . . .

Wichm. mzjjS- 61 o. 18: $ar$êya
|
62 o. 8: kyrla-

\
62 o. 9: mvltdJp

I

62 o. 14: Alt. pujur 65 o. 9, 11: DN. ifänpcik, DT. i<(mça(; DN.

it/piçjr
\
60 u. 6-5 hinzuzufügen: V. Vj. t$ç>wt$âp

|

61 u. 1: „vierter

teil"
I

62 o. 10: DN. tf$rgA< |

64 o. 8: apâ (pro: apa)
|
70 o. 14-15:

Ni. §, <\ u, I Kaz. a, ft ç, i 73 o. 1: Ni. sü%m'
\
73 u. 11: Trj.

'üyp4, 'üy?44$% !

73 u. 5: *wj?4 . . . V#'
|

76 o. 4: DN. 75 o.

7: äiä I
76 u. 2: korôé (pro: koroé)

j
77 u. 13: Tschuw. jos'a ! 78

u. 8: Trj. Ä, V. Vj. Ö, Ni. o, Kaz. o, O. h;
, 78 u. 7: O. ioygal

\
80

u. 12: C. jânk
|

81 o. 6-6: syrj. Wibd. kozin, wotj. kuzim
,
82 o. 10:

DN. soh 84 o. 13: wog. püwi (pro: puun)
|

85 u. 1: pupi (pro: pubi)

\
88 u. 3: ràJiïrï 88 u. 1: <iïm

(

sêm< . . . '/mW
|
90 o. 10: Kond.

XO
x

nf- ;

93 u. 13: Gombocz, Türk. 131
|
95 o. 7: aftte 98 u. 14-13:

V. rÇpîlt- ... O. r<)b[t- 100 o. 13: Kaz. u$awC 107 o. 2: miïtbp^

I

109 o. 10: Kaz. «, p, tft, (0 |
109 O. 14: j (pro: /) |

110 U. 11: Osm.
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kotan 1
112 o. 6: sögor (pro: éogor)

|
113 a. 16: 0. tçqdî

|
118 u.

4: lyglyk
|
U6 o. 4: 0. w»^

|
117 o. 1: DN. Ni. Kaz. (pro: DN.)

|

128 o. 1: DN. Ni. Kaz (pro: DN.)
|
181 o. 6: kùtyi 132 o. 1: Ni. t,

Kaz. {, 0. 9
,
182 u. 5: ôulal-

|
183 u. 13: zu sein "(vgl. Sbtälä, Indo-

germ. Forschungen, Anzeiger XIII. p. 295)
j

136 u. 12: IV. 1
|
141 o. 11 :

V. Vj. ÇÇmp'
i

144 u. 1: MUSz. p. 745
|

140 u. 8 zu streichen: DT. y |

164 u. 3-2: Kaz. ffc, ç, (£). 0. tt, Q, 0) |
165 o. 9: Trj. (Vçm-)

|

166

o. 12: Tob. catlap
|
166 o. 18: Ni. ttëz'dp*

|

166 o. 9: Wibd. keftsi
,

167 o. 2: Ni. kef j
171 u. 2: säükü (pro: éâuku)

]
172 u. 11: Kas.

kireän
|
176 u. 3: Ni. Kaz. (pro: Kaz.) 178 o. 10: Ni. Syrern-

\
181

o. 15: Tob. mièak
|
182 u. 10: Ni. 0. (t, ?) 186 u. 10: WOg.Sz. *sèi

I

192 o. 3: Kaz. g^g 193 o. 8: Vj. (Qifr9m$-
|
203 o. 9: Kirg. âsrâ'il

I

204 u. 9: Kaz. «, ({), f, e
I

208 u. 10: O. ttni
|
210 0. 5: sort

|

210 o. 10: ajär (pro: ejär)
|
224 u. 1: lên (pro: len)

|
248 o. 15:

(entspricht) fast immer
j
248 u. 1 : p. 57 (pro: 75).
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Auf einer Forschungsreise, die ich im sommer 1903 mit Unter-

stützung der Finnisch-ugrischen Gesellschaft vornahm, habe ich das

in meiner abhandlung über die quantitätsverhältnisse im Polmak-

lappischen benutzte material an ort und stelle noch einmal durch-

genommen.

Das résultat dieser revisionsarbeit ist der vorliegende „nach-

tragw . In mehreren punkten berichtigt derselbe die in der abhand-

lung befolgte trausskription, und zwar oft gerade in solchen fällen,

wo schon in der abhandlung die Vermutung ausgesprochen wird,

dass die Schreibweise nicht genau sei. Daneben giebt er aufschlüsse

über Verhältnisse, zu deren beleuchtung mein früheres material

keine oder nur ungenügende beispiele enthielt.

Ausserdem habe ich ein register zusammengestellt, welches

auf sämtliche in der abhandlung vorkommenden beispiele hin-

weisend und zugleich die hier zu gebenden zusätze und bessernn-

gen berücksichtigend die benutzung der abhandlung als nachschlage-

buch erleichtern möchte.

Die äusserungen über den nutzen eines solchen registers,

mit denen Dr. K. B. Wiklund seine geneigte rezension in FUF III 3

Anzeiger beschliesst, haben mich bei der recht mühsamen zusam-

meustellungsarbeit des registers ermuntert.

In beziig auf die im register benutzte „gröbere transskription"

verweise ich auf die bemerkungen s. 24 tf.

Hinweise mit einem §-zeichen vor der betreffenden zahl be-

ziehen sich auf die paragraphen des vorliegenden „nachtrags**.
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ohne dieses zeichen geben die hinweise die betr. seite der ab-

handlnng an.

Unter „Matkakertomus" ist mein im Journal de la Société

Finno-ougrienne XXII abgedruckter bericht über die obengenannte

reise zu verstehen.

Z. z. Kolozsvâr im Oktober 1904.

Der Verfasser.
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Qualität der laute.

l. Die konsonanten.

§ 1. Den „urspr. kurzen" intervokalischen tenuis-affrikaten der

starken stnfe entsprechen in der schwachen stufe kurze stimmlose

media-affrikaten und nicht wie in der abhandluug augegeben

tenuis-affrikaten ohne vorangehenden stimmlosen vokal (vgl. s. 42 ff.).

Diese Sachlage ist verhältnismässig leicht zu konstatieren in fällen,

wo man eine solche affrikata mit einer anlautenden tenuis-affrikata

in demselben wort vergleichen kann, z. b. transi „wasser", akk.

§ 2. Ähnlich sind die affrikaten nach halbvokalen, liqui-

den und nasalen als stimmlose media-affrikaten zu bezeichnen in

fallen, wo nach der abhandlung vor den affrikaten ein stimmloser

vokal oder stimmloswerden des vorangehenden lauts nicht auftritt;

vgl. s. 88, 97.

§ 3. Die in § 2 besprochenen Verbindungen sind mit den als

halbvokal, liquida od. nasal + media-affrikata bezeichneten ganz

identisch; in den zuletzt erwähnten ist nämlich die media auch in

der starken stufe stimmlos, nicht wie angegeben stimmhaft
;
vgl. die

tabellen s. 84 u. 94.

§ 4. In bezug auf intervokalische media-affrikaten glaubte

ich konstatieren zu können, dass die anmerkung s. 55 eine richtige

Vermutung ausspricht: der klusile teil dieser affrikaten ist auch

in der starken stufe nicht in seiner ganzen länge stimmhaft, indem
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derselbe hier stimmlosen abschluss hat, sodass der zur folgenden

silbe gehörende klusil o, n und nicht d, d ist.

§ 5. Stimmhaftes gtd statt des stimmlosen du zwischen den

vokalen der ersten und zweiten silbe kommt nicht nur in urspr.

dreisilbigen -ja-stämmen (vgl. s. 141) vor, sondern, soweit ich

beispiele habe finden können, überhaupt in allen fällen, wo nach

Matkakertomus s. 8 f. im Troldfjord-dialekt ein „urspr. kurzer"

Stammkonsonant in der starken stufe dieselbe quantität aufweist

wie der entsprechende „urspr. lange" stammkonsonant (diese er-

scheinung wird im folgenden .,überdchnung" genannt), — also im

part, präs., 1 u. 2 pers. dual. u. pl. imperat. sowie passiv der

gleichsilbigen verben, in -Je-verben, -,;'<?-nominen, s-nomineu, adjek-

tiven auf in den zweisilbigen, auf -s auslautenden attributiven

formen der urspr. vokalisch auslautenden dreisilbigen adjektive

und in einigen adjektiven auf -l.

Beispiele aus der verbalflexion: dahaaot „sagen," part. präs.

daçtciï, 1 p. dual, imperat. dafflu, 2 p. dual, imperat. dat/dt,

1 p. pl. imperat. daddiup, 2 p. pl. imperat. daçtdiot, inf. pass.

dct(J$ujmbvuot od. daddipot.

Im obigen Verzeichnis fehlen — wTohl mit unrecht — ablei-

tungeu auf -jp ~~ -p-, die ein vcrwandtscbaftsverhältnis bezeichnen.

Auch hier tritt in P. dd auf: äddiup „enkel eines mannes", pl.

àdtjtuftaïk (urspr. U in zweiter silbe).

Endlich findet man dd in der starken stufe von „urspr.

langem" in Wörtern mit Stufenwechsel : àfâtà „grossvater", gen.,

akk. h D»n.
» « «

2. Die vokale.

§ 6. Ausser den in der abh. besprochenen a-lauten kommt

noch einer vor. welcher zwischen a und « liegt, weiter nach hinten

gebildet wird als der ersterc, nicht aber so „tief-' ist wie der

letztere, von welchem er sich auch dadurch unterscheidet, dass die

mundön'nnng ziemlich gross ist. etwa wie bei a.
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Diese neue nuance, welche mit dem gebildeten ostnorwegischen

a (vgl. abh. s. 3) identisch sein dürfte, wäre als q zu bezeichnen.

Das a der abh. ist als q zu lesen, wenn die folgende silbe

ein a hat.

A n m. Des Zeichens n bedarf man also neben dem a, sodass
man nicht, wie es Wiklund in seiner rezension in FUF III, 3

Anzeiger s. 213 aus typographischen rücksiehten vorschlägt, statt

« dies a anwenden kann. Findet man dies a so unpraktisch,

müsstc man an seiner stelle eine neue komposition einführen, etwa

4, vgl abh. s. 4.

Dass das mit längezeichen versehene a einem a mehr ähnlich

war als das « ohne längezeichen, beruhte natürlich nur auf einem
fehler der betr. type.

§ 7. Bei ursp. e und > in offener silbe im wortinnern ist

die ausspräche in der tat etwas schwankend, vgl. die anm. s. 284

u. die erste note s. 291. Die daselbst begründete Unterscheidung

zwischen ê < ë und e < t findet jedoch eine stütze in der gewöhn-

lichen ausspräche, obwohl im letzteren fall ziemlich oft è zu hören

war; der Wechsel schien hier ganz zufällig zu sein.

Ebenso schwankt die ausspräche z. t. zwischen u und tft< urspr.

n in unbetonter silbe. Auch mit einem diphthong wechselnd (in der

ersten silbe) kann tp statt u auftreten, nämlich nach s (und wohl

auch .<*).

§ 8. Zur diphthongreihe tä ~ eç ~ ee (vgl. s. 190), welche

das œ der Schriftsprache vertritt, ist zu bemerken, dass tä nicht

nur in offener silbe auftritt, soudera immer, wenn die folgende

silbe « hat. Dabei fällt die bemerkung über die länge dieses diph-

thongs s. 3 weg, vgl. unten. Der zweite komp. dieses diphthongs

ist nicht identisch mit dem finnischen ä; worin der unterschied

eigentlich besteht, ist nicht leicht zu bestimmen, — der lappische

laut scheint nicht ganz so „breit" zu sein wie der finnische.

§ 9. Für ie finde ich fortgesetzt nur zwei qualitativ ver-

schiedene stufen: ée und ie, — im ersteren diphthong wäre es

vielleicht besser j zu schreiben statt <?.

§ 10. Für oa hat die abh. die reihe ua ~~ «(/ — lyâ. Hier

ist noch wt hinzuzufügen. Diese nuauce tritt auf, wenn die fol-

gende silbe ein « enthält, vgl. § 6.
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§ 11. In die reihe uo ~ ut$ ^ tu*, welche das uo, uö der

Schriftsprache vertritt, ist zwischen uo und tpö eine neue nuance

einzuschieben, ud
f
welche vor urspr. o auftritt, nur nicht in offener

silbe (dann, wie in der abh. bezeichnet: wo).

Das vorkommen von m§ beschränkt sich aui den fall, wo der

urspr. vokal der folgenden silbe ein ä ist (in offener silbe jedoch

wo, vgl die abh.).

Wo die abh. m$ vor einem nachfolgenden a hat, d. h. in der

starken stute von Wörtern mit „urspr. langen" Stammkonsonanten,

ist der diphthong nach meinen späteren beobachtungen ein uo mit

einer tendenz nach üb hin.
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Quantität

l, Konsonantenquantität.

a) Stufenwechsel der konsonanten zwischen der ersten und
zweiten silbe.

§ 12. In der darstellung der Stufenwechsel der „stammkon-

sonanteu" ist zuerst ein fehler prinzipieller art zu berichtigen. Die

passivformen haben nicht wie s. 26 ff. angegeben die starke stufe

II a), sondern die starke stufe I, resp. „überlange" konsonanten,

vgl. unten, — also z. b. nicht aciduj^bvuot, otjgujiybvuat (s. 27, 28),

sondern addujtfivvuot, oggujipbvuot od. addtydt, oggqat. Vgl. auch

§ 28 und § 5.

Intervokalisohe tenues and. tenuis-affrikaten.

§ 13. Die in der note s. 40 und s. 46 ausgesprochene Vermutung,

da*s die starke stufe I der „urspr. kurzen" tenues und tenuis-

affrikaten = der schwachen stufe I der entsprechenden „urspr.

langen" laute sei, hat sich als richtig erwiesen. Also z. b. jaski

„jähr" (gen. jayt), vgl. ladki, gen. von ladkki „hälfte" ; tsiölsi „vög-

lein, sperling" (gen. tsiosï), vgl. gülsi. gen. von giottsi „zicklein".

Es besteht also eine vollständige kongruenz zwischen der

starken stufe der „urspr. kurzen" und der schwachen stufe der

„urspr. langen" tenues, resp. tenuis-affrikaten: A I der ersteren =
B I der letzteren, A II a) u. b) der ersteren = B II a) u. b) der

letzteren.
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Zur quantität der tenues und tenuis-affrikaten nach gedehntem

a, ç, à (und ee, e§) in A I und B I vgl. § 37 anm.

§ 14. Bei den „urspr. kurzen" tenues und tenuis-affrikateu findet

in den in § 5 erwähnten fällen eine „Überdehnung" statt, sodass sie

hier dieselbe quantität haben wie die „urspr. laugen" tenues und

tenuis-affrikaten in der starken stufe. Beispiele: 1 p. dual, imperat.

dcäkkuy 2 p. dual. daöW, 1 p. pl. da5kk-àop, 2 p. pl. dajUîot,

part. präs. daôkki, inf. pass, daskkujipiwuot od. daskkyot, vgl.

die regelmässige stufe A I in 3 p. sg. präs. daökä, — von dablcaot

„machen"; 2 p. pl. imperat. baDff&jt, vgl. die regelmässige stufe A I

im inf. baïUïot „melken".

§ 15. Zwischen einem diphthong (eç, eä ausgenommen) und

à < a in geschlossener silbe oder a in offener silbe in Wörtern

mit mehr als drei silbeu haben „urspr. kurze" tenues und tenuis-

affrikaten iu der starken stufe gewöhnlich Alla) und nicht wie s. 35

angegeben A II b), indem der diphthong kurz auftritt. „Urspr.

lauge" tenues und tenuis-affrikaten haben in derselben Stellung iu

der schwachen stufe gew. B II a) und nicht, wie nach s. 47, B II b).

Vgl. § 47.

Intervokalische medien und media-affrikaten.

§ 16. Der unterschied zwischen B I und B II ist wohl nicht

ganz so gross, wie ihn das Verhältnis er., resp. de ^ g etc. und

üüs, resp. hos ds etc. ausdrückt (vgl. s. ;'»! u. 56); besser

wäre es die schwache stufe I mit èa, resp. gg und ùds, resp. dds etc. zu

bezeichnen. Die stimmlosen medien der schwachen stufe II sind

in P. wirklich kurz, während sie in den übrigen dialekten, die ich

auf meiner letzten reise untersuchte, als gg od. è etc. zu bezeichnen

wären, vgl. Matkakertomus.

Ü 17. Zwischen einem diphthong (ce. fä ausgenommen) und

einem « in geschlossener zweiter silbe oder in offener zweiter silbe

in Wörtern mit mehr als drei silbeu tritt gewöhnlich A II a) auf,

nicht A II b), wie nach s. 50, indem der diphthong hier gew.

kurz ist, vgl. § 47.
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Zwischen à und -ï* kann sowohl A II a) als A II b) vor-

kommen, indem das à mitunter kurz fs. 49), mitunter aber auch

gedehnt ausgesprochen wird, vgl. § 39.

Intervokalische Spiranten, liquiden und nasale.

§ 18. Die spiranten, liquiden und nasale verhalten sich in-

sofern ganz analog den tenues und tenuis-affrikaten, als die starke

stufe der „urspr. kurzen" laute dieselbe quantität hat wie die

schwache stufe der entsprechenden „urspr. langen": A I der

orsteren = B 1 der letzteren, A II a) u. b» der ersteren = B II at

u. b) der letzteren. Es ist also auch bei nasalen, die auch in der

schwachen stufe klusilvorschlag haben, zwischen einer schwachen

stufe I und II (a u. b) zu unterscheiden, wozu das mangelhafte

material der abh. keine gelegenheit gab, vgl. s. 78 f.

Beispiele dieser kongruenz:

3 p. sg. präs. visSà „ist geneigt, mag", 3 p. sg. präs. bossu

„bläst", nom. giu^fli, ill. gtuollài ,.fisch
il

, nom. bailu „furcht", ill.

marjtjài „hinter", 3 p. sg. präs. lèeâhu „winselt" (A I), — vgl. akk.

lism „sense", akk. bissu „flinte", akk. go/li „gold", akk. bollu

„bowle", akk. hatjtjà „au as glacialis", akk. bechnu „nahrung,

kost" (B 1).

III. jaksn „schnechügel, der das ganze jähr hindurch liegen

bleibt", ess. dollàn „feuer", ess. jubmàn „rauschen" (A II a), —
vgl. kom. rièsin „reis, rute", nom. pl. jcillfok „jollen", elat. luUmst

„tasche" (B II a).

Noin. Telassa „glas, fensterscheibe", ill. güssii „flehte", 3 p.

pl. präs. hisstioTc „sie bleiben", nom. dblla „feuer", nom. jübma

„rauschen" (A II b), — vgl. akk. Tcüssa „kasse", kom. bëssln „birken-

riude", dem. Inssys „kleine Hinte", akk. jblla „jolle", akk. lùbina

„tasche" (B II b).

§ 19. Dagegen bezeichnet die «tarke stufe der „urspr. lan-

gen" spiranten, liquiden und nasale, mit der starken stufe der

„urspr. kurzen" verglichen, keinen unbedingt höheren quantitätsgrad,

wie es bei den tenues der fall war. Bei wiederholten Untersuchungen

in diesem puukt gelangte ich zu dem résultat, dass die starke
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Stufe jener „urspr. langen" laute (sowohl A I als A II) mit der

starken stufe I der entsprechenden „urspr. kurzen" identisch ist,

dass also bei den „urspr. langen* Spiranten, liquiden und

nasaleu die quantität der starken stufe dieselbe wie die

der schwachen stufe I ist.

Zu d$ ~ dd vgl. § 5.

Anm. Die in meinen früheren aufzeichuungen gewöhnliche
Schreibweise für hierhergehörige Wörter hat sich also als richtiger

erwiesen, als in der abh. angenommen wurde, vgl. s. 66 ff. u. 77 ff.

Die Schreibweise t'uüteu, k'âèsa, jalla (s 66, 67), worauf sich

die aunahme des Unterschieds zwischen einer starken stufe I u. II

(a u. b) stützt, beruht darauf, dass vor einem auslautenden a in

der zweiten silbe wirklich gelegentlich eine tendenz zur dehnung
des hauptbetonten vokals und Verkürzung des konsonanten be-

merkbar war. Diese eigentümlichkeit ist jedoch in der obigen trans-

skription stark übertrieben. Gewöhnlich wurden die obengenannten
Wörter im nom. folgendennassen ausgesprochen: fuassa, k'àssa,

jalla, — also gauz „regelmässig".

Dass die stärkt stufe der „urspr. langen" Spiranten, liquiden

und nasale sich wirklich anders verhält als die starke stufe der

„urspr. langen" tenues und tenuis-affrikaten, merkt man am leich-

testen in Wörtern mit diphthongeu, indem der erste komp. der

diphthonge vor tenues und tenuis-affrikaten „überkurz" ist (vgl. s.

193 f.), vor Spiranten, liquiden und nasalen dagegen nicht. Herr
volksschullehrer Guttokm aus Utsjoki, der einige tage bei mir
in Polmak war, wollte solche nominativformen wie guiïm „gast",

bêellu „glocke, schelle", von meinem Polmak-sprachmeister ausge-

sprochen, als akkusativ (od. genitiv) auffassen. In seiner eigenen

ausspräche war der unterschied zwischen nom. und akk. (gen.) in

solchen fällen sehr deutlich. Überhaupt scheint sich der Polmak-
dialekt in diesem punkt von den übrigen östfiunmarkischen dialekten

zu unterscheiden, vgl. Matkakertomus s. 8 f., 12, 15. Vielleicht

wird sich dies nur als eine weniger ausgebreitete abweichung inner-

halb des dialektgebiets erweisen; es war jedoch jedenfalls nicht

nur mein sprachmeister, bei dem dieselbe zu bemerken war, — auch
andere personeu am orte hatten, soviel ich konstatieren konnte,

dieselbe ausspräche.

In fällen, wo A I und B I durch heranziehung verschiedener

Hexionstormen desselben Wortes mit einander verglichen werden
konnten (z. b. nom. yw«ssi ^ akk. gmfi$si\ kam es mir vor, als ob

sich der musikalische ton in B I etwas anders gestaltete als in

AI. im letzteren fall schien der ton des zweiten vokals etwas

mehr zu sinken als im ersteren fall, wodurch man hier (in B 1)

den eindruck von etwas „unabgeschlossenem" bekam; mitunter

war ich geneigt den auslautenden vokal im akk. (B I) als ein

wenig länger aufzufassen als im nominativ (A 1). Der unterschied
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war aber jedenfalls so gering, dass er in der gewöhnlichen trans-

skription nicht ausgedrückt werden kann.

§ 20. Aus dem vorhergehenden § erhellt, dass die „urspr.

kurzen" Spiranten, liquiden und nasale in fällen, wo „urspr. kurze*'

tenues und tenuis-affrikaten „Überdehnung" aufweisen (vgl. § 14),

in der gewöhnlichen starken stufe I auftreten müssen ; sie verhalten

sich also hier den medien und media-affrikaten analog, vgl. die

beispiele in § 12.

Hierhergehörige beispiele sind in der abhandlung richtig

wiedergegeben, mit ausnähme der passivformen (vgl. § 12) und der

in § 28 erwähnten attributiven adjektivformen.

ZU DD (~ j#) ~ j vgl. § 5.

§ 21. Auch „urspr. kurze" nasale mit klusilvorschlag zeigen

gewöhnlich A II a) und nicht, wie nach s. 72, A II b) vor à < a

in geschlossener silbe oder a in offener silbe in Wörtern mit mehr

als drei silben, wenn die erste silbe eiuen anderen diphthong als

eç eä, hat. Vgl. § 47.

Anm. Bei nasalen mit ,.laugem" od. „halblangem" klusil-

vorschlag w ar es mir nicht möglich mit bestimmtheit zu entscheiden,

wo die silbengrenze lag, ob der klusilvorschlag hier geminiert war
oder nicht, vgl. s. 72—73.

KonsonantenVerbindungen.

§ 22. Bei konsonantenverbindungen, deren erster komponent

in der starken stufe Je ist (vgl. s. 101 ff.), wäre der zweite komp.

in starker stufe als „halblang" zu bezeichnen, also: kè, tâ, Td,

Us, JcU.

Sonst hat es sich als richtig erwiesen, wenn in der abh. der

zweite komp. der konsonantenverbindungen in starker stufe als kurz

bezeichnet ist. Es scheint dies etwas fur P. eigentümliches zu

sein, vgl. die bemerkungen in Matkakertomus über die geminierten,

resp. „halblangen" konsonanten der übrigen auf meiner letzten

Finnmarkreise untersuchten dialekte.

Anm. Von s
f
S vor Je, p, t. in der starken stufe (s. 98) gilt,

was in § 21, anm. von „langen" und „halblangen" klusilvorschlagen

vor nasalen gesagt wurde.

Digitized by Google



- 12 -

§ 23. Das zwischen halbvokal und tenuis, resp. tenuis-affri-

kata, in starker stufe auftretende kurze a ist nicht auf A I be-

schränkt (s. 82 ff.), obwohl es hier deutlicher zu hören ist als in

A II.

§ 24. In Verbindungen von liquiden und nasalen mit tenues

und tenuis-affrikaten hat der erste komp. auch in der starken

stufe, wenn kein schwa-laut auftritt, gewöhnlich stimmlosen ab-

schluss, vgl. s. 92 ff.

§ 25. Die s. 91 f. und s. 108 ausgesprochene annähme, dass

konsonantenVerbindungen, deren erster komp. ein im diphthong ii

auftretendes $ ist, anderen Verbindungen von i + konsonauten

analog sind, hat sich bewährt.

§ 26. Die aus f -j- j entstandene geminata ff (vgl. s. 109 f.)

zeigt dieselben quautitätsverhältnisse wie die „urspr. langen* inter-

vokalischen Spiranten und liquiden, vgl. §§ 18, 19. Also z. b. :

beîffi „ohr", gen., akk. beïffi, kom. bêftin: hilft „langsam, träge,

sanft", nom. pl. hifflA; kom. sg. hif'ffn.

§ 27. Die konsonantenverbindung â -f ; verhält sich ganz

wie d-f- v: in B I ein sehr energisch ausgesprochenes j (also â)

wT
ie ôï)

}
aber ohne stimmlosen Übergang zwischen den beiden kon-

sonauten (also nicht <f/, s. 118 f.). Auch in Verbindungen von ô +
nasal kann der stimmlose Übergang in B I unterbleiben ; der nasal

ist hier, wie es auch in der abh. geschehen, jedenfalls als halblang zu

bezeichnen. Der klusilvorschlag der nasale in der starken stufe

fällt gew. nicht weg; z. b. ïïed'bmi „ruderblatt", dagegen Ueö'mi

(s. 119) nur in der spräche älterer personen. vgl. die bemerkung

zu aihmu s. 113.

b) Wörter mit .unveränderlichen stamm konsonan ten".

§ 28. Attrahierte zweisilbige formen auf -es von urspr.

vokalisch auslautenden dreisilbigen adjektiven auf -<hk <! -ctjk, -à.it

< -«.)/ haben nicht die starke stufe II, sondern die starke stufe

I, resp. „Überdehnung", vgl. §§ 5, 14. Beispiele: aïUs „hoch",
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gassèfi „dick", gàggès „steif
M

, vcukkês „kräftig, stark" (v. speise u.

dgl.), dulUs „flach", losses „schwer", vuhnès „breit" (v. tuen,

papier u. dgl.); vgl. s. 124—128.

§ 29. Urspr. dreisilbige, jetât zweisilbige nomina mit Spiranten,

liquiden od. nasalen als „stammkonsonanten" (vgl. s. 135 f.) zeigen

gewöhnlich ganz dieselben quantitätsVerhältnisse wie zweisilbige

nomina mit „urspr. langen" Spiranten, liquiden und nasalen, vgl.

oben. In formen, wo die schwache stufe II auftreten sollte, ist

jedoch die quantität schwankend: die komitativform von yn'ffri

„eichhörnchen" lautet z. b. sowohl örrin, mit B II b), als t^àrrïn, mit

„unveränderlichem stammkonsonanten" und diphthong, obgleich die

folgende silbe 7 hat, vgl. § 30; auch die in der abh. aufgeführte

kompromissform orrin mit kurzem vokal und B II a) tritt gele-

gentlich auf.

§ 30. Part, präs.-formen mit den im vorigen § genannten

„stammkonsonanten" haben dagegen, wie s. 138 richtig bemerkt,

durchgängig konstante konsonantenquantität. Ein diphthong in der

ersten silbe bleibt hier gewöhnlich auch vor einem folgenden i od.

m (U) stehen: Im^/li „brennend" (intr.), kom. butfiïlin, akk. pl.

bw<>tliD; gvarru „nähend", ill. gewöhnlich guafrmi, aber auch

gofrmi und — nach analogie der gewöhnlichen zweisilbigen Stämme

mit rr ~ r — gelegentlich görnpi.

§ 31. Die s. 160 f. erwähnten lehnWörter mit stimmhafter

media + nasal unterscheiden sich in P. bezüglich der konsonan-

tenquantität nicht von andern Wörtern mit „urspr. langem" nasal,

vgl. g§ 18, 19.

c) Stufenwechsel bei konsonanten, die nicht zwischen der

ersten und zweiten silbe stehen.

§ 32. Auch hier besteht in der tat der unterschied zwischen

B I und B II (vgl. s. 162), bei „urspr. langen - tenues und der

konsonantenVerbindung st: m-tkalaottht (A) „nach jmd. rudern um

ihn zu holen", 1 p. sg. präs. mùkalajhtm (B I), 3 p. sg. impf.

suttttlaùtti (B II), 3 p. sg. pot. sxùkulajtès (B II), Vgl. s. 164; -
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ViokaraStht (A) „durchs fernrohr sehen", VtokaraMam (B I),

kHokarastli, Vlokarastêë (B II).

Anm. Adjektive auf -âhkes haben den gewöhnlichen Stufen-

wechsel (die bemerkung s. 169 über fünfsilbige nominalstemme
muss also korrigiert werden): hecCopanajkis (B I) „schamhaft",
nom. pl. hectdpanaokkàsabk (A).

§ 33. Media-affrikaten verhalten sich auch in dieser Stellung

den medien völlig analog; man muss in der starken stufe zwischen

A I und A II unterscheiden. Vor urspr. ä, ï hat man A II und

nicht, wie nach s. 165. A I: ess. gûbmayaàir&an) ill. gäbmaya^zriii

(von gqbmayaS „kleiner schuh").

§ 34. Der klusilvorschlag der nasale ist, wenn die folg. silbe

urspr. ä od. ë hat, nicht als kurz zu bezeichnen (wie s. 167):

aöatelhmi „ohne mark, mager" (zu ei vgl. § 55).

2. Vokalquantität.

a) Quantität der hauptbetonten vokale.

Die vokale î, e, a, o, u, yt (nicht mit diphthongen wechselnd)

§ 35. Kürze und dehnung dieser vokale in hauptbetonter

Stellung sind in der abh. im ganzen richtig auseinandergehalten

(vgl. jedoch § 19, anm.). Aber der grad der dehnung ist gewiss

etwas übertrieben, wenn diese vokale als „lang" bezeichnet werden.

Richtiger wäre es hier nur von kurzen und „halblangen" vokalen

zu sprechen, indem diese vokale, wTo sie gedehnt auftreten, nicht

so lang sind wie „lange" à, <*, a, flaute und mit diphthongeu

wechselnde i, e, 0, u. Wenn die betr. Wörter isoliert ausgesprochen

werden, kann es dem ohr zwar so vorkommen, als sei die vokallänge

ganz dieselbe; in fortlaufender rede aber merkt man leichter, dass

hier wirklich ein nnterschied besteht.

Eine ausnähme bilden einige neuere norwegische lehnwörter,

wie hônnèdk „honig", frônnèok „königin^ (s. 153), — mit wirklich

langein vokal.
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Die anm s. 216 ist zu streichen. Auch i ist in den daselbst

genannten fallen gewöhnlich halblang.

Aura. Nach diesen halblangen vokalen sind die „urspr.

kurzen-' Stammkonsonanten in der starken stufe vielleicht ein wenig
länger als nach wirklich langen vokalen. Aber der unterschied

ist jedenfalls so verschwindend klein, dass er in der hier befolgten

transskription nicht bezeichnet werden kann.

Die vokale à, q, a, (q).

§ 36. Vor „urspr. kurzen" tenues und tenuis-affrikaten in

A I sind à, ç, a nicht kurz (vgl. s. 217 f.), sondern halblang, ganz

wie vor anderen konsonanten, bei welchen der unterschied zwischen

A I und A II auftritt (zur konsonantenquantität vgl. § 13) : dnbpi

„sittc", éàbhà „quappe", màblu „regenwurm "
; féàblsi „wasser",

b(tbUà „er schiesst", mblsu „tauwetter*.

Wo „Überdehnung" der konsonanten auftritt (vgl. § 14),

sind dagegen auch diese vokale kurz: part. präs. gtötti „bereuend",

bàottM „schiessend"; 1 p. dual, imperat. gaottu, bc&ffêu.

§ 37. Halblang sind diese vokale auch vor „urspr. langen'

tenues und tenuis-affrikaten in B I (nicht kurz, wie nach s. 254 f.):

die genitiv- und akkusativformen àbpi „kraft, macht", àbkà „frau",

sàblu „beforderung, die leute die einen reisenden mit personenpost

befördern"; gen., akk. tnablsi „falte, runzel", gen., akk. àbUi

„vater", 3 p. sg. impf, màblsui „faltete".

Anm. Nach diesen gedehnten vokalen (und ebenso nach ge-

dehntem ee, ce, vgl. § 50) ist der stimmlose vokal (o), wie die oben
mitgeteilten beispiele erkennen lassen, als halblaug und nicht als lang

zu bezeichnen. Vgl. die bemerkung abh. s. 82 über o nach ge-

dehnten triphthongen. Wenn auch die tenues hier etwas kürzer,

schwächer ausgesprochen werden als nach kurzem vokal, so ist der

unterschied jedenfalls so klein, dass er nicht bezeichnet werden
kann, vgl. die anm. s. 82.

§ 38. Der andere fall, wo nach s. 254 ein «, a, a iu B I kurz

sein sollte, bezog sich auf die Stellung vor konsonantenverbindungen,

deren erster komp. auch in der starken stufe ein halbvokal ist. Hier

tritt der vokal wirklich gew. kurz auf, kann jedoch auch, wie schon

in der anm. s. 255 bemerkt, ein bischen länger vorkommen als in

der starken stufe.
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Auch in B II zeigen à und a (resp. a) vor halbvokalen die

tendenz etwas kürzer zu sein, als es sonst vor konsonantcnverbindun-

gen in B II gewöhnlich ist. Wenn indes diese vokale hier wie in

anderen fallen von B II als lang bezeichnet werden (vgl. s. 256 ff.),

könnte man wohl ebenso gut vor denselben Verbindungen in B I

halblangen vokal verzeichnen (vor tenues dann 3, nicht 3).

§ 39. Unzweifelhaft kurz sind diese vokale überhaupt nur

vor konsonantenverbindungen 1 in der starken stufe, „urspr. langen*

tenues und tenuis-affrikaten in der starken stufe ebenso wie vor

„urspr. kurzen" tenues und tenuis-affrikaten mit „Überdehnung".

Vor medien, resp. media-affrikaten und „urspr. langen" Spi-

ranten, liquiden od. nasalen mit nachfolgendem -tf in der star-

ken stufe, wo in der abh. à als kurz bezeichnet ist (vgl. s.

217 f. u. 222 f.), kann der vokal auch gedehnt, halblang auf-

treten, vgl. § 17.

Vor „urspr. langen* Spiranten, liquiden und nasalen in der

starken stufe sind «, a, a, a überhaupt immer als halblang zu be-

zeichnen, ganz wie vor den ,.urspr. kurzen" Spiranten etc. in A I,

vgl. 218 f. u. § 19.

§ 40. Vor medien und media-affrikaten in der starken stufe

mit nachfolgendem a in geschlossener silbe od. a in offener silbe in

Wörtern mit mehr als drei silben, wo a (o: u
y

vgl. § 6) in der abh.

als lang bezeichnet ist (vgl. s. 220 f. ), schwankt die ausspräche

zwischen langem und halblangem vokal.

A n m. Auch in anderen fällen, wo à, $, a («) als lang be-

zeichnet sind, schienen verschiedene qnantitätenuancen vorzu-

kommen : der vokal etwas kürzer vor einem nachfolgenden gedehn-
ten vokal und in Wörtern mit mehr als drei silben. etwas länger

vor einem nachfolgenden kurzen vokal in zwei- und dreisilbigen

Wörtern, und hier wiederum in oftener silbe etwas länger als in

geschlossener silbe (vgl. abh. s. 208). Aber diese verschiedenen

nuancen stehen einander so nahe, dass man kaum versuchen darf

sie in der trausskriptiou wiederzugeben.

1 k -f s, .sf, t, ts, fê ausgenommen; hier halblanger vokal, vgl.

s. 205 f.
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Die mit diphthongen wechselnden einzelvokale t, e, o, u (m).

§ 41. Vor niedien und media-affrikaten in starker stufe

wäre es richtiger die mit diphthongen wechselnden einzelvokale als

halblang zu bezeichnen in den fällen, wo sie nach s. 224 ff. lang

sein sollten.

Anm. Halblang können ? und e auch vor Spiranten 'und
liquiden auftreten, selbst wenn die folgende silbe urspr. f, ü hat
(also nicht nur vor urspr. i, vgl. § 42), dagegen nicht kurz, wie
in einigen von den in der anm. s. 226 angeführten beispielen

bezeichnet.

§ 42. Vor „urspr. langen" Spiranten, liquiden und nasalen

in der schwachen stufe mit nachfolgendem t ist die vokalquantitat

dieselbe wie vor den entsprechenden „urspr. kurzen" konsonanten

in der starken stufe in derselben Stellung. Im letzteren fall sind

die mit diphthongen wechselnden vokale in der abh. als lang be-

zeichnet (vgl. s. 224 ff.), und dies muss wohl als richtig angesehen

werden, obgleich es mir vorkam, als zeigten diese vokale hier die

tendenz etwas kürzer ausgesprochen zu werden als vor nach-

folgendem kurzen vokal, vgl. § 40, anm. So müssen z. b. die

komitativformen von jèelli rgerust aus stangen zum trocknen .der

Stockfische" und mfielli .ein einen steilen sandhügel bildendes fluss-

ufer" jdtin, mittin geschrieben werden (und nicht jiïlln, millïn wie

s. 260).

§ 43. Vor den obengenannten „urspr. langen" konsonanten in

der starken stufe sind diese vokale immer kurz. Das in den

beispielen s. 227 vorkommende schwanken zwischen kurzem und

gedehntem vokal beruht nur auf ungenauigkeit der aufzeichnung.

§ 44. Die anmerkung s. 263 ist zu streichen. Die daselbst

genannten formen haben die regelmässige vokaldehnung : kom.

bètt'in, düttln; ill. pl. bèttiâii
y
düttiöii; gen. pl. hëtfî^ dütti{,

§ 45. In Wörtern mit mehr als drei silben ist die quantität

dieser vokale wenig konstant. In den fallen, wo nach s. 241 f.

und s. 259 ff. nur die silbenzahl die kürze dieser vokale bedingt,

können sie auch halblang auftreten.

2
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Die diphthonge.

§ 46. Die aufstellung von fünf durch quantität und accent

unterschiedenen stufen der diphthonge (als üa — ua ~ wa ~

uh — uä etc. bezeichnet) hat sich als richtig- erwiesen. Dass die

debnung nur am zweiten komp. bezeichnet wird, könnte zwar die

leser leicht irreführen, — man beachte daher wohl die reserva-

tion s. 209. Es sind in der tat beide komponenten gedehnt,

und zwar ziemlich gleichmässig.

§ 47. Nach s. 231 sind alle diphthonge gedehnt in A Tl

vor „urspr. kurzen" tenues und tenuis-affrikaten, medien, media-

affrikaten und „urspr. kurzen" nasalen mit klusilvorschlag vor einem

nachfolgendem urspr. à in geschlossener silbe od. in offener silbe

von Wörtern mit mehr als drei silben, während alle anderen diph-

thonge als vor „urspr. kurzen" Spiranten und liquiden — wohl

auch geminierten nasalen — in derselben Stellung kurz sein sollten

(vgl. s. 229).

Dies hat sich indes nicht als stichhaltig erwiesen. Vor allen hier

erwähnten konsonanten sind die diphthonge, ausser e$ (resp. m,

v£l- § 8 )? m den soeben genannten fällen gewöhnlich kurz, können

aber auch „halblang" auftreten (im etc.), vgl. 15, 17, 21
;

e$

und m sind in dieser Stellung gewöhnlich „halblang", seltener „lang"'.

Dasselbe gilt von der quantität der diphthonge vor konsonanten-

verbindungen und „urspr. langen" konsonanten in der schwachen

stufe mit nachfolgendem urspr. à in geschlossener silbe od. in offener

silbe in Wörtern mit mehr als drei silben. Hier sind die diphthouge

in der abh. immer als lang bezeichnet.

Von der quantität der diphthonge vor „urspr. kurzen" konso-

nanten, medien und media, affr. iu der schwachen stufe mit nach-

folgendem urspr. ü gilt mutatis mutandis das in § 40 anm. gesagte.

A n m. In der 2 p. sg. imperat. der negativen präsensform

und dreisilbigen abessivformen von £-verben und «-verben sind

die diphthonge, wenn sie gedehnt auftreten, eher halblang als lang.

Vgl. die anm. s. 245 u. 268.

§ 48. Vor „urspr. kurzen" tenues und tenuis-affrikaten mit

„Überdehnung" (vgl. § 14) haben die diphthonge „iiberknrzeir

ersten komponenten, vgl. s. 193 f.
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Dies ist dagegen nicht dor fall vor „urspr. langen" Spiranten,

liquiden und nasalen in der starken stufe (s. 234, anm.), indem

hier die quantität des diphthongs ebensowohl als dio konsonanten-

quantität dieselbe ist wie in Wörtern mit „urspr. kurzen" Spiranten,

liquiden und nasalen in A I; vgl. §§ 19, 20.

§ 49. Vor Verbindungen von k -j- s, §, t, ts, ti haben die diph-

thonge wirklich eine andere quantität als vor den übrigen konso-

nantenverbindungen in der starken stufe !

,
vgl. ». 205 f. Aber der

unterschied beschränkt sich darauf, dass der erste komponent hier

nicht „tiberkurz" ist wie vor den übrigen konsonanteuverbinduugen,

also z. b. liekki „trän" (nicht aber liehst, wie s. 206).

§ 50. Die diphthonge es, es treten wirklich in mehreren

fällen gedehnt auf, wo die übrigen diphthonge kurz siud: in der star-

ken stufe I vor sämtlichen stammkonsonanten, welche A I und A II

unterscheiden (vgl. s. 232; auch vor tenues und tenuis-affri-

katen, s. 228, vgl. § 36, zur konsonantenquantität vgl. § 13), vor

„urspr. langen" Spiranten, liquiden und nasalen in der starken stufe

(vgl. s. 234) ebenso wie vor ( + j in der starken stufe (vgl. s. 204,

note), in der schwachen stufe vor kurzen stammkonsonanten mit nach-

folgendem urspr. ö, ê, ö (vgl. s. 246) und in der schwachen stufe I

vor allen stammkonsonanteu, die B I und B II unterscheiden (vgl.

s. 268; auch vor „urspr. langen" tenues und tenuis-affri-

katen, s. 263, vgl. § 37).

Aber es und e$ sind doch in diesen fällen nicht so sehr

gedehnt wie in den fällen, wo auch die übrigen diphthonge ge-

dehnt auftreten. Wenn dieser letztere dehnungsgrad als ei, e\

bezeichnet wird, wäre der erstere als ei, e$ zu bezeichnen. Die

s. 232 f., 234, 268 ausgesprochenen Vermutungen waren also richtig.

Vgl. auch § 47.

Anm. Vor „urspr. kurzen" Spiranten, liquiden, nasalen in

A I in den fällen, wo die tenues und tenuis-affrikaten Überdehnung

1 Dieser unterschied liegt vielleicht darin begründet, dass diese

Verbindungen einst vorangehenden stimmloseu vokal (d) gehabt haben, wie

es im Troldfjord-dialekte noch jetzt der fall ist; vgl. Matkakertomus s. 10.
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aufweisen, sind es, es gewöhnlich kurz (jedoch nicht „überkurz"):

imperativ 1 du. jesrru, 2 du. jesrri, 1 pl. jesrrùop, 2 pl. jeefriot, —
von je^rràot „ fragen".

§ 51. Dagegen zeigen es und es keine dehnung vor halb-

vokalen in der starken stufe. Die s. 203 als unrichtig angesehene

Schreibweise dësifrdidt, dës^(o)kaot ist in der tat ganz richtig, und

die übrigen daselbst angeführten beispiele sind darnach zu

berichtigen.

§ 52. Durch die in der obigen darstellung gegebenen berichti-

gungen werden die tabellen s. 271 ft. über die quantität der haupt-

betonten vokale in beträchtlichem masse vereinfacht. Die tabelle

s. 271 und die s. 273 erhalten ein übereinstimmendes aussehen

(vgl. §§ 36, 47, 50), ebenso die tabellen s. 275 und 277 (vgl. §§

37, 50). Die tabelle s. 276 ist durch §§ 38 u. 51 den zwei

zuletzterwähnten näher gebracht. Der unterschied besteht jetzt

nur darin, dass die mit diphthongen wechselnden einzelvokale vor

den s. 276 aufgeführten stammkonsonauten in der schwachen stufe

mit nachfolgendem urspr. % immer kurz sind, vgl. s. 259 mit s. 261.

b) Quantität der nicht hauptbetonten vokale.

Vokalquantit&t der zweiten silbe.

§ 53. Die in der abh. gegebenen mitteilungen über die

vokalquantität der zweiten silbe haben sich durchgängig als stich-

haltig erwiesen.

Es schien mir jedoch, dass es in einigen fällen, wo der

vokal als lang bezeichnet ist, richtiger wäre denselben nur als

halblang zu bezeichnen.

Solche fUUe sind :

1) Urspr. ä, ê, & in offener zwTeiter silbe in dreisilbigen

Wörtern, deren erste silbe nicht auf kurzen vokal od. kurzeu
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diphthong auslautet, ebenso wie in Wörtern mit mehr als drei

silben, wenn dio erste silbe auf kurzen vokal auslautet, — vgl. s.

283 f.

2) Urspr. ö, ê, ö und à < « in geschlossener zweiter silbe,

wenn die erste silbe nicht auf kurzen vokal (resp. 3 nach kurzem

vokal) od. kurzen diphthong auslautet 1
,
— vgl. s. 285 ff., 293 f.;

dies ist schon in den fussnoten s. 285 u. 286 angedeutet.

3) Urspr. â, ë, a und à a in einem i-diphthong in drei-

und mehrsilbigen Wörtern, wenn die erste silbe nicht auf kurzen

vokal auslautet, — vgl. s. 287 f. und 294, bemerke die fussnote

s. 288.

Anm. 1. In den s. 284 a), s. 288, anm. 2 und s. 295, anm.
1 erwähnten fällen ist die vokalquantität wirklich schwankend;
die verschiedene Schreibweise rührt also nicht von ungenauer be-

zeichnung her, wie s. 288, anm. 2 angenommen.

A n m. 2. Komparativ- und superlativformen von dreisilbigen

adjektiven mit urspr. ë ^ ä können in der zweiten silbe auch «
haben, in dem fall A II a) statt A I: Imtrrasalbit „älter -

,
buyï-

rasamyts gältest"
,

vgl. s. 169,175. Jedoch nicht nach konsonanten-

verbindungen : hq^oHnsahbu „heisser", h'jfi(o)tasamms „heissest".

Hiermit sind die s. 298 erwähnten ableitungen auf -ôabk

von ê-stammen (starke stufe) zu vergleichen. Dass uüdöadabk
und mèëssaâaMc in der zweiten silbe ein « haben. nçthhàôadk und hëç

gnôuok dagegen à, ist gewiss in der verschiedenen beschaffenheit

der stammkonsonanten begründet.

Hierher gehört auch secteal „kind des binders, so von der

tante genannt" (s. 133), welches wort gewöhnlich mit à ~ a aus-

gesprochen wird (stessal ~ akk. sèèssala), obgleich es von einem
ä-stamm, sêem (,.tante"), abgeleitet ist.

Weiter ist hier zu erwähnen, dass auch die von ë-stâmmen
gebildeten adjektive auf -ok y- (s. 156) in offener silbe « haben:

gtëjUt-bcçlàdk „einhändig", pl. -btälayabk.

Vokalquantität der dritten silbe.

§ 54. Wenn « und u in der dritten silbe gedehnt auftreten

(s. 303 f.), sind sie als halblang und nicht als lang zu bezeichnen,

vgl. § 35.

1 Vor tenues und st kauu der vokal jedoch auch lang sein.
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Die anm. s. 304 spricht eine richtige Vermutung aus.

§ 55. Als halblang sind auch die diphthonge et und e$ zu

bezeichnen, wo dehnung derselben vor urspr. ö, ë, Ob vorkommt

(s. 305 f.): eh, e$, vgl. § 50.

A n m. Die komitativform von uuàpatekçt^i „lehrer" (s. 169)

lautet wibpatettfdftn mit diphthong in der dritten silbe, — analog

den zweisilbigen part, präs.-formen, vgl. § 30.

Vakalquantität der vierten und folgenden Silben.

§ 56. Was in § 53 von den gedehnten vokalen der zweiten

silbe ausgesprochen wurde, gilt mutatis mutandis auch von gedehnten

vokalen in der vierten, resp. sechsten, silbe (s. 307 ff.).

Eigentumlich ist, dass urspr. ê vor auslautendem st gewöhnlich

kurz, als ê, auftritt: elat. bayaôetmést „Züchtigung" (aber auch

bayaôetmist, S. 309).

Wenn ein urspr. langer vokal in geschlossener vierter silbe

kurz auftritt, ist jedoch der auslautende konsonant nicht gedehnt:

dûrBàà'mê&ttum „unnötig*; die s. 309 als ungenau angesehene

Schreibweise mit kurzem m ist also richtig.

§ 57. Zu gedehntem a, u in fünfter silbe (a, w, nicht aber

a, ß, wie s. 311) vgl. § 54.

Spezielle berichtigungen.

§ 58.

S. 72: liehmo (Fbiis) „mild, warm" lautet li emu, attr. lïemls, also

ohne Stufenwechsel.

— 78: haiyna (Fans) „anas glaeialis" hat a in der ersten silbe:

hatjtjâ.

— 88: jovkka (Fans)r langes haar in einem tierschwanz* hat

einen triphthong in der ersten silbe : jüo%(d)lca, gen., akk.

juöijoka etc.

— 126: sivjug „schwester der frau, Schwägerin" hat die zu erwar-

tende sehwache stufe II, das i jedoch kurz: simjtpjk.
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136: lav'ia (Friis: lauföa od. lavôèa) „fliegendes iusekt, bes.

bremse" ist dem Stufenwechsel unterworfen: lqijii/êà, gen.,

akk. làtpifSà etc.

151: sapan (Friis) „maus" hat auch in P wie in Kr. gew. die

regelmässige schwache stufe I: s$bpan.

179: balkaàet (Frhs) „belohnen" hat « in der zweiten silbe:

bekamt
225 u. a. o.: œccet (Frhs) „aus liebe sich an jemand halten" hat

„urspr. lange" tenuis-affrikata: inf. êsôttmot (A), 1 p. sg.

präs. eîbhàm (B I), 3 p. sg. impf, eotslj (B II) etc.

267: smiecas (Friis) „knarren" hat „urspr. kurze" affrikata: nom.

sméèDS(h, ess. sméëDsasèn (B), gen., akk. sinéèotsas (A II).

296: Die als 4) aufgeführte gruppe ist zu streichen. Das da-

selbst mitgeteilte beispiel tèûtteedèbt konnte ich nicht be-

stätigt erhalten, an dessen stelle : t&ûyimidèbt.

298: Von ^-stammen abgeleitete reflexive verben auf -àèbt

haben regelmässig à in der zweiten silbe: hu§i(d)tàdèbt

„sich niederwerfen".

298: njalbme „mund" und ableitungen davon haben in der

ersten silbe à ~- a: nàPbmi, nàlfaàôabk.

301: Von «-stammen gebildete verba aestimandi auf -èèbt kön-

nen neben formen wie heljùSèbt auch solche wie hëjusébt

haben (urspr. ü in der zweiten silbe).

301: gaikkanet (Fans) „zerissen werden, bersten" lautet ga\{o)-

kànébt, also nicht mit a in der zweiten silbe.

307: z. 15. v. o. statt ,ungeraden' 1.: ,geraden'.
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Bemerkungen zur transskription.

Der „gröberen transskription", die in dem nachfolgenden

register benutzt ist, dient die Schreibweise der norwegisch-lap-

pischen Schriftsprache zur grundlage. Ausser in den fällen, wo die

herkömmliche Schreibweise geradezu fehlerhaft ist, sind änderungen

nur in solchen punkten vorgenommen, wo die Schriftsprache sprach-

geschichtlich wichtige unterschiede ausser acht lässt oder will-

kürliche distinktioneu einführt. Der Verfasser hat nämlich das

ziel vor äugen gehabt, dass die neue Schreibweise auch für das

ganze Finmark-lappische dialektgebiet verwendbar sein solle.

Die konsonanten.

Statt kk ~ k, pp — p, tt ^ t der Schriftsprache findet man

hier: hkk — hk, hpp — hp, htt — ht. Statt kk ^ g, pp ~~ b, v,

tt - d dagegen: hk — g, hp — v, ht ^ d (wo „Überdehnung 4

vorkommt: hkk, hpp, htt, vgl. § 14). Statt ce — c, èè ~~ è teils:

hco ^ hc, hèè <-^hc, teils: he ~ c, hè ~~ è I „überdehuuuga
:

hoc, h6è).

bb, dd, gg, 33, bezeichnet nur die starke stufe der inter-

vokalischen medien und media-affrikaten; die schwache stufe wird

immer durch b, d, g, 3, $ bezeichnet.

gj ist stimmlos (od. halb-stimmhaft)-, der entsprechende stimm-

hafte laut wird als ggj bezeichnet.

Stimmloses j, v, 1, r, m, n wird immer durch ein h hinter

dem zeichen des entsprechenden stimmhaften lautes bezeichnet:

jh, vh, lh, rh (geminiert: rrh), mh, nh.
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In konsonantenverbindungen wird die starke stufe durch ein
'

zwischen den beiden komponenten, bezw. zwischen dem ersten und

zweiten, gekennzeichnet (vgl. Qvigstad's „Beiträge" und NL, wo

jedoch dies zeichen nur nach halbvokalen, liquiden und nasalen

verwendet wird). Hierbei wird dass willkürliche verfahren der

Schriftsprache mit der doppelschreibung des zweiten komp. in einigen

Verbindungen, ohne doppelschreibung in anderen, vermieden. In

Verbindungen von halbvokal od. liquida + stimmhaftem nasal

ebenso wie in k + s, 6, t, c, Ô wird das zeichen * weggelassen, da

die starke stufe hier schon durch den klusilVorschlag des nasals,

bezw/durch das k (in der schwachen stufe: v) genügend bezeichnet ist.

Auch die starke stufe der „urspr. langen" Spiranten, liquiden

und nasalen wird durch ein * bezeichnet : b's, 1% m'm, b'm etc. (so

kann auch die „Überdehnung" der „urspr. kurzen" Spiranten,

liquiden und nasale bezeichnet werden).

Nach halbvokal, liquida od. nasal wird in mehreren Wörtern

3,§ geschrieben, während die Schriftsprache c,6 hat (vgl. §§ 2 u. 3).
1

Die vokale.

Die vokalquantität wird nicht bezeichnet, da dieselbe in

den verschiedenen dialekten bekanntlich sehr verschieden ist.

Dagegen werden die ursprünglicheren quantitäts- und qualitätsunter-

schiede, durch die die jetzige vokalquantität in den einzelnen fällen

ermittelt werden kann, in der trausskription berücksichtigt.

So wird das „dunkle a" immer als à bezeichnet, den als a

bezeichneten verschiedenen nuancen des „hellen a" gegenüber, —
auch in den fällen, wo im Polmak-dialekt der Übergang a > à

eingetreten ist.

1 In intervokalischer Stellung dagegen ist, wie aus dem oben ge-

sagten hervorgeht, der unterschied zwischen c,Ö (starke stufe: hc, hÖ) uod

3,§ (starke stufe 33, $£) beibehalten, teils weil es noch nicht konsta-

tiert ist, dass alle norw.-lapp. dialekte in beiden fällen stimmlose media-

affrikaten haben (vgl. § 1), teils aus der praktischea rücksicht, dass

durch die bezeichnung der schwachen stufe zugleich die starke stufe

zu ermitteln sei.
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Die mit diphthongen wechselnd auftretenden einzelvokale

werden als i, é, ö, u bezeichnet, wodurch sie von den nicht mit

diphthongen wechselnden vokalen i, e, o, u in erster (resp. dritter

etc.) silbe unterschieden werden.

In der zweiten und den folgenden siiben, wo nicht nur die

quantität, sondern auch die qualität der einzelnen vokale in den

dialekten wenig konstant ist, musste der unterschied zwischen

urspr. ä, ë, i, & einerseits und andrerseits urspr. ä, ?, ü aus-

gedrückt werden.

Das verhält niss ä — Ii wird, wie schon bemerkt, durch a — à

bezeichnet.

Für die übrigen vokale in nicht hauptbetonter silbe hat die

Schriftsprache die zeichen e, ë, i, o, u. Von diesen entspricht e

regelmässig urspr. ë (selten urspr. ï), i urspr. î und 1, o regel-

mässig urspr. ö (selten urspr. «), u urspr. u, während das wenig

benutzte ë teils, und zwar am häufigsten, urspr. ï entspricht (wobei

auch in den meisten fallen die gegenwärtige qualität dieses lautes

besser wiedergegeben wird als durch das zeichen i), teils urspr. ë

vertritt.

Die hier benutzte transskription begnügt sich mit denselben

zeichen 1
; aber das respektive gebiet derselben ist genau abge-

grenzt, sodass ein jedes nur einem der obengenannten ursprüng-

lichen vokale entspricht: e = urspr. ë, ë = urspr. ï, i = urspr.

ï, o = urspr. Cb, u = urspr. w.

Das diphthongische i in erster silbe wird, analog den übrigen

/-diphthongen, mit ii bezeichnet.

1 Dabei behält sie zwar die in der Schriftsprache vorgefundene

ungenauigkeit, dass das o in betonter silbe einen anderen lautwert hat

als in unbetonter (vgl. Priis, Lappisk Grammatik s 3). Diesem miss-

verhältni8s könnte dadurch abgeholfen werden, dass man statt o in

betonter silbe z. b. à schriebe; dabei wäre es aber schwierig das Ver-

hältnis zwischen dem diphthong oa (hier könnte man nicht a schreiben)

und dem damit wechselnd auftretenden einzelvokal auszudrücken. —
Übrigens könnte, vom gegenwärtigen Standpunkt der meisten, ja vielleicht

aller norw.-lapp. dialekte auch in bezug auf e ein ähnlicher einwand

erhoben werden wie in betreff des o. Aber eine für das ganze

dialektgebiet gemeine transskription muss hier eine ältere sprachstufe

berücksichtigen, — sonst kann sie keine andeutungen geben über die

quantität der betr. vokale.
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Für die diphthongreihe es ~~ —
• eä ist das zeichen œ

beibehalten, da es bis jetzt nicht konstatiert ist, dass sämtliche

dialekte hier diphthonge haben; in dem fall wäre eœ oder eä

vorzuziehen.

aggà „vorwand" 51, 221, § 6,

gen., akk. 51, 257, § 6, Hl. 51,

218, § 17, elat. 61^ 257, ess.

51, 221, § 6, § 4iL

aggja „grossvater", nom., gen.,

akk. § 5.

aggjub „enkel eines mannes" 126,

171, gen., akk., ill. 126, 171,

ess. 126j - § k
agjet ..treiben, jagen" 161, pros.

1 sg. 161, § 53.

ahkka „frau" 41, 9m >i
àkk. 254,

§ 37, elat. 41, § 37.

ahkkub „enkel einer frau" 126,

gen. 126. Immer kurzes ü in

in der zweiten silbe.

ahpe „meer", nom., ill. 186, § 36,

gen., elat. IM.

ahpo „nutzen", 218, § 36, gen.,

akk., elat. 240, ill. 220. ess. 218,

§ 36, § 53.

ahppe „kraft" 42, gen., akk. 254.

§ 37, elat 42, 254. § 37,

kom. 42, 251.

ahtœs'tà „attest" 170, § 8. akk.

IUI § 8, üi, elat. 12Û.

ahööe „vater" 48, gen., akk. 48,

255, § 37, mit poss. su/f. 2 sg.

255, § 37, elat. 48, 255, § 37,

kom. 48, 257, gen. pl. 2AZ

aibme „dreikantige nähnadel"

255, gen., akk. 255, § 38, kom.

258.

aibmo „luft, weit" 118, 201, itt.

206, elat. 113, 255, § 38, ess.

201, § 53.

ai'de „zäun" 85, gen., akk., elat.

85, § 38^ kom. 85, gen. pl. 85.

ai'ge „zeit" 85, gen., akk. 85,

§ 38, kom. 85.

ai'got „wollen, beabsichtigen"

16, impf. 3 sg. 255, § 38,

pot. 3 sg., kond. 3 sg., 3 pl.

258

airâs „böte, gesandter" 106.

§ 53, gen., akk. 106, § &
aiTo „rüder" 255, dat. 255,

§ a&

aità „drohung" 88, § 6, gen., akk.

88
1
§6,§23,m. 88,§53.

ai'tet „drohen" 88, präs. 1 sg.

88, 255, § 38, § 53, 3 pl. 88,

§ 23, impf. 2 sg. 88j § 23,

a sg. 8^ kond. 1 sg. 88, § 38,
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§ 53, pot. 1 sg. 88, 258, 3 sg.,

1 du. 258. imper. 2 sg., neg.

pros. 253.

ai'cât „gewahr werden 44

89, 129,

§ 6, § 23, präs. 1 sg. 80,

§ 5JL 3 sg. S3 (vor dem t

fehlt (a)), impf. 3 sg. 258,

kond. 3 sg., 3 pl. 258, § (L

aicâtàddât „bemerkt, wahrge-

nommen werden" 165, 310,

präs. I sg. 310, 3 sg. 165,

impf. 3 Sg. 165_; - § fL

ai'cel »aufmerksam, scharfsinnig 1*

129, 171, 287, 296, nom. pl.

129, 171, attr. 129j vor dem

t fehlt (j); — § 53.

akào „axt" IM. firm., e/af. 135 :

- § 22.

al'go „anfang" 256, elot. 25JL

am'mat (Fans: amat) „amt" 133,

289, nom. pl. 133, § 5JL

an'so „das verdienst" 112, ^e?<.,

rtH*. LL2, a&£. »mV poss.

su/f. 2 sg. LLL

ar'pàfluwât „aufgerissen werden

(v. wunden), schmerzlich be-

rührt werden" 166, präs. 3 sg.,

impf. 3 sg. 166_i — § iL

ar'po „leinener od. hänfener

faden" 96, 198, gen., akk. 96,

ill 198, elat. 256, ess. 198,

§ gen., akk. mit poss. su
ff.

2 sg. 9fi.

arrâ ,.früh", adj. 128, $ 6, komp.

128, rnperl. 128, § LL

arrâd „früh", adv. 128. 278
;

L à statt a in der ersten

silbe.

arrân (Friis: aran) „feuerherd"

133, 278, akk. 133, § 6j im

nom. L à statt a in der ersten

silbe.

aspaa (Fans: aebas) „lecker,

wählerisch" 99, 258, § 53,

gen.. akk. 199, § 6, ess. 258,

§ 6, nom. pl. 99, 199, § &
aà'àe „Ursache, sache, prozess"

135^ gen. 135, elat. 135, kom.

135, 137, 278, iness. pl. 213 ;
-

§ 29.

av'^e „enges, schmales tai" 89,

gen., akk., etat. 89^ § 38, kom.

89j - § 2.

av'ke „nutzen" 88, gen., akk, 88,

§ 38, kom. 8&
avrœs'tà od. ar»B'ta „arrest" 170,

§ 8, akk. 170, § 8, ill. im
awo „freude" 61, 219, gen., akk.

61, 241, ill. 61, 221, elat. 241,

ess. 219. § 53.

àdaidàgâà „kleine gäbe" 177.

ess. 177. § 54. nom. pl. IA

(vgl. 312), 177, §54; -§53.
àdaldâk „gäbe" 163, 168, gen.,

akk. 164, 304, 310, ill. 163,

etat. 164, 310, ess. 163, 310,

gen. pl. 310, ill. pl. 176; gen.*

akk. sg. mit poss. stiff. 1 sg.

163, 1 du. 304, 310, § 54,

2 du. 177. § 54, 1 pl. 163,

304, 310, § 54, 2 pl. 177,

§ 54, 3 pl. 304, 310, § 54,
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UI. m. p. s. 1 sg. 164, § !>ii

elat. m. p. a. 3 pl. 304, ess.

m. p. s. 2 du., 2 pl. 176, 3 pl.

304, gen., akk. pl. m. p. s.

1 sg. 176, 310, ill. pl. m. p. s.

1 sg. 176, § 56j - § 53.

àdàèët, verb. tard, von âddet

„geben", 297, § 35.

âddâlët „einander geben" 179,

297, § 35, impf. 3 dual. L7JL

âddem „das geben" 180, § 53,

ill. 180, 284, elat. 180, § 53.

âddet „geben 4
27, 189, präs.

1 sg. 27, 189, 249, § 53, 2 sg.,

3 sg. 27, 1 du. 27, 180, 291.

§ 35, 2 du. 27, § 13 (zur

tenuis zwischen der dritten und

vierten silbe), 3 du. 27, 173,

§ 53, 1 pl., 2 pl. 27, 3 pl.

27, 189, 291, § 35, impf.

1 sg., 2 sg. 27, 291, § 35,

3 sg. 27, 190, 191, 208, 249,

291, 1 du., 2 du., 3 du. 27, 291,

1

pl. 27, 191, 291, 2 pl. 27, 291,

3 pl. 27, 291, § 35, pot. 1 sg.

27, 189, 191, 252, 291, § 35,

2 sg. 291, § 35, 3 sg. 252,

291, § 35, 1 du. 180, 249,

kond. 1 sg. 27, 182, 189, § 53,

imperat. 2 sg. 27, § 35, 3 sg.,

3 du., 3 pl. 27. 292, § 35,

1 du. 27, 180, 2 du., 1 pl.,

2 pl. 27, ger. I 27, ger. 11, ver-

balsmhst. 27, § 53, abess., vier-

silb. 27, § L3 (zur tenuis zwi-

schen der dritten und vierten

silbe), dreisilb. 22, § 35, part,

präs. 27, part, priit. 27, § 53,

neg. präs. 27, § 35, neg. im-

perat. 3 p. 27, 292, § 35, inf.

pass. 27, 212, 292, § l_2j —
§ Iß.

àdnet „benutzen, haben" 297

âdàtœbme „ohne mark, mager"

167, § 34, kom. 309, ess. 167,

§ 34, § 56, noin. yi 167, § 55,

gen., ill., iness. pl. 309.

shkasâè „von bestimmtem alter"

178, § 53, ess. 178, § 33,

nom. pl. 178; — § iii

àhked „langweilig" 127, 129,

285, nom. pl. 127, § 53; —
§ ia

àin „fortgesetzt" 2I9_

âlbmaà „kleiner mann" 149, nom.

pl. 149j — § 53.

àlbme „himmel" 117, gen., akk.,

kom. 117.

àig-nâ „Zahnfleisch" 117, 201,

293, gen., akk. 117, 253, § 35,

ill. 201, elat. 117, 294, ess.

201, 294.

âllâg „hoch" 124, 128, nom. pl.

124, 128, § 35, attr. 124, § 35,

§ 28, komp., superl. 125_

âllanâs'tet „ein wenig höher hin-

aufkommen, -steigen" 167, 181.

285, präs. 1 sg. 167, § 32, § 56,

3 pi. 167, impf. 3 sg. 167,

181; — § 53.

aimai „mann" 149, gen. 149,

ill. pl. llfi (§ 53 aiiin. lj.
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âmàs „fremd" 239, ess. 239_

ànâèêt, verb. tard, von àdnet

„benutzen, haben", 297, § 35,

àrvâèët, verb. tard, von âr*vet

„regnen", 298, § 35.

àr*ve „regen" 18, 111, gen., akk.

18, 111, elat. 250, kom. 111,

2ML

âr'vet „regnen" 298.

àeasët „als dick ansehen", präs.

3 sg. 2S1L

aasai „dick" (von flachen dingen)

130, attr. 130, § 53, komp.,

superl 130, § 53.

âstât „zeit haben (etw. zu tun) u

251, präs. 1 sg. 251, impf.

a sg. 251, kond, 3 sg. 253,

§ 35, ger. I 251.

badne „zahn" 75, gen., akk. Hl

badvà „maserholz" 119, gen., akk.

Iiii - § ß-

baggo „zwang" 219, gen., akk.,

elat. 255, ill. 221, ess. 219,

§

bagje „schmiede" 240, gen., akk.,

elat., 240, kom. sg., gen. pl.

241, gen., akk. sg. mit poss.

su/f. 2 sg. 24IL

bahken „heide" 133, 134, 172,

2ÜI (§ 53). 289i wow. jtf. 133,

172, g 53; — § 3&

bahkkà „hitze" 41, § 6, gen.,

akk. 41, 256, § 6, elat. 41,

256.

bahppâ „pfarrer" 41_, § 6, gen.,

akk. 41, 2hiL § 6, elat. 41, 25iL

bahtâràddàt „hin und her fliehen"

165, 310, präs. 1 sg. 165, 310,

3 sg. 165, 3 du. 165, 305,

3 pl. 165, impf. 3 sg. 165,

310, pot. 1 sg. 304, 310, § 54,

kond. 1 sg. 304, § 54, 3 pl.

3< >4, neg. präs. 304: § fi,

bahoet „zurückbleiben" 187, 218,

§ 36, präs. 1 sg. 187, 240,

S 1, § 53, 3 Sg. 218, § 36.

1 du. 221, impf. 1 sg., 3 pl.

221, kond. 1 du. 312, § 1,

imper. 1 du., 2 du., 1 pl.,

2 pl. 218, 3 sg., 3 pl. 221,

part. prät. 218, § 36, § 53.

bahÖet „schiessen" 46, 218, § 36,

präs. 1 sg. 46, 240, § 1, § 53. 3

sg. 218, § 36, 1 du. 221, impf.

1 sg. 46, 221, 3 pl. 221, pot.

1 sg., 3 sg., 1 du. 240, § L
kond. 1 du. 312, § 1^ imper.

1 du., 2 du., 1 pl., 2 pl. 218,

3 sg., 3 pl. 221, part. prät.

218. § 36, § 53.

bai'de „hernd" 285, elat. sg.,

nom. pl. 285, § 38.

bailte „ort, stelle, platz" 255,

gm., akk. 255, § 38, kom. 258.

bai'aât „schwellen" 200, § 6, präs.

3 sg., 3 pl. 200, impf. 3 sg.

258, kond. 3 sg., 3 pl. 258,

§ 6, imper. 3 sg. 2oo.

bakàà „bibergeil" 206, § 6,

206, § 22.

bal'gas „kleiner pfad" 149, 287,

nom. pl. 149 ;
— § 53.
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balges „pfad" 143, 256, 28fi

(§ 53), gen. 143, ess. 143, S 53,

nom. pl. 143, ill. pl. LZfi (§ 53

anm. 1), </<îw., a&&. s<jr. mitposs.

stiff. 2 du. u. pl. 177. § 5JL gen.,

akk. pl. mitposs. stiff. 1 sg. 176,

§ 53, mit poss. stiff.

1 sg. 176, § 53, & 5Ü.

bal'ka „lohn" 8.

balkâàët „belohnen" 179, pros.

a sg. 179, impf, a sg. 1793

284; - § 58.

bardne „söhn, junggesell
u

117,

gen., akk. 117, 256, ill, 7.

kom. 117, 258, r/cn. jj/. 7,

demin. 256, § 53.

barnaà „kleiner söhn, knabe"

256, § 53.

barrà s. parrà.

barro „welle*' 161, gen. 161

bavèàs „schmerz" 103, 258, § 53,

gen., akk. 103, 206, § 6, § 22,

ess. 2M< § &
bavôâstàllât „oft od. an mehreren

stellen schmerzen* 166, präs.

3 sg., impf. 3 sg., gcr. II

166; — § &
bàdnet „spinnen 76, präs. 1 sg.

76, 237, 286, 2 pl. 76, impf.

1 sg. 76, § 35, a sg. 237,

pot. 1 sg., 3 sg. 239. § 35,

2 pl. 237, imperat. 2 sg. 237,

§ 35, a sg. 76, § 35, ger. II

76, part. prät. 213, § 53, inf.

pass. 76, 214, § 12.

bàdno „spinnen, das gesponnene"

75, 213, gen., akk. 75, ill, 75,

§ 35, ess. 21A § 53.

bàgàdëàgoahtet „anfangen zu

züchtigen" 170, präs. 1 sg.

L7Ü

bàgàdët „züchtigen" 14, 165,

171, § 35, präs. 3 sg. 17_L>

2 du. 173, 305, § 13 (zur

tenuis zwischen der dritten

und vierten silbe), 3 du. 173,

3116. (§ 55], 2 pl. 173, 306,

impf. 3 sg. 306, § 35, 2 du.,

3 du., 2 pl. 17L pot. 1 sg.

165, 178, 306, § 56, 2 sg. 306,

a sg. 165, IIS (§ 35), 305, § 4,

1 du. 305, § 33, 1 pl. 165^

178, 305, 310, § 8, § 33, 2 pl.

165, § 8, § 33, 3 pl. 165,

178, 305, § 33, kond. 2 du.,

3 du., 2 pl. 177, imperat. 3 sg.

306, 2 du. 173, 305, § 13,

2 pl. 113,

bâgâduB „zucht, Zurechtweisung"

166, 168, § 35, gen., akk. 166,

304, ill,, etat. 166, ess. 166,

§ 56, yen-, akk. mit poss. stiff.

1 pl. 305, 3 pl. 304, § 54,

etat. m. p. s. 3 pl. 304

bagàdœbme „Züchtigung, nnter-

. richten" 167, 180, 305, 309,

§ 34, gen., akk. 167, § 55,

ill. 167, 180, 305, § 34, elat.

180, 305, 309, § 56, ess.

167, § 34, § 56, kom. 167,

305.

bâha „schlecht, übel, böse", 148,
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161, elat., ill. 161 t kompar.

171, 175, komp. nom. pl. 171,

175.

bâhabuà „ein wenig schlechter,

böser" 165, 177, ess. 165, 177,

310, § 33, nom. pl. 165, 177

bàhaiûndug „von schlechter

natur" 156, 157.

bàhacàk „feinde unter einander"

148.

bâhèâ „bitter" 48, § 35, ess. 48

248, nom. pl. 48, komp. 175,

komp. nom. pl. I7fi

bâhôet „melken" 46, 211^ § 13,

präs. 1 sg. 46, 236, § 1, 3 sg.

211, § 13, impf. 1 sg. 46, § 35,

3 sg. 236, § L pot. 1 sg, 3 sg.

238, § 1, § 35, 1 du. 236, § 1.

imperat. 2 sg. 237, § 35, 1 du.

211, 2 du. 211 (9 z. v. u. MA
zu lesen statt ,pl.'), l pl.,

2 pl. 211, § 14, part. prät. 21L

§ 13, inf. pass. 46, 212, § 12.

bâhôidët „stinken" 29A

bâiTcà „dreck, kot" 87, g 23,

gen., akk. 87, § 35, elat. 8L
bâl'do „eisscholle" [35, gm.,

elat. sg., nom. pl. 135.

bâldoB „schreckbild" 286, § 53.

bâlôà .furchtsam, ängstlich" 155,

296, nom. pl. 15_5_i — § 3JL

bàllàt „fürchten", präs. 1 sg. 1 55.

bällo „furcht" § 1K

bâl'sâ s. pâl'sâ.

bâi'ôâ „schlechter Schneeschuh"

96, 293. § 24, gen., akk. 96,

§ 35, elat. 96, 294, ess. 294,

§ 2fL

bàr'gàm „das arbeiten" 134, gen.,

iü., elat. 134.

bâr'gàmguôibme „ arbeitsgenosse"

134.

bàr'gât „arbeiten" 13, 93, 97,

197, pros. 1 sg. 188, 25_L

§ 5JL 3 sg. 13, 197, impf.

1 sg. 13, 3 sg. 251^ 294, 3 pl.

13j kond. 3 sg. 253, § 35,

imper. 2 sg. 188, § 35, 3 sg.

13, 98, 197, 1 du., 2 du. 197,

3 pl. 9J\ 197, part. präs. 18,

ger. I 25_L

bâr'go „arbeit" 13, elat. sg., nom.

pl. 285, ill. pl. 288 (§ 53

anm. L}.

bàr'tâ „Stube" 93.

bàssàt „waschen" 62, 213, präs.

1 sg. 62, 236, 3 sg. 62, 1 du.

215, § 35, 3 dual. 62, 215,

§ 35, 2 pl. 62^ 213, impf. 1 sg.

62, 215, § 35, 3 sg. 294, 3 pl.

215, § 35, pot. 1 sg. 238, § 35,

imperat. 3 sg. 62^ 215, § 35,

1 pl., 2 pl. 62, 3 pl. 215,

§ 35, get: I 236, inf. pass.

62, 218^ § 12.

basse „heilig" 62, 213, hom. 2Û8.

ess. 213, § 53^ nom. pl. 62.

basset „braten" 62, pros. 1 sg.

62j 236^ 2 sg. 285, 3 sg. 62,

impf. 1 sg. 62, § 35, pot.

1 sg. 23A § 35, 3 sg. 238,

§ 35, 2 pl. 236, kond. 3 sg.
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284, 1 du. 14, 284, § 53,

imperat. 2 Sg. 237, § 35, 3 sg.

62, § 35, verbalsvbst. 62, § 53,

inf. pass. 62, 213, § 12.

bâatâ „zange" 253, gen., akk.

253, § 35.

bàstel „scharf, schneidend" 129,

287, nom. pl. 129, attr. 129; —

§ 53.

bàs'tet „scharf sein, beissen" is>Q.

bàstë .löffel" 99, gen., akk. 99,

§ 35, ill. 290, kom. 290, §
35, nom. pl. 99, § 35, gen.,

akk., iness. pl. 290, § 35, M.

pl. 291, § 35.

bâatês „löffelchen- 149, § 35,

akk. sg,, nom. pl. 149, § 35.

bàvaâ „lippe" 102, § 35, gen.,

akk. 102, § 22, ess. 102^ § 53.

béTjës „welcher gut hört** 132^

204, nom. pl. 132j — § 26,

§ 43.

beste „handgeld" 198j ill, ess.

198.

bieb'mât „ernähren" 79, 234,

§ 19, § 48, pros. I sg. 79,

267, § 47, § 53, a Sg. 79,

1 du. 227, § 19, § 43, impf.

1 sg. 79, 227, § 19, § 43,

à sg. 267^ § 47, a pi. 227, § 19,

§ 48, pot. 1 sg. 267, imperat.

a sg., a pi. 227, § 19, § 43,

get: I 267^ § 47^ ger. II 284,

§ 19, § 48, inf. pass. 79,

vgl. 312.

bieb'mo „nahrung, speise, kost"

79, 234, gen., akk. 79, 265,

§ 18, elat. 79, 265, § 18, ill.

bieddât „verwirrt werden" 59,

61, 23i) (an letzterwähnter

stelle ist die bedeutung unrich-

tig angegeben), präs. 3 sg.,

3 dual., 2 pl. 61, impf. 1 sg.

226, § 41 anm., a sg. 61,

imperat. a sg. 226, § 41 anm.

bied'gànët „zerstreut, zerrissen

werden*4 aO_L

biedPgo „zerstreung" 30 1.

bieggâ „wind*4

50, 51, 231^ 293,

gen., akk. 51, 267, 293, iüat. 49,

51, 224, elat. 51, 267, 294,

ess. 50, 51, 231, 294, § 4L
bieggàt „blasen (v. wind), aus-

lüften" 50, 231^ § 47, präs.

a pl. 50j § 41, impf, à sg.

267, a pl. 50, § 41, imperat.

3 sg., a pl. öOj § 41, ger. I

267, ger. II 50, 231.

biegjo „höhle eines wilden tieres"

226, ill. 226.

biehkot Jammern, klagen" 228,

§ 13, präs. a sg. 228, § 13_,

pot. 3 sg. 243, kond. 3 sg.

243, 3 pl. 242, § 45, imperat.

2 sg., neg. präs. 245, § 41

anm.

biello „glocke, schelle" 67, 70,

234, 265 (§ 48), gen. 67, ill. 67,

70, 227, elat 67, 70, 2M
(§ 18), ess. 67, § 53j gen., akk.

mit poss. suff. 2 sg. 7JL

3
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bier»go „fleisch * 93, 198, gen.,

akk. 266, ill. 93, 198, ess. 198,

§ ï&

bievlâ S. piev'là.

bigjât „setzen, legen, placieren"

213, präs. S pl. 216, impf.

2 sg. 216 (§ 35^ inf. pass.

213, § k
bihkka „teer" 248, etat. 24&

bihkulàddàt, frequ. von biehkot,

800, §

bihkulas „zum jammern geneigt"

bihtet „stand halten" 211, § 13,

pot 1 sg., a sg. 238, S 35,

imperat. 2 sg. 237, § 85^ 2 pl.

211, part. prät. 211, § 13,

abess. 237, § 3à

bihoe „reif« 211, 282, § 13,

gen., akk. 28^ § 1, ess. 211,

§ 13, § 5JL

bihcot „bereift werden" 211,

§ 13, pros, a Sg. 211, § 13,

impf. 3 sg. 43, § lj pot. 3 sg.,

kond. a sg. 238, § 1, § 35.

bii'ga „dienstmagd" 90, 91, gen.,

akk. 90, 91 ;
— § 25,

biTpo „tabakspfeife" 91^ 92, gen.,

akk, 91, 92, ill. 91^ 92, § 23j

gen., akk. mit poss. suff. 2 p.

Sg. 9L 32, 8 «5j ~ § 25.

biksâ „brustbein eines vogels"

206, § 22,

bültar „spöttcr, spassmacher"

124, 2ÜJ. (§ 53], gen. 124,

§ Ô1L

biliar „verderber* 124, 287, gen.

124 ;
— § 53.

bia»mâ „bischof" 12, 119, 202,

293, gen., akk. 119, 253, § 35,

elat. 119, 250, 294, ill. 202,

ess. 202, 294.

bis'sel „fest, beständig" 129, 130,

802, nom. pl. 129, § 53, attr.

129, § 53.

bis'so „flinte" 67, 249 (§ 19), gen.,

ill. 67, elat. 67, 249 (§ 18), e».

ML § &L

bissot „bleiben, beharren" 129,

213, präs. 1 Sg. 236, 286,

a sg. 213, a pl. § 18, pot. 1 sg.,

a sg. 238j § 35, 2 pl. 23&

bissus „kleine flinte" § 18.

biatel „dauerhaft" 129, nom. pl.

129, § 5A

biatet „dauern, währen, aus-

dauern" 122.

biöaa „pfeifender ton" 45, 236,

§ 1, gen., akk. 4iL

bivdar „jäger, fischer" 153,

akk. 153, § 53,

bivdâèët, verb. tard, von biv'det,

298, § 35.

biv'det „nachstreben, jagen,

fischen" 87, 153, präs. 1 sg.

87, 153, 249, § 53, 3 sg. 87,

196, impf. 1 sg. 196, a sg.

87, 250, 1 pl. 250, kond. 1 sg.

§L § 53, pot. 1 sg. 253, § 35,

à sg. 87, 253, § 35, 1 du. 250,

imperat. 3 sg. 87, 196, 1 pl.,

2 pl. 196, 3 pL ai
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biv'do „jagd, fischfang" 250,

etat. 251L

biwâl „warm" 130, § 53, nom.

pl. L3LL

biwât „sich warm halten* 61,

130, 213, pros. 1 Sg. 61. 236<

3 sg. 61^ 213, 2 pi. 218, a pi.

61, 216, impf. 2 sg. 6^ 216,

imperat. 3 sg. 216, § 35, ger.

I 23JL

blœhkkâ s. plœhkkâ.

boad*nja „ehemann" 135, gen. 135,

elat. 135j — § 22.

boaddo „klippe, riff, schären

(pl.)" 61j 230, gen, akk. 61, ill.

61^ «w. 230j § 5A

boaga „gürtel" 244, gen., akk.

287, § 18, S 53,

boahtem „das kommen" 135, gen.

135, elat. 135j — § 13, § 53.

boahtembeei've „tag der ankunft"

135, § 13, § 53, § 5_L

boahtet „kommen" 228, präs.

1 sg. 244, 3 sg. 22& § 13,

1 du. 225, impf. 1 sg. 225,

3 sg., 1 pl. 2, 3 pl. 225, kond.

a sg. 284, pot. 1 sg., 3 sg.

242, 1 du. 242, § 45, imperat.

a pl. 225, part. prät. 228,

§ 13, § 53.

boaibmot r pflücken" 114, 201,

impf. I sg. 20T, 3 sg. 114,

pot. 3 sg. 114, kond. 3 sg.

262, 3 pl. 260, § 45, imperat.

2 sg., neg. präs. 26JL

boal'det „brennen" (trans.) 198,

präs. 1 sg. 265, § 53, 3 Sg. 198,

imperat. 3 sg. 198. pot. 1 sg.,

3 sg. 262, 1 du. 261, § 45.

boallo „knöpf 244, gen., akk.

244.

boan'dot „wohlhabend werden"

95, 198, präs 1 sg. 226, § 53^

impf, a sg. 95, pot. 3 sg. 95,

kond. 3 sg. 263, 3 pl. 261, §

45, part. prät. 198, verbalsubst.

19s. neg. präs., abess. 268,

§ 41 anm.

boares „alt" 169, komp. 169,

175, § 53, komp. ill., elat.

169. komp. nom. pl. 175,

superl. 169, superl. nom. pl.

169; - § 53 anm. 2.

boarte „korb od. dose, aus der

äusseren rinde der birke ver-

fertigt" 96, gen., akk., kom.

9iL

boas'&o ..der hinterste teil des

lappischen zeltes" 67^ ill. 67,

227, elat. 67, ess. 67, § 5A

boaoo „zahmes renntier" 244,

283, § 1, gen., akk. 223, worn.

pl. 223j (§ 14),

bodàà .kurze weile" 149, 157,

akk. 149, § 25,

bodda „weile, kurze zeit" 21^

50. 52, 190, 215, § 35, gen.,

akk. 21, 52, 252 § 35, ill. 21^

49, 52, 190, 212, elat. 21, 52,

249, kom. 21, ess. 21, 49, 52,

212, nom., gen., ill., iness. pl.

21, akk. pl. 2Jj 234.
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boddo „weile" 149, 212, gen.,

akk. 149, 249, etat. 249, ess.

212, § 5JL

bod*ne „boden, grund", nom.,

gen., etat., kom. 160, § 31.

bod'njat „schief sein, das gesicht

abgewendet halten, unauf-

richtig sein" 122, 123, impf.

3 sg. 122.

bodnjât „winden drehen" 213,

präs. a sg. 213, 1 du. 216,

§ 35, a du. 216, § 36, impf.

1 sg., a pl. 216. § 35, imperat.

3 sg. 216^ § 35, 1 du., 2 du.,

1 pl., 2 pl. 213, a pl. 216,

§ 3JL

boduè „kurze weile" 149 t 157,

§ 35, aki. 149, § aa,

böddui „voll von riffen, schären"

130, 300. attr. 130, 300*

boldne „kleiner httgel mit abfall

nach allen Seiten hin" 117,

nom. pl., akk. pl. 1 1 7.

böigem od. bolgën „trittbrett

am Spinnrocken" 152, § 35,

gen. 152, § aä.

bolTco „zwei kleidungsstücke,

das eine in dem andern" 93,

95, gen., akk. 95; gen , akk.

mit poss. su
ff. 2 sg. 95, § 35.

bol'lo „bowle" 249, § 19, akk.

§ 18, elat. 249, § IS.

bôluè „kleiner kuopf" 243, nom.

pl. 243, ill. pl. 242, § 45.

bonjes „öse" 76, gen., akk. 76,

§ sa.

boifket „dumpfen laut hervor-

bringen" 96, 197, § 24, präs.

1 Sg. 96, 250, § 53, a sg 197,

§ 24, impf. 3 sg. 96, 250,

3 pl. 197, § 24, imperat. 3 sg.

197, § 24, pot. 1 sg., a sg.

253, § 35, 2 pl. 251.

bor'gâ „Schneegestöber" 93, 197,

gen., akk. 253, § 35, ill., ess.

197.

borràgoahtet „anfangen zu essen"

164, 303, § 13, präs. 1 sg.

164, 303, à sg. 164, § 13,

a pl. 164, 303, impf. 2 sg.

164, 3 sg. 164, pot. 1 sg. 303,

imperat. a sg. IM.

borrâm „das essen" 134, 180,

§ 53, gen. 134, § 53, elat. 134,

180, § 35, ill. 180, § 35.

borrâmai'ge „essenszeit" 134,

§ S3.

borrâmuè „speise* 106, 168,

§ 35, gen., akk. 16, 304, 310,

ill. 166, elat. 182, 310, ess.

166, 310, § 56, nom. pl. 166,

gen. pl. 310; gen., akk. sg. mit

poss. suff. 1 pl. 305, 3 pl.

304, 310, § 54j elat. m. p. s.

1 sg. 182, § 54, 3 pl. 304.

borrât „essen" 161, präs. 1 sg.

161, 1 du. 180, § S^pot. 1 sg.

238, § 35, 1 du. ISO, Und.

1 sg. 182, § 35, imperat. 1 du.

180

bor*re, part. präs. von borrât,

137, elat, kom. 137j - § 30.
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bosànàô „hauch, lüftchen" 30 1,

§ aa.

bossot „blasen, wehen" 901, präs.

3 sg. § lß.

bovdnà s. povdnâ.

bub'më „weberbaum" 79, gen.,

akk., elat 79, § 35, ill. 22.

budde „besemerpfund" 249, elat.,

loin. 249; - § li

bûduà „kleiner bau im fluss zum

lachsfang" 243, nom. pl. 243.

buktet „holen, können, vermögen u

103, 206, § 22, präs. 1 sg.

250, § 53, a sg., a pl.

206, § 22, impf. 3 sg. 103,

250, pot 1 sg. 250, § 35,

3 sg. 103, 250, § 35, 2 pl.

251, imperat. 2 sg., neg. präs.,

abess. 25^ § 35.

bnl'ge „eisrinde, eiskruste" 95,

§ 3, gen., akh., kom. ÜiL

bùlëÂ „brennbar" 155, 299, nom.

pl. 155, 2aa.

bulfe „beule, einer od. etwas,

das gross aussieht" . 1 10, gen.,

akh., elat, kom. 1 10.

buPknr „kleiner renntierschiit-

ten" 93.

bum'ba „kästen" 95, gen., akh.

95.

bun'ce „spund" 97, § 24, gen.

97, elat. 250, kom. 97, 2hl*

bnodnjot „eintauchen" 224, § 11,

inf. pass. 224, § 12.

bnoddo „bau im fluss zum lachs-

fang" 230, § 11, gen., dkk. 244,

ess. 230, § U, § 53.

buohoàt „krank sein" 231, § 15,

präs. 3 sg. 228, § 13, 3 du.

231, 2 pl. 231, § 15, 3 pl.

225, impf, a sg. 245, § 1±

3 pl. 225j kond. 3 sg., 3 pl.

245, § L Pot 3 Sg. 245, § 1,

§ 53.

buohco „krankheit" 44, 229,

§ IL § llh 9*1; <&k. 44,

244, 283, § 1, ill. 44, ess.

229, § 11, § 13, S 53.

buoidâ „hermelin" 85, gen., akk.

85, § LL

buokcàt „tauchen" (intr.) 206,

§ 11, § 22, § 49, präs. 3 sg.

206, § 22, § 49, impf. 1 sg.

206, § 22, ger. I 268, § 4L
buol'^à »»langer, scharfer berg-

rücken" 94, 96, 97, 198, § U,

gen., akk. 94. 96, 97, elat. 96,

§ 47, ill., ess. 198j — § 2.

buollat „anfangen zu brennen"

(intr.) 122, 123, impf. 3 sg.

122.

buölle, part. präs. von buöllet,

§ 30, kom. sg., akk. pl. § 30.

buöllet „brennen" (intr.) 155,

impf. 3 sg. 15JL

buôredâhkkastâllât „sich mild-

tätig gebärden" 311, kond.

3 sg. 311, § 57, neg. präs.

311.

buörre „gut" 143.



— 38 —

buörrevuohtä 164, 303, gen., àkk.,

ill., elat. 164, 303, ess. 164,

303, § 47, § 56.

buôèèe „hart, böse, arg" 63,

nom. pl. 63.

buoààot „hart, verhärtet werden"

63, impf. 3 sg., imperat. 3 pl.

63.

bur'du „ziemlich lange zeit" 93.

burëèâk „gute freunde unter ein-

ander" 148.

budget „durchsuchen" 95, präs.

1 sg. 95, § 53, impf. 3 sg.

95, kond. 1 sg. 95, § 53, pot.

3 sg. 95, § 35, imperat. 2 sg.

254, § 35, 3 sg. 98, 3 pl. 97,

neg. präs. 254, § 35, abess.

254, 285, § 35.

bur»sâ „beutel, geldbeutel« 111,

gen., akk. 111, § 35, elat. 111.

bur'&e „dickbauch, dickes ding"

111, gen., akk., kom. 111.

buètet „prügeln,'schlagen" 100,

198, präs. 1 Sg. 100, 250,

§ 53, 3 sg. 198, impf. 1 sg.

198, 3 sg. 250, pot. 1 sg. 100,

253, § 35, 3 sg. 250, § 85,

2 pl. 251.

beedTse „Schulterblatt" 104, gen.,

akk. 104, § 50, kom. 104.

bœddàt „(ein geschwür u. dgl.)

aufstechen" 61, § 47, präs.

1 sg. 61, § 53, 3 sg. 61, § 50,

impf. 1 sg. 227, § 41 anm.,

imperat. 3 sg. 227, § 41 anm.

beedTies „der mittelste, etwas

erhöhte teil des Schneeschuhes,

auf den man den fuss auf-

setzt" 269, § 50, gen., akk., elat.

202.

bœhce „fthre" 44, 228, § 50,

gen., akk. 44, 246. § 1, § 50,

ill. 44, § 50, elat. 246, § 1,

§ 50, kom. 44, 243, § 1, ess.

228, § 50, § 53, gen. pl. 243,

§ 1, ill. pl. 243, § 1.

bœitâ „was als versteck dient"

203, gen., akk. 203, § 23, § 51.

bœitet „verbergen, verheim-

lichen" 203, § 51, präs. 3 sg.

203, § 51, impf. 1 sg. 203,

§ 23, imperat. 3 sg 203, § 23.

bœivaè „sonne*
4

269, § 50,

§ 53.

beeide „tag* 105, 106, 203,

§ 51, gen., akk. 105, 106, 269,

§ 50, ill. 203, § 51, kom. 106,

260.

bœ^je „ohr" 110, 204, gen., akk.

110, 269, ill. 110, 204, elat.

110, kom. sg., gen., iness. pl.

110, 263, § 44, ül pl. 263,

§ 44; - § 26.

bœrko „zank" 198, gen., akk.

269, § 50, ill. 198, ess. 198,

§ 53.

bœlle »seite, hälfte" 63, 156,

gen., akk. 63, 156; — § 50.

bœnâ „bund" 246, gen., akk. 232,

ess. 246, § 53, kom., ess. mit.

poss. suff. 1 sg. 14, § 8.

bœn*nà s. pœn*nâ.
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bse^Tcà „bank" 268, § 24, gen.,

akk. 268j — § 8,

bœrâ „dünnes, flaches stäck aus

fÖhrenholz •* 64, gen., akk. 64,

§ 47, iU. 64, § fL

bœrbmâ „die seite eines buch-

deekels, der einband eines

bûches" 202 § 8, gen., akk.

268, § 8, iü. 202! ess. 202,

§ &
bœssât „entkommen, gelegenheit

ê

z. etw. erhalten, irgend wohin

gelangen" 59, 62, 233, § 47,

präs. 1 sg. 62, § 53, 3 sg. 62,233,

§ 50, 1 du. 226, 2 pl. 59,

62, 233, § 8, § 47, impf. 1 sg.

226, a Sg. 246, 3 pl. 226, pot.

1 sg., 1 du. 246, imperat. 3 sg.

62, 226, a pl. 226, part. prät.

233, § 47, § 5a,

bœs'se „birkenrinde", kom. § 1&

bees'tet „loslassen, befreien, er-

lösen" 199, präs. 1 sg. 269,

§ 50, § 53, 3 sg. 199, impf.

a sg. 19JL

bœcaè „kleine föhre" 246, § 1,

§ 50, § 53,

bœv'de „tisch" 86. 203, § 51,

gen., akk. 86, 269, § 50, ill.

86, 203, § 51, kom. 86, 260,

ill. pl. 26JL

dabmât „zähmen" 75, 222, präs.

1 sg. 75, 241, § 53, 3 sg.

75, 1 du. 222, a du. 222, § 6,

2 pl. 75, 222, § 6, a pl. 75,

impf. 1 sg. 222, 2 sg. 75, a sg.

241, a pl. 222, pot. 1 sg., 1 du.

241, § 6, imperat. 1 du., 1 pl.

220, 2 du., 2 pl. 219, à Sg., a

pl. 222, part, prät, verbalsubst.

222.

dahpe „sitte", nom., ill. 186,

218, § 36, gen., akk. 186, 240,

elat. 186, ess. 218, § 36, § 53,

kom. 240, nom. pl., gen.pl. 24Ü

daidue .läppen, flicken" 114,

gen., akk. 114, 255, § 38, kom.

114, 258.

dai'sot „schwanken, wackeln,

verwirrt sein" 106, impf 3 sg.

106, § 38, pot. a sg. lflfi.

dalaà ,.zur gegenwart gehörend"

178, § 53, css., nom. pl. 178;

das rl der zweiten silbe

wechselt nicht mit «.

dalkas „arzenei" 12, § 5A

daTke „wetter" 256, gen., akk.

256, kom. 25_&

dallas „das quantum heu, das in

ein paar lappenschuhe hinein-

geht" 68, § 53, gen., akk 68,

223 § Çi § 19j § 39, ill. 68, § 6,

§ 19, § 39, ess. 68, § &
dallo „bauernhof" 63, 219, gen.,

akk. 63, 241, iü. 63, 221, elat.

241, ess. 219, § 53, gen., akk.

pl. 288, ill. pl. 2S8 (§ äa anm.

1); gen., akk. pl. mit poss. suff.

1 sg., 1 pl. 288, § 5A

dalus „kleiner bauernhof" 241,

nom. pl., ill. pl. 241

.
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dal*ve „winter" 111, gen., akk.

Ill, 256, kom. Ill, 2M.

dan'sot „tanzen" 112, 200, pros.

3 sg. 200, impf. 3 sg. 112,

256, 3 pi. 200^ pot. 3 sg. 112,

259, Jtond. 3 sg. 258. 3 pi.

259; — gew. à auch in der

starken stufe,

dan'cât „hüpfen, zappeln" 97,

§ 6, pros. 1 sg. 97, § 53.

darbàè „bediirfnis
0

258, § 53,

ess. 258, § 6.

darbâàmœhttom „unnötig" 169,

170, 309, § 56, nom. pl. 169,

170, 309, § 56, ill. sg., gen., ill.

pl. 309, 311 ;
- § oli

dar'se „dickwanst, dickbauch"

111, gen., akk., kom. 111.

daèTte „schmutz, kot" 99, 199,

gen., akk. 99, 256, elat. 99,

kom. 99, 258, ill 199, ess.

199, § 53.

dat .dieser" 223.

dav'dâ „kraukheit" 86, 196, § 6,

gen., akk. 86, § 6, ill. 86, 196,

elat. 86, ess. 196, § k

dav'ge „bogen" 86, gen., akk.,

elat. 86, § 38j UI, koin. 86.

dav'go „beschwerde, strapatzen"

255, elat. 255, § 38.

dàdne „zinn" 75, 213, gen., akk.

75, elat. 237, kom. 237, ess.

213, § 53.

dâgjât „sagen" 65, präs. 1 sg.

6A 236, 3 sg. 65, 1 dual.

215, § 35, a dual. 65, 215,

§ 35, 2 pl. 65, impf. 1 sg.

65, 215, § 35, 3 pl. 215, § 35»

imperat. 3 sg. 215. § 35, 1 du.,

2 du., 1 pl., 2 pl. § 5, 3 pl.

65, 215, § 35, ger. I 236, part,

präs. § 5, inf. pass. 65, § &.

dàgâtet „machen lassen" ITL

174, § 35. präs. 1 sg. 174,

§ 35, 3 sg. 171, 114.

daguè „kleine tat" 238, § 35,

dâhkât „machen" 35, 37, 187,

211, präs. 1 sg. 37, 235^ 3 sg.

•5L 2J_L § 14, 1 dual., 3 dual.

36, 37, 214, § 35, 2 pl. 35,

37, 2JJj 3 pl. 36, 37, 187,

§ 35, impf. 1 sg. 214, § 35,

3 sg. 18^ 299, 3 pl. 36, 214,

§ 35, imperat. 2 sg. 37, § 35,

3

sg. 37, 214, § 35, 1 du. § 14, 2 du.

211, § 14, 1 pl., 2 pl. 37, 211,

§ 14, 3 pl. 36, 37, 214, § 35,

pot. 1 sg. 238, § 35. ger. I

235, part. präs. § 14, inf. pass.

35, 37, 21L § 14.

dâhko „tat" 15, 176, 211, 281,

282, § 13, gen., akk. 281, ess.

211, § 13, § 53, nom. pl. 235,

gen. pl. 288, akk. pl. 176,

288, ill. pl. 176^ 288 (§ 53

anm. 1}± gen., akk. sg. mitposs.

suff. 2 du., 2 pl. 177, § 35,

ill. sg. m. p. s. 1 sg. 179.

§ 35, ess. m. p. s. sg. 283.

§ 53, 1 du. 283, 2 du. 176,

283, 3 du. 283, 1 pl. 284,

2 pl. 176, 284, 3 pl. 284, -
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§ 13, gen., aJck. pl. «i. p. s.

1 sg. 176, 288, 1 pl. 28^ ill. pl.

m. p. s. 1 sg. 176, 179, § âfi.

dàhppàt „zuschliessen" 41, 194,

präs. 1 sg. 41, 248, 3 sg.,

a pl. 194, pot. 1 sg. 252, § 35,

imperat. 2 sg. 41, 252, § 35,

3 sg. 194, ger- I 248, neg.

präs. 252, § 35.

dàtiâs „heidekraut" 77, 237,

gen., aJcJc. 77, § 53, ess. 239,

nom. pl. 77, § 35.

dàrràt „schnauben" 65, präs.

3 sg., 2 pl. 65, impf, 3 sg.

65, ger. II 65, § 35.

dâr'se „dickwanst, dickbauch"

111, gen., akk., kom. 111,

dât „der (lat is)" 2IfL

dâvTtâsët „zugestopft werden",

auch: „nicht zu finden sein"

296, § 23.

dâvlcât „verstopfen" 296, § 23.

dàvkàtët „verstopfen lassen"

174. § 35, präs. 1 sg. 174,

§ 35, 3 sg. 124.

di „ihr" 279, gen., akk., elat.

279.

diehppe „quaste" 261, kom. ^fil

diehtet „wissen" 15, 38, 228,

§ 13, präs. 1 sg. 16, 38, 244,

3 sg. 228, § 13, 3 pl. 36,

impf. 1 sg. 38, 3 pl. 36, pot.

1 sg., 3 sg. 242, 1 du. 242,

§ 45, imperat. 3 pl. 36, 38,

part. prät. 228, § 13, § 53,

inf. pass. 35, 38, 223, § 12.

diehto „das wissen'
4

244, § 13,

gen., akk. 244, 2S£

diewa „hügel" 61, 161, 229,

230, gen., akk. 61, 161, 244,

283, elat. 244. gen. pl. 2Ä8.

diewâ „voll" 61, gen., akk. 61,

ess. 61, § 53.

digge „gerichtsitzung" 212, ess.

212, § 53.

diibmo s. tübmo.

diilà s. tiilà.

dikso „Schellfisch" 206, ill. 206;—

§ 22.

dikào „Wartung, pflege" 103, 206,

§ 22j gen., akk. 103, ///. 206,

§ 22j gen., akk. mit poss. suff.

2 Sg. 103, § 35.

diktet „lassen" 103, 206, § 22,

präs. 1 sg. 103, 250, § 53,

impf. 1 Sg. 206, § 22, a sg.

103, 250, pot. 1 sg. 253, § 35,

3 sg. 103, 253, § 35, 2 pl. 25X

dille „Stellung, läge, gelegenheit"

213, 281, 282, gen., akk. 236,

281, ill. 213, kom. 236, ess.

213, § 53, gen. pl. 236, in?ss.

pl. 23£L .

dimes „weich" 74, 142, 286,

gen., akk. (= präd. nom. pl.)

24, 143, 144, 286, § 53, ess.

143, § 53, nom. pl. 24, 74,

142, 213, § 53, attr. 24, § 35,

komp
,
superl. 24, § 53.

diBtàk „dienstag" 170, akk. 170,

ill. 1I1L

divrâ8 „teuer, kostbar" 107,
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250, § 53, gen., akk. 199,

nom. pl. 107, 133.

div»re „kleines tier, insekt" 107,

199, ill 107, 199, dat., kom.

250, ess. 199, § 53, worn. pl.

107, <7cw. jp?. 107,

div'skot „zurechtweisen, warnen,

ermahnen" 100, 199, impf.

1 sg. 199, a sg. 100, ^o*. 3 sg.

100, § 3JL

divtes „dicht" (adj.) 103, § 53,

nom. pl. 103, & 22, §

diwot „ausbessern" 237, impf.

3 sg. 288, 1 pl. 288, pot. 1 sg.,

3 sg. 238, § 35, imperat. 2 sg.

237, § 35, abess. 237, § 35,

ger. I 284, § 53.

doabmàt „schnell sein, sich

sputen" 75, 232, § 47, präs.

1 sg- I»i § 53, a sg. 75, 1 du.

226, 3 du. 232, § 10, 2 pl. 75,

232, § 10, § 47, 3 pl. 226, impf.

2 sg. 22JL a sg. 246, 294, 3 pl.

226, pot. 1 sg., a sg., 1 du. 246,

imperat. 3 sg., 3 pl. 226, 1 du.,

1 pl. 23Ü (statt t zu lesen p);

— die als part. prät. aufge-

führte form s. 226, z. Iß v. u.

ist zu streichen.

doagjàlët „in mehrere stücke

zerbrechen" 297, § HL

doagjalus „bruch" 297, § HL

doagjet „brechen" 66, präs. 1 sg.

66, a sg. 66, 229, 1 du.

226, impf. 1 sg. 66, 226, 3 pl.

226, pot. 1 sg., a sg. 243, 1

du. 242, § 45, imperat. a sg. 66,

1 pl. 66, § 5, inf. pass. 66,

224, § â.

doabpot „an sich raffen, zu ader

lassen" 223, impf. 3 sg. 244.

pot. 3 sg. 243, kond. 3 sg. 243,

3 pl. 242, § 45, inf. pass. 223,

§ 12.

doai „ihr zwei" 218.

doaibmà „fertigkeit, geschicklich-

keit" 20^ § 10, gen., akk. 267,

§ 10, ill 203, ess. 203, § Iii

doai*vo „hoffnung" 18, 200, gen.,

akk. 18, 265, ill. 200, ess. 200,

§ 53.

doai'vot „hoffen, meinen, glau-

ben" 16, 106, 285, präs. 1 sg.

106, § 53, 2 sg. 285, pot. 1

sg. 106, kond. a sg. 262, 3 pl.

260, § 45, imperat. 2 sg. 266,

1 pl. 285, neg. präs. 266.

doallàt „halten" 59, 63, 230, yräs.

1 Sg. 63, § 53, 3 sg. 63, 229, 1 du.

226, 3 du. 63, 232, § 10, 2 pl. 59,

63, 230, § l^impf. 1 sg. 63, 226,

3 sg. 246, 3 pl. '22^ pot. 1 sg.,

1 du. 246, § 10, imperat. 3 sg.

226, 3 pl. 64, 226, 2 du., 2 pl.

230, inf. pass. 64, § 12.

doalle „von schnee bedeckter

weg, der jedoch zu sehen ist"

244, gen
,
akk., etat. 944

doal'vot „führen" 112, präs. 1

sg. 266, § 53, kond. 3 sg. 263,

3 pl. 261, § 45, imperat. 2 sg.

268, § 42 anm., 3 sg., 3 pl.
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112, neg. pros. 268, § 42

anm.

doari'got „steif werden" 95, impf.

3 sg., bond. 3 sg. &L

doar^ot „stützeu" 111, 201, präs.

1 sg. Ill, M § 2L § 53j

pot. 1 sg. Ill, 201, imperat. 2.

sg. 268, § 27, § 42 anm., 3

sg. UjL 3 pi. 112, part. präl. y

verbalsubst. 201, neg. präs.

268, § 27, § 42 anm.

doarro „streit, kämpf" 64, gen.,

akk 64, 283, ill. 04.

doas'sà s. toas'sà.

doaàTcot „klatschend schlagen"

100, präs. 1 sg. 100, 266, §

53, pot. 1 sg. 100, imperat. 2 sg.,

neg. präs. 268, § 42 anm.

doavdnje „Umschlag, auffüllen,

frisch gefallener schnee nach

barfrost" 114, gen., akk., kam.

114.

doav*ke „dumm" 197, kom. 260,

ess. 197, § 53,

doav'lhe „blase, geschwulst" 107,

200, gen., akk. 1Û2 (vgl. 312),

265, ill. 200, elai. 265, kom.

107, 260, ess. 200, § 53.

dohppà „scheide" 42, gen., akk.

4^ § 35, etat. 42, 248.

doi'det „spülen" 196, präs. 1 sg.

249, § 53, 3 sg. 196, impf. 1

sg. 196, pot. I sg., 3 sg. 253,

§ 36, imperat. 3 sg. 19fi.

dokse „hautstück mit ausitzenden

haareu" 250^ § 22, elat, kom. 23u

dolàè „kleines feuer" 239, ess.

239, § 35.

dolgetœbme „federlos" 167, 305,

§ 34, § 55, iU. 167, § 34, §

55, nom. pl. 167, 305, § 55,

gen. pl. 306.

dolkâa „überdrüssig" 254, § 53,

ess. 254.

dollâ „feuer" 63, 161, 293, § 18, §

35, gen., akk. 63, 161, 238, § 35,

HL 63, 213, elat. 63, 236, 294,

ess. 63, 213, 294, § 18, § 53j

gen., akk. mit poss. suff. 2 du.,

2 pl. 17L § m - P- s-

2 du., 2 pl. llâ*

dolvudöt, kont. von doal*vot,

300.

don „du" 278, gen., akk., elat.

2m
do-näs „dicht" (von gefassen) 239,

ess. 239.

dordno „türe" 250, elat 2hlL

dor'ske „dorsch" 101, gen., akk.,

kom. 10t-

dor'të „Spinnrocken" 96, gen.,

akk. 96, § 35, kom. sg., gen.,

akk., ill., iness. pl. 251, § 35.

dor'vo „vertrauen, Zuversicht"

200, ill. 200^ ess. 200, § 5JL

dov'dât „kennen" 250. impf. 3

sg. 250, kond. 3 sg. 253, § 35,

3 pl. 25iL

dronnëg s. tronnëg.

dûggjujœggje, part, präs von

duggjut, 169, § 55, nom. pl.

169, § 55.
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dûggmt „arbeiten, verarbeiten,

ein handwerk treiben" 122,

123. 141, präs. 1 sg. 122.

duhtât „zufrieden seiu" 35, präs.

2 pl. 35.

duhtâvâà „zufrieden" 178, § 35,

ess. 178, § 33, nom. i>Z. 1I£L

dui'mhe „dickköpfig, dumm" 12,

114, 201, elat., kom. 250, ess.

201, § 53, now. pl., akk. pl

LLL

dul'kâ „dolmetscher* 253, gen.,

akk. 253, § 3k

duTve „flut" 11_L gen., akk. 111,

efo*. 250, kom. 111, 2AL

duobmar „richter" 123, gen.,

akk. sg., ess., nom. pl. 123,

§

duobmo „urteil" 74, 230, § IT,

gen., akk. 74, 245, 283, Hl

74, 226, etat. 245, ess. 230,

§ n, § sa.

duodàr „hochebene, wo keine

bäume wachsen" 54, 267, § 53,

gen., akk. 54, § 11, § 47, ess.

267.

duogjar „handwerker" 124, gen.

124, § 53,

duögje „haudarbeit" 141, 230,

gen. 141, ess. 230, § 53.

duogmas „flick" 79, § 47, § 53,

nom. pl. 79, 234, § IL § 19,

§ ±S.

duog'-rjät „flicken" 79, 234, § 11,

§ 19, § 4S, präs. 1 sg. 79,

267, $ 47, $ 53, 1 du. 227,

§ 19, § 43, impf. 1 sg. 79, 227,

§ 19, § 43, a sg. 267, § 47, 3

pl. 227, § 19, § 43, pot. 1 sg.

267, imperat. 3 sg., 3 pl. 227,

§ 19, § 43, ger. I 267, § 4L

duohôèât „sparen, ersparen" 195,

§ IL präs. 1 sg. 267, § 4L

§ 53, 3 sg., 3 pl. 195, impf.

a sg. 26_L § 4L imperat. 2 sg.

267, a sg., 1 pl. (§ 11), 2 pl.

195, ger. I 267, § 47, neg.

präs. ^fi7

duolbmat „niedertreten" 202, §11,

impf. 1 sg. 202, a sg. 294,

§ 47, ger. I 268, § 4L

duol'dat „kochen" (intr.) 198, §
II, präs. 3 sg., a pl. 198, part,

präs. lm*

duöTje „feil (bes. des renntiers)"

263, kom. sg., gen., iness., ill.

pl. 263, § 26, § 44,

duollàd „flach" 12L § 47, nom.pl.

127, attr. 127, § 2&

duoUo s. tuollo.

duol'vâ „schmutz, flecken" 111,

201, § U, gen., akk. 111, 268,

ill 201, ess. 201, § LL

duör'öe „dickbauch, dickes ding"

III, gen., akk. 111, 265, kom.

111, 263.

duos'tât „wagen" 130, § LL

duös'tel „dreist" 130, 296, nom.

yl 130, § 53.

duos'tot „den ball (od. ähnliches)

in der luft fangen" 99, § U,

präs. 1 sg. 99, 266, § 11, § 53,
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pot. 1 sg. 99, kond. 3 sg. 263,

â pi. 26^ § 45-

duotTcâ „inhalt der därme" 199,

§ IT, ill. 199, ess. 199, § IL

duövle „birkenschwamm" 107,

200, gen., akk. 107^ ill. 200,

kom. 107, 260, ess. 200,

§ ^
dusTce „angst, bangigkeit" 99,

19d
t

ata. 99, i7i. 198, cht.

250, *ow. 99, 25L ess. 198,

§

duvdâ „stütze" 86, § 35, gen.,

akk. 8A

duv'det „stützen" 196, pros. 1 sg.

249, § 53, H sg. 196, impf.

1 sg. 196, pot. 1 sg., 3 sg.

253, § 35, imperat. a sg., 1 pl.

lüfL

duvdne s. tuvdne.

duvhad „tausend" ifii-

duv'lhe „beule" 107, 200, gen.,

akk. 107, ill. 200^ kom. 107,

ess. 200, § 53-

dœbo „meergras" 269, § 50, gen.,

akk. sg., nom. pl. 224.

dœddet „drücken, wiegen" 233,

§ 50, präs. 1 sg. 269, § 50,

§ 53, a sg. 233, § 50, imperat

2 pl. 23A § 5iL

dœddo „gewicht" 233, § 50, gen.,

akk., elat. 269, § 50, ill. 225,

§ 41, css. 233, § 50, § 53,

dœdno „fluss" 233, § 50, gen.,

akk., elat. 247^ § 50, ess. 233,

§ 50, § 53,

dœm'pot „schnell und nachlässig

dahinfahren" 96, 198, § 24,

präs. 3 sg., â pl. 198, § 24,

impf. 3 sg. 96, § 50, pot. 3

sg. DIL

dœrbme „hohes fluss- od. bach-

ufer" 117, gen., akk. 117, $ 50.

kom. 11L

dœrvâs „gesund" 112, § 53, gen.,

akk. 201, § 8, nom. pl. 112,

201, § 8.

dœvdâ „füllung" 86, § 8, gen., akk.

?Ji § §i § 51, «ss. 86, § 53-

dœv'det „füllen" 196, 203, § 51,

präs. 1 sg., 270, § 50, § 53, 3

sg.,3 pl. 196, imperat. 3 sg. 196.

dœves „wahr" 246, § 50, § 53,

d»v*kot „etwas dunkel werden"

196, 203, § 51, preis. 3 sg. 196,

a pl. 196, § 23, impf. 3 sg.

270, § 5JL

égëà, pl. égëèâk „oheime" (nur

prädikativisch) 2ÜSL

értêg „die seite des menschen

zwischen der ersten und der

letzten rippe" 154, elat. 154

érutus „unterschied" floo

fabmo „kraft" 74, 220, gen., akk.

74, ill. 74, ess. 220, § 53,

fodda „anzündendes (späne etc.)"

53, 219, gen., akk. 53, 255, elat.

53, css. 219, § 5JL

fad*no „einjährige pflanze von

angelica archangelica", nom.,

gen., elat. 160, § 3-L

faggadët „ringen" 298, § 53-
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fagge „ringkarapf" 52, 219, gen.,

akk. 52, 255, ill. 52, elat. 52,

255, kom. 52, 257, ess. 219,

§ 53; - § lfi.

fehtët „ergreifen, erwischen" 122^

123. präs. 1 sg. 122, impf, 3

sg., 1, 2. a du., 1, 2 pl. 2ÜL

&httà „schussel" 256, § 6, gen.,

aJck. 256, § (L elot. 25fi.

fehccâ „wollener handschuh" 47,

187, 293, § 6, gen., akk. 47, 187,

257, 293, § 6, elat. 294, 655.

294, § 6, nom. pl. 47, 251,

fai'pot „mit der hand wioken"

88, präs. 1 sg. 88, § 38, § 53,

impf. 1 sg. 88, § 23, pot. 3

sg. 88, part. prät. 88, § 23.

fektà „Wächter" 103, 206, § 6,

§ 22, gen., akk. 103, § 6, ill.

206, § 22, nom. pl. 1Û3.

fal'de „vogt" 136, vgl. 312, gen.,

kom. 136.

fales „walfisch" 63, 240, § 53,

gen., akk. 63, 219, nom. pl.

m,
faUàt „anbieten" 59, GL 221,

präs. 1 sg. 64, § 53, 3 sg. 64,

219, 1 du. 221, 3 du. 221, § 6*

2 pl. 59, 64, 22^ § 6, impf.

1 sg. 64, 221, a pl. 221, kond.

1 sg., 3 pl. 241j § 6, impe-

rat 3 sg. 222, 1 du., 2 du., 1

pl., 2 pl. 219± à pl. 64, 222.

ftl'le „falke, habicht" 68, gen.,

akk., ill. 68, elat 68, 256, kom.

68j 257, gen. pl. 251.

ßirfb „schlinge, henkel" 1U, 200,

gen., akk. Ill, ill. 200, ess.

200, § 5JL dentin. LLL

farfuà „kleine schlinge, kl. hen-

kel" LLL

ferpâl „tonne" 134, 2â8» § 53,

akk. 134, § 6, ess. 258, § fi.

fefme „busen" 1 19. 202, gen.,

akk. 256, ill. 202, elat. 119,

kom. 119, 2ô&

fevle „meerestiefe, die tiefste

stelle eines sees, mittelstes

flussbett" 107, 200, gen., akk.

107, vgl. 312, § 38, ill. 200,

kom. 107^ ess. 200^ § 53.

fàdnàsâè „kleines boot" 177, §

35, ill., ess. 177, § 33, nom.

pl. ITL

fàgge „hölzerner haken, an wel-

chem der kochtopf hängt" 51,

gen., akk., ill., elat., kom. sg.,

gen. pl. 51; — § lii

faggot „nach etw. greifen, sich

nach etw. strecken" 77, präs.

1 sg. 77, 237, a sg. 77, 1 du.

77, § 35, impf. 1 sg. 77, 216,

§ 35, 3 pl. 77, § 35, pot. a sg.

239, § 35, 2 pl. 237. kond. 3

sg. 239, § 35, imperat. 2 sg. 237,

§ 35, 3 sg. 77, § 35, 1 du.

77, 2 du. 77, part. präs. 77.

part. prät. 77, 216, § 35, ver-

balsubst. 77, neg. imperat. 3 p.

IL § 35.

fâl „nur" 212.
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fânâs „boot" 75, 142, gen., akk.

75, 142, 144, § 35, § 53, ill.

179, § 35, elat. 182, § 35, ess.

143, 179, 239, nom. p/. 75,

142, 179, 215, § 35, iii pl.

176; gen., akk. sg. mit. poss.

suff. 2 du., 2 pl. LTA ill. sg.

m. p. s. 1 sg. 179, § 56, 2 du.,

2. pl. 177, elat. sg. m. p. s. 1 sg.

182, § 56, gen., akk. pl. m. p. s.

1 sg. 176, § 56, ill. pl. m. p. s.

176, IUI (vgl. § 56).

fàs'kasét „abgeschabt, abgescheu-

ert werden" 301.

fas'kot „abschaben" SQL

fàstain, fast „wieder, wiederum" fL

férkun „axt tür das Holzhacken,

kleine axt" 151, 169, akk. 151,

169.

fidnàt „einen kürzeren besuch

abstatten" 76, 214, pros. 1 sg.

76, 237, 3 sg. 76, 213, 1 du.

216, § 35, 3 du. 215, § 35, 2

pl. 76, 214, 3 pl. 2, § 35, impf.

1 sg. 7JL 216, § 35, pot. 1 sg.

239, § 35, imperat. 3 sg. 76,

§ 35, ger. 1 237, ger. II 76,

§ 3JL

fid'uëjœggje, part. präs. von

fid'nöt, 169, § 55, nom. pl.

169, $ 55.

fid'nët „erwerben" 122, 123 präs.

1 sg. 122, 1 du. 180, impf. 1

sg. 2äl (in der dritten silbe é

zu lesen statt e), 2 du., 3 du.,

2 pl. 177, 3 pl. 139, pot. 1 du.

180. kond. 1 sg. 182, 3 sg.

306, 2 du., 3 du., 2 pl. 177,

imperat. 1 du. 180, § äiL

fiehtà „fhligula cristata" 42, 2fi&

gen., akk. 42, ess. 42, 266,

§ iL
fielbma „stille, tiefe strecke in

einem bach" (nicht zugleich:

„in einem fluss") 117, 202, gen.,

akk. 117, 265, ill. 202, elat.

265, ess. 202, § 6ÎL

fiel'lo „brett" 67, 234, § 48, gen.,

akk. 67, ill. 67, 227, elat. 67,

ess. 67, § öiL

fierbme „netz" 117, gen., akk.

117, kom. 117, 263, gen., ill,

pl. 2ftL

fierrot „umrühren, umherwerfen"

151, präs. 1 sg. 151

fier'va „der zur ebbezeit bioss-

liegende strand" 1 12, gen., akk.,

kom. 1 12.

fiev'ro „zugtier, fuhrgerät, be-

tbnlerungsmittel" 107^ 200,

gen., akk. 107, 265, ill. 200,

elat. 265, ess. 200, § 53j gen.,

akk. mit poss. suff. 2 sg. 107.

fiidno „reiserholzhaufe" 115, gen.,

akk. 115, demin. 115, § 35; —

§

fii'lo „feile" 108, 204, $fen,, a£fc.

108, ge&., akk. mit poss.

suff. 2 sg. 108, § 35; —
§ 2JL

fiinuè „kleiner reiserholzhaufe"

115, § 25, § 35.
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filtâr „btichsenfutter" 254, § 53,

ess. 254

Pinmar'ko „Finnmarken" 170,

gen., ill. Uli

firkàl „schürze" 251, § 53, ess.

•254.

rirun „quirl" UlL 300, akk. 15_L

fis'ko „fischerei" 99, 198, gm.,

akk. 99, etat. 99, 250, ill. 198,

ess. 198^ § 53.

ftiödne „schlecht 4
75, 230, ess.

230, § 53, nom. pl. 75.

fuöl'ke „ein verwandter" 263,

gen., akk. 265/ kom. 263,

fuollâ „sorge, Sorgfalt" 63, #cn.,

afcifc., ttt., elat. 63, m. 63, § 53.

füollat „sich kümmern" 59, 230,

präs. 1 du. 226, 3 du. 232, 2

pl. 59, 230, impf. 1 sg. 226,

3 sg. 246, 3 pl. 226, pot. 1 sg.,

1 du. 246, imperat. 3 sg., 3 pl.

22fL

fuorra „hure" 64, gen.. akk. fi4

ftedde „wurzelfaser" 53, & 50,

gen., akk. 26JL $ 50, ill 53,

§ 50, eta*. 53, 269, § 50, kom.

53, 262; — § Iii.

fteràn „schnitzaxt" 150, § 53^

rtJrjfc. 150, § 5JL da/. IML

fterrât „schnitzen" 150, § AI, präs.

1 sg. 150. § 53.

gabmâgàà „kleiner schuh" 165,

177, gen., akk. 177, 310, ill.

165, 177, $ 33, elat. 310, ess.

165, 177, 310, § 33, nom. pl.

165, 177, ^e«. 310; - § &

gadde „ufer" 22, 53, 219, gen.,

akk. 22, 255, ill. 22, *>/a*. 22,

53, 255, kom. 22, 53, 257. ess.

22. 219, § 53, nom., <r/e«., aJtJfc..

ill., iness. pl. 22; fawip. HL,

suprl. 22, 2S5. (gew. i iu der

zweiten silbe statt è); - § Iii

gaddet „meinen, glauben" 54.

219, präs. 1 sg. 54, 255, § 53,

1 du. 221, impf. 1 sg. 54, 221,

a Sg. 54, 208, 2JVL 3 pl. 221^

kond. 1 sg. 54, § 5JL pot. 1

sg. 257, 3 Sg. 54, 257, 1 du.

257, imperat. 2 sg. 259, 3 sg.

54, 3 pl. 221. neg. präs. 259;

- § lfL

gaddo „meinung, glaube" 53.

219, gen., akk. 255, ill. 53, 221,

elat. 5^ 255, ess. 219, § 53;

gen., akk. mit. poss. suff. 2 sg.

53, 257.

gad'vât „in etw. kramen, sich

beschäftigen" 119. 202, § 6,

präs. 1 sg. 119, § 53, 3 pl.

202, kond. 3 sg., 3 pl. 258,

§ (i, pot. S sg. 258, § 53.

ga33e „gesellschaft, hausvolk"

57, 219, § 4, gen., akk. 57,

256. HL 57, § 4, elat. 256, kom.

57, 25i ess. 219, § 4. § 53;

- § HL

ga$$ar „halsstarrig" 133, § 4,

§ 53, nom. pl. 133, § 4. § 5JL

gagàn „brechstange" 151. § 53.

akk. 151, vgl. 312, § 6, § 53,

elat. 151, § ß.
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gages „fries" 52, 286t gen., akk.

52, 219, 286; — § 5&

gaggâd „steif, ungeneigt" 12»,

§ 6, § 40, nom. pl. 126, § 6,

attr. 126, § 28.

gaggât „aufbrechen, in die höhe

heben" 50, 221, § 6, § 40,

pros. 1 du. 221j a du. 221,

8 6, 2 pl. 50, 221, § 6, § 40,

3 pl. 50, impf. 1 sg. 221^ 3 pl.

50, 221, kond. 3 sg, 3 pl. 257,

§ 6, pot. a sg. 257, § 53^ î'wi-

perat. 3 sg. 50, 3 pl. 50, 221,

ger. II 511

gagjog „möwe" 125, 141, gen. 141,

§ 53, nom. pl. 125, § 5JL

gagiot „retten, befreien" 66, präs.

1 sg. 66, § 53, impf. 1 sg. 66,

pad. prät. 6iL

gahkkur „seetaucher, lumme"

133, 134, 292, akk. 133.

gahtât „bereuen" 35, 220, präs.

1 sg. 240, § 53, 3 sg. 21S, §

36, 1 du. 220, 3 du., 2 pl. 36,

220, § 6, impf. 1 sg. 220, 3 sg.

240, 294, 3 pl. 220, pot. 1 sg.

178, 240, § 6, 3 sg. 178, § 53,

1 du. 240, § 6, 1 pl., 3 pl. 178,

§ 6, impcrat. 1 du., 2 du., 1

pl., 2 pl. 21ß (§ 36), 3 sg, 3

pl. 36, 220, part. präs. § 36_

gahèèàt „eilen" iE. 195, § 6, präs.

1 sg- J^i § 3 sg. 195, impf.

1 sg. 195, pot. 3 sg. 257, § 53^

kond. 1 sg., 1 pl. 257, § 6, hape-

rat. 2 sg. 48, 1 pl., 3 pl. ÜüL

gai'dàt „entweichen, sich entfer-

nen" 85, § 6, präs. 1 sg. 85,

§ 53^ 3 sg. 85, impf. 3 sg. SA

gaimëè, pl. gaimëèâk „namens-

genosscn unter einander" 148.

gai'sa „steiler berggipfel" 106,

gm., akk. 106, 255, § 3&

gakte „rock, wams" 103, 206,

§ 22, gen., akk. 103, 256, ill.

206, § 22, kom. 103j 25iL

galdnàt „steif, gefühllos werden"

201, § 6, präs. 3 sg, 3 pl. 201^

pot. 3 sg. 258, § 53, kond. 3

sg., 3 pl. 258, § £L

galles „alter mann" 68, 223 (§ 18),

§ 53, gen., akk. 68, 223, css.

68, § 53, nom. pl. 223.

gal'lo „stirn, stirnhaut des renn-

tiers" 141L

gallok, pl. gallokäk „aus der

stirnhaut des remitters gearbei-

tete schuhe" 146, 14L

galsok, pl. galsokak rpelzstrumpf-

beinlige, die bis über die kuiee

reichen" 146, ]A1 (gew. B I

mit halblangem a).

gal'vât „vertrocknen, welken"

112, g k Pot- 3 sg. 258, § 53,

kond. 3 sg, 3 pl. 258, § 6, im-

pcrat. 3 sg, 3 pl. 112.

gamâ „schuh" 179, «7/. 306, elat.

1S2, kom. 306, ess. 307, gen.,

akk., HL, htcss. pl. 306; ill. sg.

mit poss. su
ff. 1 sg. 179. § 56,

elat. m. p. s. 1 sg. 1S2, § 56,

kom. sg.
y

ess. m. p. s. 1 sg.
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307, § 56, ill pl. m. p. s. 1

sg. 14, 179, 306! 310 (vgl. §

561; - § k
gamâgoar'ro „schuster" 137, ill.,

elat. 137j — § 6, § 3Ü

gamàs „feil auf den beiucn von

tieren, material für schuhe"

74, § 53j gen., akk. 74, § 53.

games „fahl" 74, 286, § 53, gen.,

dick. (= präd. nom. pl.) 74j

286, § 5A

gar'den „hof, ländliches besitz-

tum" 133^ § 53^ akk. 133,

§ 53.

gar'dot „schneehnhn-schlingen

aussetzen" (nicht wie in der

abh.: „umzäunen") 95, 197,

präs. 3 sg., 1 du. 197, impf.

3 sg. 95, 256, a pl. 197, pot.

3 sg. 95, 259, kond. 3 sg. 258,

3 pl. 259, impcrat. 3 sg. 98,

3 pl. 9_L

gar'$e „eng, schmal" 95, 198, §

3, Um. 95, ess. 198, § 3. § 53,

kompat: 95, 2S5.

garrât „festbinden" 151, ^
präs. 1 sg. 151, § 53, 1 du.

221, à du., 2 pl. 221, $ 6, impf.

1 sg. 221, a pl. 221, impcrat. 3

sg., a pl. 222.

gar'sât „zweige abhauen" 200,

§ 6, präs. 3 pl. 200, pot. 3 sg.

258, § 53, kond. 3 sg., 3 pl.

258, § ü.

gartât „sich belaufen" 97, § (L

haperat. î sg. 98, 3 pl. £LL

garun „henkel" 151, gen. 151,

nom. pl. 151.

garves „fertig, bereit" 112, 256,

§ 53, gen., àkk. (— präd. nom.

pl.) 112, nom. pl. 112, § ä&

gaskâàët, verb. tard, von gaa'ket,

298, § (L

gaskek „ein verschnittener, bes.

verschnittenes renntier* 145,

147, akk., elat 145, § Ü3,

gas'ket „beissen" 145, 1 99, präs.

1 sg. 145, 256, § 53, 3 sg.

199, impf 3 sg. 258, 3 pl. 199,

pot. 1 sg., a sg. 258, a du.

258, § 55, imperat. 2 sg., neg.

präs. 2ML

gas'aâ „kasse" s. kas'sâ.

gastâàâhttet „taufen lassen" 173,

174, 309, präs. 1 sg. 174. § 32,

§ 56, 3 sg. 308, 309, 1 du.

309, 2 du. 173, § 13 (zur

tenuis zwischen der fünften und

sechsten silbe), 3 du. 173, 309,

§ 56, 1 pl. 309, 2 pl. 173,

309, impf 1 sg., 3 sg., 3 du.,

à pl. 309, kond. 3 sg. 309,

impcrat. 3 sg. 309, 2 du. 173,

1 pl. 309, 2 pl. 173, a pl. 309;

- § (L

gavdnàt „finden" 114, 2PX § 6,

präs. 1 sg. 114, § 53, 3 sg.

114, 201, impf 1 sg. 2QL 3

sg. 258, kond. 3 sg., 3 pl. 258.

§ 6.

gavnâdët „einander finden, tref-

fen, sich sehen" 175, § G, präs.
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3 du. 175, §6, g 55, a pl. 175,

§ 6, neg. pros. 175.

gav'pe „handel" 89, gen., akk.

89, § 38, iU. 89, kom. 89, worn.

pl. 89, § aa.

gavpug „stadtM 125, gen. 1 25,

noin. pl. 125; — § 23.

gavrëg s. kavrëg.

gavce „acht" 299

gavcës „achter" 29JL

gawel „listig" 132, § 53, nom.

pl. 132, § 53.

gàdnâ „stein- od. banmmoos,

kop fklein" 75, § 35, gen., akk.

75, § 35, ill. 75, ess. 75, § 53,

nom. pl. 75.

gâ3gâ „nagel, klaue, hut'" 57,

215, 293, § 4, § 35, gen., akk.

57, 252, § 35, ill. 57, 212, § 4,

elat. 57, 294, ess. 57, 212, 294,

§ 4, nom. pl. 249

g&33at „löffelspeise essen" 57,

2 1 2, § 4, präs. 1 sg. 57, 3 sg.

57, 212, § 4, 1 du., 3 du.

215, § 4, § 35, 2 pl. 57, 212,

§ 4, impf. 1 sg. 57. 215, § 4,

§ 35, 3 sg. 55, 57, 249, 3 pl.

215, § 4, § 35, pot. 1 sg. 57,

252, § 35, imperat. 3 sg. 57,

2KV, § 4, § 35, 2 du. 212, § 4,

I pl. 57, § 4, 2 pl. 57, 212,

§ 4, a pl. 215, § 4, § 35, ger.

I 249, ger. II 57, § 4, § 35,

inf. pass. 57, 212, § i. § 12.

g»33ot „kratzen" 57, 212, § 4,

präs. 1 sg. 57, 249, § 53, 3

sg. 212, § 4, impf. 1 sg. 57,

215, § 4, $ 35, 3 sg. 57, 249,

pot. 1 sg. 57, § 35, 3 sg. 252,

§ 35, kond. 1 sg. 57, § 35, 3

sg. 252, § 35, 3 pl. 249, im-

perat. 2 sg. 254, § 35, 3 sg..

3 pl. 215, § 4, § 35, part, priit.

2L 215, § 4, § 35, verhalsubst.

57, § 4, § 53, aliess., neg. präs.

254, § 35, inf. j)0ss. 212, § 4,

§ 12j - § HL

gâhpâ „dünner rahm auf gekoch-

ter milch" 36, 38, § 35, gen.,

akk. 38, 238, § 35, ill. 35, 38,

211, elat. 38, css. 35, 3S.

gâhpot „mit dünnem rahm belegt

werden" 238, § 13, kond. 3

sg., pot. 3 sg. 238, § 3JL

gâhpper „mütze" 132, 289, akk.

132, § 5JL

gàhpperâhtta „ohne mütze" 174.

gâhèàt „fragen" 45, 21 1. präs.

i sg. 45, § 1, 3 sg. 45, § 13,

1 du. 214, § 35, 3 du. 45, 214,

§ 35, 2 pl. 211, impf. 1 sg. 214,

§ 35, 3 sg. 43, 294, § 1, 3 pl.

214, § 35, kond. 1 sg. 238, § 1^

§ 35, imperat. 3 sg., 3 pl. 215,

§ 35, ger. I 236, § L
gâhèèât „fallen" 48, 195, präs. 1

sg. 48, 248, 3 sg., 3 pl. 195.

komi, 1 sg. 252, § 35, 3 pl.

248, imperat. 2 sg. 48, § 35,

3 sg. 195, neg. präs. 252, § 3JL

gâi'bà „der schirm einer mütze"
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85, 196, gen., akk. 85, 253, §

35, elat. 85, 250, tfl., ess. lSfL

gâiTcanët „zerrissen werden" 301,

gàiketët „einmal ziehen, plötzlich

zerreissen" 302, § 53.

gâi*kot „reissen" 88, 196, präs.

1 sg. 88, § 53, 3 sg. 196, 1 du.

106. § 23, impf. 1 sg. 88, § 23,

3 pl. 196, § 23,po*. 1 sg. 88, §

35, kond. 3 sg. 253, § 35, 3 pl.

250, imperat. 2 sg. 251, 1 du.,

2 du. 196, 3 pl. 196, § 23, part,

prät. 88, § 23, neg. präs. 251.

gàkcot »klettern, klimmen" 103,

206, § 22, präs, 1 sg. 103, §

53, 3 pl. 206, § 22, impf. 3

sg. 250, pot. 1 sg. 103, § 35,

3 sg. 253, § 35, kond, 3 sg.

253, § 35, 3 pl. 251, imperat.

2 sg., neg. präs., abess. 254,

gàlmâfl „kalt" 117, § 53, css. 254,

nom. pl. 117.

gànjâl „träne" 76, 142, 239, gen.,

akk. 76, 142. 144, § 53, $ 35,

css. 143, 239, nom. pl. 76, 142,

8 35.

gâr'câ „riemen, band" 97, gen.,

akk. 97, 253, § 35.

gàr'cot „(seil u. ähnl.) zusammen-

legen" (nicht: „binden") 96,

197, präs. 1 sg. 96, § 53, impf.

1 sg. 197, 3 sg. 250, pot, 1 sg.

96. $ 35, 3 sg. 253, § 35, kond.

3 sg. 253, § 35, 3 pl. 251,

imperat. 2 sg. 254, § 35, 3 sg.

98, 197, 3 pl. 97, 197, part,

prät., verbalsubst. 197, abess.,

neg. präs. 254, § 35,

gâsaàët „für dick halten, erklä-

ren' 298.

gàsltâ „mitte, Zwischenraum,

Zwischenzeit" 99, 198, gen.,

akk. 99, § 35, ill. 198, elat.

99, ess. 198.

gàakâàët, verb. tard, von gàs'ket,

298, § 35.

gàs'ket „pflücken, rupfen" 99,

präs. 1 sg. 99, 250, § 53, impf.

3 sg. 99, 250, pot. 1 sg. 253,

§ 35, 3 sg. 99, 253, § 35, 2

pl. 25T, kond. 1 sg. 99, § 53,

imperat. 2 sg., neg. präs., abess.

254, § 35.

gàs8âg „dick (bes. von runden

gegenständen)" 125, 128, nom.

pl. 125, 128j § 35, ill pl. 125,

ai/r. 125, § 35, § 28, komp.

125, 298, superl, 125, 233.

gàwet „zupfen, nippen" 61, impf.

3 sg. 61, imperat. 3 sg. 61,

§ 35, inf. pass. 61, § 12.

géinuô „kleiner weg" 114.

gérës „lappenschlitteu" 24, 59,

291, gen., akk. sg., nom. pl.,

ess. 24, 291, akk. pl. 59, ill. pl.

59, 22iL

gerreg „gerichtsitzung" 125, gen.,

elat. 125, § 53.

gi, interr. u. rel. pron., 279, gen..

akk. sg., nom. pl. 279.
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Gid'ne „Nordkyu" od. „Kinerod-

den", ein Vorgebirge io Finn-

marken, nom., gen., elat., kom.

160, § 3L

giddâ „frühling" 216, § 35, gen.,

akk. 238, § 35.

gi£$e „zank, händel (pl.)
4
' 5_L

212, § 4, gen., akk. 57, 249,

ill. 57, 212, § 4, elat. 57, 249,

kom. 57, 249, ess. 212, § 4,

§ 53j - § lfi.

giedde „wiese" 53, 229, gen., akk.

264, elat. 53, kom. 53, 262,

ess. 229, § 53, gm. pl. 262;

- § lfi-

gieddot „wiese 'werden" 264,

impf. 3 sg. 264.

giedâguàààt „mit den bänden

beschäftigt sein" 166, \V.),präs.

3 sg. 166, 179, a du. 305, 3

pl. 166, impf. 3 sg. 166, 179,

pot. 1 sg. 304, § 54, kond. 3

pl. 304, ger. II 166, ncg. preis.

30A

giedbme „kessel" 119, 202, gen.,

akk. 265, § 27, ill. 202,

kom. 119, 263.

gieger „luft rühre" 133, 172, 244,

286, 297, gen., akk. 133, 297,

§ 13, § 5JL ill., kom. sg., gen.,

iness. pl. 284, § 13.

giehtä „hand" 16, 36, 38, 231,

gen., akk. 16, 38, 245, ill. 36,

38, 225, elat. 182, 245, ess. 35,

§ l 5̂ § 53, nom, pl. 38, afc£.

176, ill, pl. 176; pen., akk.

sg. mit poss. suff. 1 sg. 231,

§ 15, § 53, elat. sg. m. p. s.

1 sg. 98, 182, gen., akk. pl. m.

p. s. 1 sg. 176i § 53, ill. pl.

m. p. s. l ^g. 176, § 53, §

giehtâbœlag „einhändig" 156, pl.

156. § 53 aum. 2.

giePdet „verweigern, abschla-

gen" 95, 198. präs. 1 sg. 95,

265, § 53, 3 sg. 198, impf. 1

sg. 198, 3 sg. 95, pot. 1 sg.

262, 3 sg. 95, 262, 1 du. 261,

§ 45, kond. 1 sg. 95, § 53,

imperat. 3 sg. 198.

gieles „lüge" 63, 286. gen., akk.

63, 229, § 53, ill., kom. sg.,

gen., iness. pl. 284,

giellà „zunge, spräche" 232, ill.

226, ess. 230, § 53.

gierahàn „kaufmami" 170, akk.,

ill., elat. 12Û.

gierastàddàt „einander zärtlich

behandeln" 174, neg. präs. 174

gierastàllàt „einander zärtlich

behandeln" 179, 285, impf. 3

du. im
gierà „gipfel, flussquelle" 64,

'246, gen., akk. 64, ill. 64, ess.

246, § 53, ill. pl. OL

gier'dât „leiden, dulden, ertra-

gen" 130, impf 3 sg., ger. 1

268, § iL

gier'del „abgehärtet, stark" 130,

nom. pl. lSOj § 53, attr. 130,

§ 53-
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gietkà „wiege" 199, gen., akk.,

ill., etat. 109.

giefkât ,.eiu kiud in die wiege

legen" 268
T impf. 3 sg., ger. I

268, § 4L
gievrâsmët s. kievrâsmët.

gihkàrâs'tet s. kihkâràs*tet.

gihpo „schmerz" 38, 211, 281,

282, § 13, gen., akk. 235, 28t,

ill. 38, § 35, ess. 211, § 13, §

53, nom. pl. 38, 235, ill. pl. 2S8

(§ 53 auin. 1}.

gihooe „zicklein" 4L 195, gen.,

akk. 47, 248, § 13, ill. 195, etaf.

47, 248, kom. 47, 248, ess.

195, § 53, yen. pl. 243.

giibmot „grünspau ansetzen" 115,

impf. 3 sg. 115, pol. 3 sg. 115,

$ 35j - § 2JL

giimà „grÜDspan" 115, § 35, gen.,

akk. 115j — $ 2iL

gii'sa „dünner kästen od. korb

fiir den saumsattel" 108, gen.,

akk. 108j — § 2JL

gii'tet „danken" 91, 92, 204,

präs. 1 sg. 91, 92, § 53, 3

pl. 91, 92, § 23, impf. 3 sg.

91, 92, pot. a sg. 91, 92
T
§ 35;

- § 2k
giksâ »motte, die pelzwerk zer-

nagt" 102, § 22, gen., akk. 102,

253, § 35, clat. 1112.

gikse „plage, pein" 102, § 22,

gen., akk. 102, kom.

giktâ „mit birkenrinde umwickel-

ter senkstein eines fischer-

garns" 103, § 22, gen., akk.

103, § 35, elat. 1I&

gil'jot „brüllen" 110, 200, präs.

ä sg. 200, impf, a sg. 110,

250, a pl. 200, pot. a sg. no,

253, § 35, kond. 3 sg. 253,

§ 35, a pl. 251, imperat. 2 sg.

254, § 35, a sg. 112, 200, 3

pl. 112, ncg. präs., abess. 254,

§ 35.

giliho „brantgeschenk" 64, nom.

pl. 6L

gilvâ „Samenkorn" 253, § 3JL

gil'vet „säen" LLL preis. 1 sg.

1U, § 53, impf, a sg. HL
pot. a sg. UT, § 35, kond. 1

sg. Ill, § 5JL

gintàl od. kintal „ein licht" 96,

134, § 53, gen., akk. 96, 134,

8 24.

gin*cot „sich anstrengen um loszu-

kommen" 97, 197, § 24, präs.

a sg. 197, § 24, impf. 3 sg.

97, 250, a pl. 197, § 24,i>o<.

3 sg. 97, 253, § 35, kond. 3 sg.

253, § 35, a pl. 251, part, prät.

197, $ 24,

girdno „gefass, in dem butter

gemacht wird" 20^ ill. 2ÛL

gir^je „buch, brief" 111, gen.,

akk., kom. LLL

gir'kâd „hell, funkelnd" 128,

nom. pl. 128, attr. 128.

girTto „kircho" 136, gen., ektt.

136.
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gistà „handschuh aus renntier-

fell
M

20, § 35, gen., akk., Ui,

dat., kom. 20, ess. 20, § 53,

nom., gm., akk., iness. pl. 20,

ill. pl. 20, 2SS (§ 53 unm. 1).

givdiyot „träge, langsam sein"

114, 201, präs. a sg. 201, impf.

a sg. 114, 3 pl. 20T, Pot. 3

sg. 114, 253, § 35, bond. 3 sg.

253. § 35, ä pl. 250, ncg. präs.

251.

glaasà s. klaesâ.

goabmer „faust, hand voll" 132,

afcfc. 132, § 5A

goabmerâs'tet „mit der faust

nehmen, greifen" 108, impf.

1 sg. 168, 3 sg. IftL

goades .steif4 24, gm., akk., css.

21 § 53, worn. pl. 21 229,

8 aa.

goahto „lappenzelt, hütte" 242,

§ 13, kom. sg., gen., ill.pl. 242,

ess. 283, § 53; ess. mit posa,

stiff. 1^ 2, 3 sg. 283, § 53, 1,

2, 3 dll. 283, 1, 2, a pl. 284.

- § 13.

goalkânà» „tropfen" 30_L § 10,

goai'kot „tröpfeln" 266, neg. präs.

2ßiL

goai'vot „ausgraben" 266, impcrat.

2 sg., neg. priis. 2£fL

goalmad „der dritte" 21ML

goaloB „hässlich, abscheulich"

286, komp. 221.

goai'se „ente mit spitzigem

schnabel (mergus serrator)"

111, gen., akk. 111, 265, kom.

LLL

goalèâs „unsanft, kult" 111, § 4^

§ 53, gen. , akk. ( = präd. pl.-

form) !ü § 111-

goai'so „kühle, kühlung" in,

gen., akk. in, 2üfL

goargnot „mit staugen das boot

fortstossen (iu Aussen)" 117,

202, präs. 1 sg. 117, 266, § 53,

3 sg., 1 du. 202j impf. 3 pl.

202, pot. 1 sg. 117, imperat.

2 sg. 268^ § 12 anm., L du.,

2 du. 202, 3 pl. 117, neg. präs.

268, § 12 anm.

goar'kât „treiben (intr.), gegen

etw. stossen u
96, § 10, impf.

3 sg. 96, § Ü
goarto, part. präs. von goarrot,

§ 30, ill. % aiL

goarrot „nähen" 65, 230, präs.

1 sg. 65, 24_1 a sg. 230, impf.

1 sg. 65, kond. 3 pl. 242, § 45,

impcrat. 2 sg. 31, 245, § 12

anm., part. prät. 65, neg. präs.

31, 245, § 41 anm., inf. pass.

65, 221 § 12.

goasTce „tante mütterlicherseits,

älter als die mutter" 263, kom.

263.

goasTcem „adler" 133, 171, akk.

133, § 53, worn. pl. 171, § 53.

goaatàt „eintreffen, fortkommen"

199, § 10, präs. 3 sg., 3 pl.
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199, imperat. 3 sg., 1 pl., 2 pl.

199, (jcr. I 268, § 10, § iL
goatto „mutterleib" 61, ill., elat.

ß_L

gobmâ Jaune" 73, 293, § 35,

gen., akk. 73, § 35, ill. 73,

cht. 73, 294, ess. 73, 294,

§ Ü1L

gob'me „gcspenst", worn.,

e/a/., fcowt. 160, g 31.

goddet „töten" 54, priis. L sg.

54, § 53, a sg. 212, 1 du. 2JA

§ 35, a pl. 50, § 35, iwip/: 1

sg. 54, 215, § 35, à sg. 54,

a pi. 50, 215, § 35, pot. 3 sg.

54. § 35, kond. 1 sg. 54, § 53,

imperat. 2 sg. 31_, 254, § 35,

3 sg. 50, 54, 215, § 35, 3 pi.

50, 215, § 35, neg. pros. 31,

254, § 35, nhe.su. 254, § 35,

inf. pass. 54, 212, $ 12; —
§ 1Ü-

goddet „weben, stricken" 213,

imperat. 1 du., 1 pl. Pia

gohcet „ wachen * 45* § 13, präs.

1 sg. 45, 236, § 1, a sg. 211,

$ 13, impf. 1 sg. 45, § 35,

3 sg. 236, § 1, pot. 1 sg. 238,

S i, § 35, a sg. 45, 238, S 1,

§ 35, 1 du. 236, § 1, imperat.

2 sg. 237, § L § oiL 3 pi. 45,

§ 35, part. prät. 211, §

gohèèot „nennen, befehlen" 48,

195, priis. 1 sg. 48, 248, § 53,

a sg., 1 du., 3 pi. 11)5, impf

2 sg., 3 pi. 195, pot. 1 sg. 48, §

3A 3 sg. 252, § 35, Und. 3 sg.

252, § 35, 3 pi. 248^ imperat.

2 sg. 254, § 35, 3 sg., 1 du.,

2 du. 195, abess. 254, § 35.

Kann auch als -u/e-verbum

konjugiert werden.

goilcât „trocknen (intr.), dursten"

88, § 23, priis. 1 sg. 88, § 53^

3 sg. 88, pot 1 Sg. 88, § 3JL

goikek, pl. goikekâk „schuhe,

die nur bei trocknem wetter

benutzt werden" 145, 147,

§ 3JL

goikes „trocken" 145, mow. pl.

145, § 5à

goi'ko „durst" 88, gen., akk. 88,

elat. 88, 250, gen., akk. mit

poss. su
ff. 2 sg. 88, § 35.

gokèàt „überdecken" 103, 206,

§ 22, präs. 1 sg. 103, 251,

§ 53, a sg. 206, § 22, impf

3 sg. 251, kond. 3 sg. 253,

§ 35, imperat. 2 sg. 103, § 35,

3 sg. 206, § 22, gcr I 25X

golbmà „drei" 152, gen. 152, § 35.

gol'gât „fliessen, herumstreifen"

251, präs. 1 sg. 251, § 53,

impf 3 sg., get. I 251

gollât „vergehen (von der zeit)"

186, präs. 3 pl. 186, § 35,

impf 3 sg. 186, neg. präs. 186,

§ 3JL

golle „gold", akk. § 18.

golmâg „boot mit drei paar ru-

dern" 152, elat. 152, § 35.
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golmëà „dreier" 154, '296, § 35,

akk., ill. 154, § 35.

gonâgàs „könig" 166, 16«! § 35,

gen., akk. 166, 179, 304, 310,

ill. 166, 178, dal. 166, 310,

ess. 166, 178, 310, § 56, nom. pl.

179, gen. pl. 310; gen., akk. sg.

mit poss. sujf. 1 sg. 178. § 56,

1 pl. 166, 305, § 54, 3 pl. 166,

304, 3 1 0, § 54, elat. mitposs. sujf.

3 pl. 304, ill. sg. mit poss. suff.

1 sg. 179. ill. pl. mit poss. suff.

1 sg. 179, § 5fi.

gotfkâ „ameise" 104* 199, 293,

gen., akk. 104, 253, § 35, elat.

294, ill. 199, ess. 199, 294,

nom. pl. 1 04 .

goöo „russ" 45, 236, 281, § l, gen.,

akk. 211, ess. 236,§ 1, nom. pl. 45*

gov'dàg „breit" 125, 171, nom.

pl. 125, 171, attr. 125, komp.

125, superl. 125, § 53.

govdnàt „trocken und kraftlos

werden (v. brot n. dgl.)
M 250,

impf, a sg. 250. kond. 3 sg.

253, § 35, 3 pl. 25Û.

govlot „aufstossen, rülpsen" 107,

200, präs. 3 pl. 200, impf. 3

sg. 107, kond. 3 sg. 107, 253,

§ 35, 3 pl. 250, part. prät. 200,

imperat. 2 sg., neg. präs. 25 1

,

gudnâ „asche" 216, gen., akk. 239,

§ 35, ill. 214, ess. 214, § 53.

gud'ne „ehre" 79, 136, gen., elat.

79, 136, kom. 79, 136, 13_7j —
§ 2iL

gudàd „der sechste" 155, ess.,

elat. 155, § 35.

gudâs „sechs" (subst.) 39, gen.,

akk. 39, ill. 32.

gud^o „decke, persennig" 119,

202, gen., akk. 119, § 27, ill.

202, elat. 250, ess. 202, § 53,

gen., akk. mit poss. stiff. 2 sg.

119, § 35.

gugje „Öffnung, weg, z. b. durch

einen dichten wald" 213, ill.

2JJL

guhkaèët „als lang ansehen", präs.

3 sg. 287, 298, § 53j — statt

jkk zu lesen: dh (B I).

guhkesvuovtâg „langhaarig" 156,

157, § 53, pl. 156, § 53.

guhtà „sechs" 39.

guhte „welcher", rel. u. interr.,

22, 291, ess. 22, 291
;
— § 35-

guhcidët „verfault stinken" 296,

gui'go Juuge kuh" 85, gen., akk.

85, elat. 250, deminut. 85,

§

guiguè „kleine junge kuh" 85, g 35.

guimëà, pl. gùimëèàk „gefahrteu

unter einander" 148, 157, 2118

—299.

gulàtàddât „einander verstehen,

sich verständlich machen kön-

nen" 174, präs. 1 sg., 3 sg.,

3 pl. HL
gulâtàllàm, verbalsubst. von gu-

lâtallât, 180, § 56, ill, 180,

elat. 18£L
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gtdàtâllàt „einander verstehen,

sich verständlich inachen kön-

nen" 179, präs. 3 sg. 179^ 1

du. 180, impf. 3 du. 179, pol

1 du. 180, impcrat. 1 du. 1 SO.

gullât „hören" 186, präs. 3 sg.

213, 1 du. 215, § 35, 3 du.

215, § 35, 3 pl. 186, § 35,

impf. 1 sg. 215, § 35, 3 sg.

186, 3 pl. 215, § 35, impcrat.

3 sg. 215, § 35, 2 du., 2 pl.

213, 3 pl. 215, § 35, neg. präs.

186, § 35.

gum^ë „wolf" 197, 29^ gen.,

akk., etat. 22, 29T, $ 35, ill.,

css. 197, Um. 22^ 25L_ § 35,

nom. pl. 22, 291, § 35, gen.,

akk., ill., iness. pl. 22, 251,

§ 35.

guobâr „pilz** 52, 267, § 53, gen.,

akk. 52, § U, § 47, ess. 52,

267.

guöbme „gaumeu" 74, gen., akk.

74, 245, elat. 245, gen., akk.

mit poss. stiff. 2 sg. 2JJL

guodàèët, verb. tard, von guöd-

det, 298, 3Ù2.

guodda „kisten tt

21^ 53, 229,

gen., akk. 2_L 53, 264, ill. 21j

53, elat. 21, 53, 264, kom. 21,

ess. 2J_. 220, § 5Jt, nom., gen.,

akk.
t iness. pl. 21, ill. pl. 2^

288, § 53 anm. L
guöddet „tragen" 229, 302, präs.

1 sg. 264, § 53, 1 du. 225,

§ 41, impf i sg., 3 pl. 225,

§ 41^ pot. 1 sg., 3 sg. 202,

1 du. 260, § 45, imperat. 2 sg.

268, § 42 anm., 1 du., 2 du.,

1 pl. 229, 3 sg., 3 pl. 225,

§ 4L, neg. präs., abess. 268,

§ 47 aura., inf. pass. 224, § 12;

_ § HL

guodo „aufgegrabene od. vom

stürm aufgerissene baumwur-

zel" 22, 53, § U, gen., akk.

23, 53, 224, 292, ill. 23, 292,

elat., kom. 23, ess. 23, 53, § 11,

§ 53, nom. pl. 23, 53, 224,

222.

guöddet „verlassen" 224, inf.

pass. 224, § 12.

guoggom „adamsapfel" (nicht

aber: Zäpfchen od. epiglottis)

133, 287, § 11, § 5^ akk. 133,

§ LL § 5A

guobtot „weiden" 225, kond. 3

sg. 243, 3 pl. 242, § 45, part.

prät. 225, imperat. 3 sg. 225.

guohcà Jaul, verfault" 47, 267,

gen., akk. 47, § 11, ess. 47,

267, $ 4L

guoheot „einem etw. vorwerfen"

45, § 11, § 13, impf. 1 sg. 45,

225, 3 sg. 45, § ^ pot. 3 sg.

213, § 1, kond. 3 sg. 243, § 1,

3 pl. 242, § r, § 45, imperat.

2 sg. 245, § 47. anm., 3 sg.

225, part. prät. 45, 225, neg.

präs. 245, § 4Î anm., inf. pass.

45, 223, § LL

guöibme „gefahrte" 113, 20^
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' gen., akk. 113, 265, elat. 265,

kom. 113, 260! ess. 20L, § 53,

akk. pl. 176, ill. pl. 176; gen.,

akk. sg. mit poss. suff. 2 du.,

2 pl. 177, § 53j ess. m. p. s.

2 du., 2 pl. lîfi (-neok zu le-

seu statt -dcok), gen., akk. pl.

m. p. s. 1 sg. 176, iU. pl. m.

p. s. 1 sg. 176, § 5ß.

guoimaè, dem. vou. guöibme, 299,

§ ^
guol'jot „mit dcu hörnern stos-

sen" 261^ kond. 3 sg. 263, 3

pl. 261, § 45, ncg. präs. 26S.

guölle „fisch* 63, 23Q (§ 18), gen.,

akk. 244, 283, ill. § 18, elat. 244,

jfcom. 208, 243, ess. 230, § 53,

nom. pl. 63, grew., i7i. pl. 248.

guomo „Speisereste im tierma-

geu" 74, 283, gen., akk. 74,

224, ill. 224.

guoros „leor" 64, 286, gen., akk.

64, superl. 64, § 4JL

guorsadët „plötzlich einmal hu-

sten" 295, § 53.

guorsàddt „andauernd husten"

295.

guor*nât „husten" 295, § LL

guosTcât „(unfreiwillig) berühren,

angehen" 199, § Hj präs. 3

sg., impf. 1 sg., imperat. 3 sg.

199.

guos'mot „versengt werden" 1 19,

202, § 11, impf. 3 sg. 119,

§ 11^ kond. 3 sg. 119, 263, 3

pl. 261, § 45, part. prät. 2Û2.

guoseâ „gew. flehte (abies excel-

sa)" 62, gen., akk., clat. 62, ill. 62,

22ü (§ 18), ess. 62, 230, §

guöB'se „gast", nom., akk. § 19

anm.

guov'$â „bär" 89, 197, § LL

gen., akk. 89, ill. 89, 197, ess.

197, § llj nom. pl. 82; — $ 2.

guöver „klaue (der renntiere,

kühe und ziegen)" 132, 297,

gen., akk. 133, 297, § 13, §

53, elat. 133, § 13, g 53,

guovlo „gegend* 204, § Uj ill.

204.

gurbmà „bremseularve" 146, akk.

146, § 35.

gurbmot „bremsenlarven bekom-

men (v. renutiereu)" 146, impf.

3 sg. U6.

gurmàk „renntier mit bremsen-

larven" 146, akk. 146, $ 35.

gur'pe „bündel" 197, iU. 197, ess.

197, § 53,

gur'cât „sich mit etw. beschäfti-

gen (bes. von kinderu)" 97,

impf. 3 sg. 9JL

guv*$a „Seeforelle" 89, 196, gen.,

akk. 89, elat. 285, ill., ess. 196,

nom. pl. 89, 285^ - § 2.

guvThe „beule" 107, gen., akk.

107, elat. 250, kom. 107, 25Ü.

gœd'ge „stein" 104, gen., akk.

104, 269, § 50, kom. 104, 2M,

gœhpâ „weberspule" 36. 38, gen.,

akk. 38, 245, ill. 36, 38, 225, elat,

38, 245, ess. 35, 38j § 47^ § 53.



— 60 —

gaehpes „lunge" 42, § 60, gen.,

akk. 42.

gœhppàd „leicht" 126, 129, nom.

pl. 126, attr. 126; — § iL

gœhppot „leichter werden" 260,

impf, 3 sg. 264, § 50, pot. 3 sg.

261, kond. 3 sg. 261, 3 pl. 260,

§ 45, neg. präs., abess. 268

gœhôe „ende, spitze" 45, 228, §

50, gen., akk. 45, 246, § 1,

§ 50, ill. 228, § 50, clat. 246,

§ L § 50, ess. 228, § 50, § 53,

kom. sg., gen., ill. pl. 243, § L
gœhôèât „besehen" 195, § ^präs.

1 sg. 267, § 47, 3 sg., 3 pl.

195, impf. 3 sg. 267, § 47,

imperat, 2 sg. 267, 3 sg., 1 pl.,

2 pl. 195, gcr. I 267, § 47,

ncg. präs. 267.

gœidno „weg" 114, 203, § 51,

gen., akk. H4, 269, § 50, ill.

114, 203, dem. 114.

gœr'dot „zwirnen, wiederholen"

IN^präs. 3 sg., 1 du. 198, impf.

3 sg. 269, § 50, 3 pl. 198, impe-

rat. 2 sg., ncg. priis., aJ>ess. 268,

§ 41 iinm., part. prät. 198,

vcrbalmbsi. 198, § 53.

gœr'gât „mit etw. fertig werden"

268, gcr. 1 268j - § 8.

gœsse „sommer" 16, 62, 233,

§ 50, gen., akk. 16, 62, 24G,

§ 50, etat. 246, § 50, kom.

243, css. 233, § 50, g 53, gen.,

ill. pl. 24: s

gœsset „ziehen" 246. § 50, kond.

1 sg. 246, § 50, § 5iL

gaefke „vielfrass" 263, kom. 2fi3.

gœvhe „arm" 158, 278, § 50,

ill. 278, § 50, kom. 278, nom.

pl. 158, § 50, gen. pl. 158

gœvjà „henkel" 107, 203, § 8,

§ ölj gen., akk. 107, § 8, ill.

107, 203, elat. 107, esar. 203,

§ 8, §

gavées „Wasserfall" U4, § 50,

$ren., n*fc. 114, 203, § 51, clat.

203, § 5_L

habmà „balg, bild, gleichnis" 73,

222, § 6, gen., akk. 73, 241, § 6,

ill. 73, 222, elat. 73, 241, css.

73, 222, § 5Ü

hadna „hahu an gewehren" 219,

css. 219, § 53.

hagjà „geruch" 221, § 6, iU. 222,

m. 22 J, § 53-

hahkit „verschaffen" 35, 37, 187,

220, präs. 1 sg. 37, § 53, 3

sg. 37, 218, § 36, 1 du. 220,

3 du. 36, 220, § 6, 2 pl. 36, 37,

220, § 6, 3 pl. 36, 187, impf. 1 sg.

220, 3 sg. 187, 3 pl. 3^ 220,

imperat. 3 sg. 36, 37, 220, 1

du., 2 du. 218, 1 pl., 2 pl. 37,

218, 3 pl. 36, 22k

haiTca „grosse, alte lohro od.

tanne" 87, § 6, § 23, gen., akk.

87, § 6, elat. 8i
haitea „heiss" 88, § 38, § 53, nom.

pl. 88, § 53, komp., superl. §

53 aiim. 2.
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haiiâ „lautes sprechen" 63, 22L,

§ 6. gen., akk. 63, § 6, ill. 63,

•222, elat. 63, ess. 63, 221, § 51

halo „Inst zu etw.", nom., gen.,

elat., ill. 161-

ham'sot „beissen, schnappen

nach" 112, impf. 3 sg., j>otf.

a sg. 112.

hanak „kleine lederne öse am

lappenschuh, worin das Schuh-

band befestigt wird" 146, ill.

146, § 6, nom. pl. 146, § fi.

hanes „geizig" 76, 241^ 286, §

53. ess. 241, § 53, nom. pl. 76,

219, § 51

har'do „der rücken zwischen den

schultern" 136, elat. 136.

har'je „dachfirst" 111, gen., akk.,

kom. III.

havrà „ranzig" 258, § 6, ess. 258,

§ 53.

hav'ske „angenehm" 100, kom.

100, nom. pl. 100, § 38, attr.

22, § 51
hàdde „preis" 22, 53, 212, gen.,

akk., ill. 22, 53, elat. 22, 53,

249, kom. 22, 53, 190, 191,

249, 290, ess. 22, 212, § 53,

7107/1. pl. 22, gen. pl. 22, 191,

290, akk., iness. pl. 22, 290,

ill. pl. 22, 291

harrna „anas glacialis" 78, 223,

gen., akk. 78, § 18, ill. 78,

elat. 256, ess. 223, § 53, nom.

pl. TS; — § 51

hégjudâk „Schwachheit" 223.

héitug „abgedanktes, elendes

ding" 154, nom. pl. 154

héjuèët s. hœgoèët.

hérkëm „quirl" 152, gen. 152.

hibmo „lust, begierde" 74, 213,

281, 282, gen., akk. 74, 28L
iU. 74, 216^ § 35, elat. 237^

es». 74, 213, § 53, no7/i. pl.

74; gen., akk. sg. mit poss. suff.

2 sg. 239, § 35,

hieibmà „hauch, windstoss" 204,

gen., akk., -elat. 267, Ül, 204

hieibmàt „schwach blasen (v.

wind)" 267, impf. 3 sg., ger. I

267, § 47, neg. präs. 26i

hil'bàd „ausgelassen, schelmisch"

126, 710771. pl. 126, attr. 126.

hil^e „langsam, träge, sanft v.

Charakter" 110. (§ 26), kom.

110, § 26, 7107H. pl. 110, § 26.

hillâ „glühende kohle" 186, 216,

§ 35, gen. 186, § 35, elat.

lül

hiras „scheu, angstlich", nom.

pl. 216, & 35.

his'to „wette" 99, gen., akk., elat.

99, gen., aßk. mit poss. suff. 2

sg. 99j § 35.

hoamma „nomadisierender läppe

aus dem kirchspiel Koutokrei-

no" 78, 234, nom, pl. 78, 265.

hol'be „tuchleiste" 95, gen., akk.

95, elat. 250, kom. 95, 25 1

.

honnëg „honig" 153 (§ 35), akk

L51L
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horiionta „horizont", als Schimpf-

wort gebraucht, 168, gen. 168,

vgl. § 54.

hubmât „undeutlich sprechen,

murmeln" 74, präs. 3 sg. 74,

213, 1 du., 3 du. 216, § 35,

2 pl. 74^ 214^ 3 pl. 74^ § 35,

impf. 1 sg. 216, § 35, 2 sg.

74, § 35, 3 sg. 74, a pl. 216,

§ 35j imperat 3 sg. 216, § 36,

2 du., 2 pl. 213, 3 pl. 216, § 35.

hui „sehr" 212.

hui'dot rbuttern" 86, präs. 1 sg.

86, § 53, pot 3 sg. 86, § 35,

imperat. 2 sg., neg. präs. 951

huikas „das jnchheen, schreien"

88, § 53, gen., akk. 88, § 23,

hus'kot „mit einer peitsche od.

dgl. schlagen" 250, impf. 3 sg.

250, pot. 3 sg. 253, § 35, kond.

3 sg. 253, § 35, 3 pl. 251^

imperat. 2 sg., neg. präs., abess.

254, $ 35.

hut'kât „erfinden, ersinnen" 104,

199, pms. 1 sg. 104j 251, § 53j

3 sg. 199, impf. 1 sg. 199j 3

sg. 25L, pot. 1 sg. 104, § 35,

Jcond. 3 sg. 253, § 35, get: I

•i:>\.

hteggâ „das leben" 23^ § 8, gen.,

akk., elat. 267, Hl 224, ess. 231,

§ 8, § 4L
hœgjo „schwach" 299, § 50

hœhpâd „schände, schäm, schänd-

lich" 126, 127^ 129, § 47, M.,

elät. 12k

hœhpànàhkea „schamhaft" 169,

309, § 32 anm., nom. pl. 169,

309, § 56, iU. pl. 309.

hœi'tet „aufhören, von etw. ab-

stehen, aufgeben" 203, § 51^

präs. 1 sg. 269, § 50, 3 sg.

203, §51^1 du. 203, impf. 3

sg. 260, 3 pl. 203, pot. 1 sg.,

3 sg. 262t 1 du. 260, § 45.

hœjoàët „für schwach ansehen"

301, § 5&

hael'po „leicht" 93, 95, 187, ill

93, kompar. 95, 187, § 51L

hœr'gadàk „feil von einem renn-

ochsen" 293 (§ 53 anm. 2).

hœr'ge „(verschnittener) renn-

ochs" 269, gen., akk. 269^ § 50,

hœr'ra „herr" 68, 234, gen., akk.

68, ill. 68, elat. 68, nom. pl.

209; — § 5iL

hœvdne „spinne" 114, 203, § 5_L

ill 114, 203, § 51, nom. pl.

114, § 50, gen. pl. 114.

hœvsmân „hanptmann eines boo-

tes" 170, gen. 17JL

i „er, sie, es nicht" 279

ibme „die frau des oheims" 74,

213, 281, 282, gen., akk. 73,

237, 281, ill. 74, elat 73, kom.

237, css. 74, 213, § 5A

ibmel „gott" 132, 289^ akk. 132,

§ 53.

ides „ft'lllig, ttppig" 54, 249, gen.,

akk. 54_j ess. 54, nom. pl. 212;

- § 5A
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ided „morgen" 154, akk. 154,

elat. 154, ess. 154.

ihkkun „lichtöffnung in der wand,

bes. im viehstall" 133, 134,

292, akk. 133-

ihttaè „was zum morgigen tag

gehört" ITH, elat. 178, § 53.

ik „du nicht" 27JL

ülo „freude" 216, ill. 216, § 35.

im „ich nicht" 221L

imàà „wunder" 215 nom. pl. 2 1 5,

§ 35.

ised „hausherr" 152, elat 152.

ivdne „färbe" 114. gen., akk.

114, ill. 114, elat. 250! kom.

114, 25XL

jabmet „sterben" 241, pot 3 sg.,

1 du. 21L

jaddât „erloschen" 54, § 6, § 40,

Präs. 3sg. 54,219, 3 du. 54, §6, 2

pl. 54, § 6, § 40, impf. 3 sg. 54,

pot. 3 sg. 257, § 53, Und. 3

sg., 3 pl. 257, § 6, part. prät.

54, § 6, § 411

jaffo „mehl" 158, 278, nom. pl.

158, 2ÜL

jahkket „glauben" 194, präs?. 1

sg. 254, § 37, 4} 53, 3 sg. 194,

3 du. 194, § 53, 3 pl. 194,

impf. 3 sg. 257, pot. 1 sg., 3

sg., 1 du. 257, imperat. 2 sg.

259, 3 sg., 1 du., 2 du. 194,

neg. präs,, abcss. 25JL

jandor „tag und nacht" 133, nom.

pl. 133,

jav*re „landsee" 200, gen., akk.

255. § 38, kom. 258, iU. 200,

ess. 200, § 5JL

jàhke „jähr" 37, 281^ 282, § 13,

gen., akk. 37, 235, 281, ill. 37,

§ 13, kom. 235, nom., gen.. pl.

3L 235, iness. pl. 235_

jâl'lâ „töricht, dumm, wahnsin-

nig" 67, 70, 217, § Iii anm.,

gen., akk. 67, 253, § 35, ill.

67, § 19, elat. 67, nom. pl. 249,

ess. 67, 70, § 19, komp. 67,

suprl. ÔJj 70, § Si

jâsaà „schneehügel, der das ganze

jähr hindurch liegen bleibt"

62, § 35, gen., akk. 62, § 35, ill.

62 <§ 18], elat. 62, ess. 62, § M.

jiednà „stimme, laut" 75, gen.,

akk. 75, ill. 75, 226, ess. 75,

§ 47, § 5A

jiegT^â „eis" 77, 232, gen., akk.,

elat. 246, ill. 2, 77, 226, ess.

77, 232, § 47, § 5A

jiehkko „eisen zum fellbereiten"

264, elat. 2&L

jierie „gerilst aus Stangen zum

trocknen der Stockfische" 67,

234, ill. 67, 234, elat, 67, kom.

67, 260, § 42.

jiel*te „blutgesehw ür" 96, § 24.

gen., akk., kom. 96.

jicrbmàdët „einen zur besinnnng

bringen" 211s.

jierbmât 2ÜS (dies verbum kommt

wirklich vor, die bemerk, s.

2ilH ist also zu streichen.)



— 64 —

jiesIci „gewächs" 199, gen., akk.

268, ill., ess. lââ.

jiev'àât „wiederholen* 89, präs.

1 sg. 89j § 53j a sg. 90j impf.

1 sg. 90, 3 sg. 26^ § 47, kond.

3 sg. 90, imperat. 3 sg. 90, ger.

I 267, § 47, neg. pros. 267;

- § 2.

jiev*jà „weiss, hell (von der färbe

der renntiere)" 107, 200, gen.,

akk. 107, 267, ill. 107, ess. 200,

nom. pl. 1 07 .

joav'dàt „ankommen, hingelan-

gen, zeit haben 41

86, § I0,;>ms. 1

sg. 86, § 53, impf. 1 sg. 87,

imperat. 2 pl. Si

joav'do „müsse" 86, etat. 8iL

jodadàk „gnter weg, gute bahn"

29&

jo3& „der absatz am schuh" 57,

252, § 35, gen., akk. 57, § 4,

§ 35, eM. 215, § 4, § 35, ess.

57, 241L

jogrjà „preiselbeere" 77, § 35,

gen., akk. 7^ 239, § 35, ill.

77, 214, m. 7^ 214, § 53,

nom. pl. 77, aÂ£. 21) 1.

jogaè „kleiner fluss, bach" 177,

gen., akk., ill. sg., ess., nom. pl.

177, § 35,

johkâ „fluss, bach" 36, 37, 293,

§ 35, gen., akk. 37, § 35, ill. 35,

37, elaf. 294, ess. 35, 3^ 294,

nom. pl. 32.

johtet „mit seiner herde fortzie-

hen, gehen, wandern" 235, §

1^ präs. 1 sg. 235, impf. 3

sg. 235, pot. 1 sg., 3 sg. 238,

§ 35, 1 du. 235, kond. 1 du. 284,

§ 53, imperat. 2 sg., abess.

237, § 35.

johtte, part. präs. von johtet,

137, nom. pl. 137, gen. pl. 137

jol'là Jolle", akk. sg., nom. pl.

§ lfl.

jor\êA „kleine preiselbeere" 239,

ess. 239.

jor'g&lët „umkehren, übersetzen"

169, präs. 1 sg. im
jubmâ „rauschen, lärm" 73, § 18,

gen., akk 73, § 35, ill. 73, elat.

73, ess. 13 ($ 18), § 53.

jubmàt „sausen, brausen" 22iL

jugàlmâs „trinkgelage, schmaus"

LL

juhkasöt „vom Wellenschlag ge-

gen das ufer getrieben wer-

den", auch: „haften" 295^ § 53,

juhkât „trinken" 211, präs. 1 sg.

235, 3 sg. 212 § 13, 1 du.

214, § 35, 3 du. 36, 214, § 35,

2 pl. 21^ 2 pl. 36j § 35, impf.

1 sg. 214, § 35, 3 pl. 36, 214,

§ 35, pot. 1 sg. 238^ § 35,

imperat. 3 sg. 214, § 35, 1 du.,

1 pl. 211, 3 pl. 36, 214, § 35,

ger. I 235, inf. pass. 35, 211,

§ 12.

juhcâ „getös" 212 § 35, gen., akk.

238, § 1, § 35, ill. 212, clat.

236, § 2 ess. 2J_L
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juksât „erreichen" 206. präs. a

sg., imperat. 3 sg. 206; — § 22.

jumetët „einmal sausen, brausen,

tosen" 2ÜfL

juodnâ „anschlag" 232, ill,

juöhket „teilen" 37, 22s, § 13,

präs. 1 sg. 37, 24-K 3 sg. 37,

228, § 13, 1 du. 225, a pl.

36, impf. 1 sg. 37, 225, a pl.

36, 225. pot. 1 sg., 3 sg. 242,

1 du. 242, § 45, imperat. 2 sg.

245, § A2 anm., 3 sg. 37, 3 pl.

225, part. prät. 228, § 13, §

53, neg. präs. 245, § àl an m.,

inf. pass. 35, 37, 223, § LL

juohko „teilung, abteilungu 244,

§ LL § 13, gen., akk. 244

juo-nâs „leck, undicht" 77, § 53,

gen., akk. (= präd. nom. pl.)

TL (I wo statt yo, vgl. § 47],

§ 53, kompar. 77

juov3âs „unsicher, schwankend"

OL § 47, § 53, nom. pl. 87,

§ », § 11.

juov*kà „langes haar in einem

tierschwanz" 88, 196, § üfi.

jurdà „gedanke" 176, § 35, akk.

pl., ill, pl. 176; gen., akk. sg.

mit poss. suff. 2 du., 2 pl.

176, ill, sg. m. p. s. 2 du., 2

pl. 177, gen., akk. pl. m. p. s.

1 sg. 176, § 56, ill. pl. m. p. s.

1 sg. 176, vgl. § 5JL

jur'sât „ nagen" M_L, 200, präs.

1 sg. 111, 251, £ 53, à sg., 3

pl. 200, part, prät, 200, impf.

3 sg. 251, kond. 3 sg. 253,

§ 35, ger. I 2jlL

jœgge „sumpf, moor" 52, 233,

§ 50, gen., akk. 52, 269, § 50,

ill. 52, 233, § 50, elat. 52, 269,

§ 50, kom. 52, 262, ess. 233.

§ 50, § 53, gen. pl. 52j —
§

jœgel „renntiermoos" 286, § 50,

§ 53, gen., akk. 287, § 13, §
53, ill,, kom. sg., gen., iness. pl.

284, § ia.

jœhket „dicht sein (von gefassen

u. dgl.)" 228, § 50, präs. 3 sg.

228, § 50, 3 pl. 225, impf. 3

pl. 225, kond. a sg. 246, 284,

§ 50, 3 pl. 246, § 50, imperat.

3 pl. 225, part. prät. 228, § 50,

§ 5JL

jœrràt „fragen" 59, 65, 233, § 47,

präs. 3 sg. 65, 233, § 50, 2 pl.

59, 233, § 8, § 47, impf. 1 sg.

227, § M aum., 3 sg. 65,

imperat. 3 sg. 227, § ±1 anm.,

1 du., 2 du., 1 pl., 2 pl. 233,

§ 50 anm., part. prät. 233,

§ 47, § 53, inf. pass. 65, § 12.

kas'sâ „kasse" 66, 70, 223, 293, §
1Û anm., § 6, gen., akk. 66, 70,

§ 18, § 6, ill. 66, 70, 223, § 39,

elat, 66, 294, ess. 66, 70, 223,

294, § 6, § 39, nom. pl. Ü&

kavrëg zwieback" 153, akk. 153;

das zeichen
c

fehlt nach dem

anlautenden k,

b
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kievrâsmët od. gievrâsmët „stark,

stärker werden" 170, präs. 1

Sg. 121L

kllikârâ8'tet „durchs fernrohr

sohen, sich eines fernrohrs be-

dienen" 167, präs. 1 sg. 167,

§ 32, impf. 1 sg. 167, 3 sg. 167,

§ 32, pot. a sg. § 32.

klassâ „glas, fensterscheibe" 12,

62, 221, § 18, § 6, gen., akk.

62, S <L ill. 62, 222, elat. 62,

ess. 62, 221, § 53.

labes „lamm" 52, 171, 2M (§

53), gen., akk. 52, 219, elat.

285, ess. 52, 171, 284, 307,

§ 53, nom, pl. 52^ 219; gen.,

akk. sg. mit poss. suff. 1 sg.

287, § 53, 2 sg. 285, ess. mit

poss. stiff. 1 sg. 28^ 307, § 5JL

ladas „reif"' 54, § 53, ess. 54,

§ 6, nom. pl. 54, § &
laddâ „ladung eines gewehrs"

(nicht aber: „ladung eines boo-

tes
w
) 53, 221, § 0, gen., akk. 53,

257, § 6, ül, 53, 218, § 17, elat.

53, 257, ess. 53, 221, § G, § 4IL

ladnâ „Stapel" 75, 222, § 6, gen.,

akk. 75, § 6, ill. 75, 222, ess.

75, 222, § 5JL

ladnja „kleine birke* 76, 219,

gen., akk. 76, ill. 76, ess. 219,

§ 53, nom. pl. 76, ill. pl. 288

(§ 53 anm. 1).

lad'de „tuen" 68, 223, § 19, ill

68, elat. 6S, koin. 68, ess. 223,

§ 19, § 5A

îaggjët „mähen" 122, 123, 141,

präs. 1 sg. 122.

lagjo „heuernte" 65, 141, 219,

gen., akk. 65, 141, 24^ ill. G5,

221, elat. 241, ess. 219, § 5A

lahkâ „gesetz" 220, § 6, gren.,

«M. 240, § 6, elat. 240, /"«.

220, ess. 220, § 53, gen. pl.

240, aifcfr. pî. 29jL

lahke „art, weise" 240, § 36,

kom. 240.

lahppet „verlieren" 41, präs. 1 sg.

254, § 37, § 53, impf, 3 sg.

257, pot. 1 sg. 41, 257, 3 sg.,

1 du. 257, kond. 1 sg. 41, vgl.

312, § 37, § 53.

lahtte „fussboden" 40, 136, gen.,

elat., kom. 40, 136.

lai'be „brot" 85, gen., aklc. 85,

255, § 38, eint. 255, § 38, kom.

85, 258, 290, gen. pl. 258, 290,

akk., iness. pl. 290, ill. pl. 29_L

lai'ra „lehm, thon u
1 o 6, gen., akk.

106, 255, § â&

lajhe „gäbe" (in gewissen redens-

arteu) 158, 278, gen., akk.

278, elat., kom. 158

laktât „feucht werden" 206, § 6,

präs. 3 sg. 206; — § 22,

lakcâ „rahm" 103, 206, 293, § ^
§ 22, gen., akk. 103, § 6, elat.

103, 294, ess. 294, § 6, § 22.

lakèe „Unebenheit (bes. an klei-

dern)
1

103, 206, § 22, gen.,

akk., kom. 103.
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lasse« „ riff, schären (pl.)
M

68,

gen., akk. 68, 223. ess. 68,

§ 53, nom. pl. 2Ä
îaà'mâd „geschmeidig, biegsam"

127, nom. pl. 127, attr. 127;

- § k

las'mot „geschmeidig, biegsam

werden" 120, 202, impf. 3 sg.

120, 256, pol 3 sg. 259, kond.

a sg. 120, 258-59, 3 pl. 259,

part. prät. 202.

îaôà »schwager, verschwägert" 45,

240, § 1, § 6, gen., akk. 45, 22T,

§ 53, ess. 240, § 1* § 53, worn.

pl. 221, § &
laèâsassâ „künftiger schwager"

166, 303, gen., akk. 166, 303,

elat. 303j - § 1, § fL

lav'£a „fliegendes insekt, bes.

bremse" 136, § 5a.

lav'Je „zaum, ztigel" 89, gen.,

akk. 89, 255, § 38, kom. 89,

258; -8 2.

lavgot „baden" 86, impf. 3 sg.

86, 255, 288, § 38, 1 pl. 288, §

38, § 53j pot. 3 sg. 258, kond. 3

Sg. 86, 258, 3 pl. 258, impe-

rat. 2 sg., neg. präs. 25JL

lav'kà „loderner sack, tasche"

88, § 6, § 23, gen., akk. 88,

§ 6, ill. 88, § 23, elat, SÉL

lavlâ „gesaug, lied" 258, § 6,

ess. 258, § 53.

làddàt „lauern" 212, pros. 2 pl.

212. impf. 3 sg. 2JLL

lâdnjâ „schicht, abteilung, laune"

76, 216, § 35, gen., akk. 76,

239, § 35, ill 76, 214, ess. 76,

214, § 53, nom. pl. TA

lâdâs „gelenk, glied" 61, 236,

gen., akk. 6_L § 53, ess. 239,

nom. pl. etj 215, § 3JL

lâgjo „blei« 65, 213, gen., akk.

65, ill. 65, § 35, elat. 236, ess.

213, § 53,

lâhkke „hälfte" 41, gen. § 13,

elat, kom. 41^ 248_

lâhttâ ..floss" 42, gen., akk. 42,

§ 35, elat. 42, 248.

lâkse „tau" 102, 206, § 22, elat,

kom. 102, 25Û.

lâktâ „die stelle, wo zwei stücke

zusammengetugt sind" 206, ill.

206; — 8 22.

lassa „schwelle" 6_t, 213, gen.,

akk. 61, ill. 61j ess. 61, 213,

§ 53.

làatâ „blatt, laub" 99, 293, gen.,

akk. 99, § 35, elat, ess. 294,

nom. pl. 99, akk. pl. 294. (hier

gew. gedehnter vokal in der

zweiten silbe, vgl. s. 98) ;
gen.,

akk. pl. mit poss. su
ff. 3 sg.,

3 pl. 29A

lâs'ti „dicht belaubt" 130, 131,

290, 291, 296, attr., komp.,

suprl. 130.

lAvdrtje „torf" 114, 201, gen., akk.

114, ill. 20J_. elat. 250, kom.

114, 250, ess. 201, § 53.



- 68

lidnot „weich werden" 76, impf.

3 sg. 76, imperat 3 sg. 76,

liebmâ „fischsuppe, fleischbrühe"

73, gen., akk. 73, «7/. 73,

226, elat. 73, ess. 73, § 47,

liednjot „winseln" 77, 230, präs.

3 sg. 230, § 18, impf. 3 sg. 77,

245, 288, pot. 3 sg. 77, 243,

kond. 3 sg. 243, 3 pl. 242,

§ 45, imperat. 3 sg., 3 pl. 226,

part. prät. £2fi

liedbme „ruderblatt* 119, § 27,

gen., akk. 119, § 27, kom. 1 10

liedde „blume" 230. gen., akk.,

elat. 244^ ess. 230, § 53, kom.

sg., gen., ill. pl. 243.

liegos „angenehm, reizend" 25,

52, 264, 286, § 53, gen., akk.

25, 52, 225, 292, § 41, ess. 25,

§ 53, nom. pl. 25, 225, 292,

§ 41, komp. 25, 52, 292. § 41.

sup rl. 52.

liekse „tran" 206, § 22, § 49,

kom. 263.

lieniho „mild, varm", 72, attr.

Ill — § äS.

lihkâdët .sich bewegen" 175,

S 35, neg. priis. 175.

lihkkàt „aufstehen, sieh erheben"

4_L 194, prt'is. 1 sg. 41, 24S,

3 sg. 41, 194, à pl. 194, pot.

1 sg. 41, 252, § 35, imperat.

2. sg. 252. § 35, 3 sg. 194,

grr. I 24 s, wy/. ;>m.v. 252, £ 35.

lihkotësvuohtâ „Unglück" 170,

gen. 1 70
;

ist von B I gebil-

det: oh statt ökk zu lesen.

lihkulâà „glücklich" 165, 168,

178, 06?«., akk. 165, HL 165,

§ 33, ess. 165, 178, § 33, nom.

pl. 165, 178] — ist von B II

gebildet: tok ibk statt iökk

zu lesen.

lihpàr „läppen, lumpen" 133, nom.

pl. 133, $ 35.

lihtte „gefäss" 42. elat, kom.

42, 2âïL

lii*bà „kurze frist, augenblick"

91, 204, gen., akk. 91, § 35,

elat. 91-92; — § 25.

liibmâ „leim" 115, gen., akk. 115,

§ 35, elat. 115; - § 2k

liidnâ „gruudschmir 1
' 115, 204.

gen., akk. 115, § 35, elat 115;

— § 2JL

liidne „leinenes tuch, halstuch*

115, gen., akk., kom. 115; —
§ 2JL

lii'got „übrig sein, zeit haben

(etw. zu thun) 44

90, 91, 204.

präs. 3 pl., impf. 3 sg. 90.

91, kond. 3 sg. 90, 91, § 35;

- § 25.

liiTca „leichuam" 91, Û2, 204,

§ 23, aJfcJfc. 91, 92, § 35,

elat. 91^ 92; - S 25,

liiTte „haut (am menschlichen

körper)" 91^ 92, gen., akk.,

kom. 91, 92; — $ 25.
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liiTcut „leiden, gern haben" 122,

präs. 1 sg. 122 (vor dem k

ist (o) hinzuzufügen).

lii*ro „ball (der in der luft mit

der hand aufgefangen wird)"

108, gen., akk. 108, gen., akk.

mit poss. suff. 2 sg. 108, § 35;

- § 25.

likààt „schwingen, schwenken"

103, § 22, pros. 1 sg. 103,

§ 53, imperat. 2 sg. 103, § 35.

lin'oe „lump, läppen, etw. zu

weiches, schwächliches" 96,

§ ?4, gen., akk., kom. 90.

liè'sa „sense" 67, gen., akk. 67,

§ 18, ill. sg., nom. pl. GZ.

livTcet „schnell dahinfahren" 89,

präs. 3 pl. 89, § 23, pot. 3 sg.

89, § 35, kond. 3 sg. 89, § 53,

neg. präs. 951

liwâ „ruhe (des viens)* 186,

§ 35, gen. 186, § 35, elat.M
liwâdët „ruhen (vom vieh)" 216.

§ 3A

loabme „schmaler Zwischenraum,

Schlupfloch" 230, ill. 230, kom,

sg., gen., ill. pl. 243

loadnâ „anleihe" 226, § 10, ill.

226,

loadne „schlaft', abgespannt" 230,

css. 230, § 5iL

loahppâ „ende" 41, 293, § 10,

gen., akk. 4L 266, 293, § 10,

ill. 41, 29U, elat. 41^ 266, 294.

§ 47, e.ss. 294, $ ILL

loai'do „die schlafstätte im zeit

od. in der erdhütte, zu beiden

Seiten der feuerstätte" 85, gen.,

akk., etat., ill. 85j gen., akk.

mit poss. suff. 2 sg. 85.

loafkot „langsam werden" 260,

kond. 3 sg. 262, 3 pl. 260,

§ ^
loaktet „zu ende bringen" 206.

§ 22, § 49, präs. 1 sg. 265,

§ 53, 3 sg. 206, § 22, § 49,

imperat. 3 sg. 206, § 22, pot. 1

sg., 3 sg. 262, 1 du. 261, § 4k

loavdâ „zeltdecke" 143, § 10, gm.

143, 144, § 10, ill., elat. 143,

§ 10, ess. 143, § 47, § 53.

loav'ko „ecke in einem ziinmer"

89, gen., akk. 89, ill. 89, § 23,

elat. 8JL

loavskâs „gross aussehend" 100,

§ 53, nom. pl. 100, § 111

lodaè „kleiner vogel" 149, 157,

§ 53, akk. 149, § 53, wow. pl.

149, § 5JL

lodde „ vogel
' 149, 212, akk. 149,

clat., kom. 249, ess. 212, § 53j

gen., akk. mit jioss. stiff. 2 sg.

249; - § li

lodnot „auslösen" 173. präs. 3

du. 173, § 53, pot. 3 sg. 239,

§ 35, 2 pl. 237, kond. 3 sg.

239, § 35.

logje „zahm, geduldig' 65, 213.

I'M. 213, kom. 236, ess. 213.

53, no)n. pi, 65, 236, gen.,

incss. pi, 236, kompar. 175.

komp. nom. pl. 1 75.
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lohkàt „lesen, zähleu, für etw.

halten, sagen" 35, 173, 2U,

präs. 1 sg. U, 3 sg. 2U, § 13,

2 du. 173, 305, § lâ (zur te-

nuis zwischen der dritten und

vierten silbe), 3 du. 36, 173, §

35, 2 pl. 35, 173,211,306, 3 p!.

36, § 35, impf, 3 pl. 36, § 35,

pot. 2 du. 305, § 13 (zur te-

nuis zwischen der dritten und

vierten silbe). 3 du. 306, § 55,

kond. 3 sg. 306, § 35, imperat.

3 sg. 36, § 35, 1 du. 30, 2 du.

30, 173, 1 pl. 30, 2 pl. 30,

173, 3 pl. 36, § 35, inf. pass.

35, 2JLT, § LL

lohpe „erlaubnis" 21L § 13, gen.

284, ess. 211, § 13, § 53.

lohte „keil" 28L 282, § 13, gen.,

akk. 235, 281, kom. sg.< gen.

pl., incss. pl. 235.

lossàd „schwer" 128, now. pl.

128, § 35, attr. 128, § 28,

komp. 128, 175, § 35, komp.

nom. pl. 175, suprl. 12S.

lovetâgâ „ohne erlaubnis" 174,

284, § 53.

lub'mà „tasche" 79, 217, 293,

§ 19, gm., akk. 79, § 18, ill.

79, elat. 79, 294, § 18, ess. 79,

2! M.

luddât „böse, überdrüssig wer-

den" 49, 54, 212, präs. 3 sg.

54, 212. 1 du. 215, § 35, 3 du.

54, 215, § 3ÏL 2 pl. 49, 54,

212, 3 pl. 50, 54, § 35, impf.

1 sg. 215, § 35, 3 sg. 54, 3

pl. 50, 215, § 35, pot. 1 sg.

252, § 35, 3 sg. 249, imperat.

3 sg. 50, 54, 215, § 35, 3 pl.

50, 215, § 35, pari. prät. 54,

abess. 249.

lûndug (mit bestimmungswort im

genitiv) „von bestimmter ua-

tur" 3ÛIL

lùndulàà „natürlich" äüil

luoddà „spur" 53, § IL gen.,

akk. 53, ill. 53, 224, elat. 53,

ess. 53, § IL § 4L

luoddânët „spalteu (intr.)" 301,

§ IL

luoddot „spalten" 145, § lepras.

1 sg. 145, § IL § 53.

luödno „kehricht" 230, ill 23Ü.

luodnot „schmutzig werden" 76,

§ U, impf 3 sg. 76, pot. 3

sg. 243, kond. 3 sg. 243, 3 pl.

242, § 45, imperat. 3 sg., 3 pl.

226, part. prät. 76, 226.

luodok „gespaltener fisch" 145,

nom. pl. 145, § 53j — LL

luohko „abgemähtes, auf dem

boden liegendes heu" 228, ess.

228,§51i~§lL§12.
luohpât „abschied nehmen, ver-

lassen, überlassen" 35, 231,

§ 15, präs. 3 du. 36, 23^ 2

pl. 36, 23L § 15, impf 3 sg.

245, pot 1 du. 245, kond. 3

sg. 245, imperat. 3 pl. 36.

luöhte „lappisches lied, bes.
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schmähgedicht" 283, § 13,

gen., akk. 9H3.

luöhttet „vertrauen" 195, j>rös.

a du. 195, § 53, a pl. 195,

imp/'. 3 sg. 261, pot. 1 sg., a

sg. 26^ 1 du. 260, § 45, kond.

1 sg. 263, § 53, imperat. 2 sg.

31^ 268, § ±1 anm., 3 sg. 195*

1 du. 195, § 11, 2 du. 195,

abess. 268, § 41 anm., neg.

präs. 31, 268, § 42 anm.

. luoi'kàt „leihen" 267, § 11, § 23,

imjif. a sg., ger. I 267, § 47,

ncg. präs. '-W7

luoi'tadët „sich niederwerfen,

niederfallen" 298, § öS.

luöitet „lassen, loslassen, erlas-

sen" 260, präs. 1 sg. 265, § 53,

impf. 3 sg. 260, pot. 1 sg., 3

sg. 262, 1 du. 260, § 45, im-

perat. 2 sg., neg. präs. 2(i6.

luoktà „meerbusen" 206, § U,

§ 49, ill. 206; — § 22.

luöme „moltebeere" 245, gen.,

akk. 230^ 287, § 5JL

luon'do „natnr" 156, 198. § LL
akk. 156, § 11, ill. 198, css.

198, § 11. § 53.

lœbme „das sein", nom., HL, elot.

180, § 511

lœgaa „kleines tai" 246, § 50,

§

lœhke „tal" 246, gen., akk., etat.

246; — § 5Û.

lœibme „kleine höhlung in zu-

sammengehen weissten (eiser-

neu) dingen" 203, ess. 203, §

53j § 5L

lœi'kâ „spiel" 87, 203, § 8, § 23,

§ 51, gen., akk. 87^ 267, § 8j

clat. 87, § 47, ill 87, 203, §

23, ess. 203. § 8, § 23, § ûL

îœiicot „(mehrmals) giessen,

schenken, schöpfen" 203, § 51,

präs. 1 sg. 269, § 50, § 53,

a sg. 203, § 51, 1 du. 2n^i.

§ 23, impf, a pl. 203, § 23,

pot. a sg. 262, kond. 3 sg. 262.

3 pl. 260, § 45.

lseilà „flaches fösschen" 106, 203,

§ 8, § 51, gen., akk. 106, 267,

§ 8, ill. 203, ess. 203, § 8,

§ âl-

lœs'mo „gicht" 1 19, gen., akk.

119, 269, § 50, kom. 119,

lœt „sein" 279, präs. l± 2, 3 sg.

279, 2 du. 173, § 13, 3 du.

173, § 50, 1 pl. 279, 2 pl. 173,

3 pl. 279, impf, a sg. 279,

kond. 1 sg. 182, imperat. 2 du.

173, § 13, 2 pl. 113.

maduà „kleiner regenwurm" 240,

nom., ill. pl. 24ii.

magjeg „biberM
125, 141, gen.

125, 141, § 53, nom. pl. 125,

§ 53.

magodde „vo-lksschar" 170, akk.

170, kom. 170j - § HL

mahka „Schwager" 36. 220. § 6,

ill. 36, 220, ess. 35, 220, § 53.

mahtà „speise" 159, 278, § 6, gen.,



akk. 159, § 6, elat, ill. 159,

278, ess. 159, § 5&
mahto „regenwurm" 218, § 36,

gen., akk., elat. 240, ill. 220,

ess. 218, § 36, § 53.

mahttet „können- 42, 194, pros.

1 sg. 12 (vgl. 312), 254, § 37^

§ 53, 3 sg. 194, 3 du. 194. §
53, a pi. 194, imp/! 3 sg. 42,

257, po*. 1 sg., 3 sg., 1 du.

257, neg. präs., abess. 259

mahccàt „zurückkehren" 47, § 6.

pros. 1 sg. 4L § 53, 3 sg. 48,

impf. 3 sg. 48, pot. 3 sg. 257^

§ 53, kond. 1 sg., I pi. 257, § (L

mahoce „falte, runzel" 47, gen.,

akk. 47, 255, § 37, elat. 47,

255, § 37, kam. 47, 257, gen.

pi. 252.

mahccot „falten" 48, 195, pros.

1 sg. 48, 255, § 37, § 53, 1

do., 3 pi. 195, impf. 2 sg. 195,

3 sg. 255, § 37, 3 pi. 195, pot.

1 sg. 48, 257^ 3 sg. 257, kond.

3. pi. 257, imperat. 2 sg. 259^ 1

du., 2 du. 195, abess., neg. jmis.

25£L

maidDot „preisen, rühmen" 114,

201, präs. 1 sg. 114, § 38,

§ 53, 2 du., 3 pl. 201, impf

3 sg. 255, § 38, pot. 3 sg.

258, kond. 1 sg. 114, 3 sg., 3

pl. 258, imperat. 2sg., neg.präs.

259.

mai'lhe „baumsaft" 106, 200, r/c».
T

akk. 106, 255, § 38, Hl

200, kom. 106, 258, ess. 200,

§ M-

mainâs „erzählung, sage" 114,

gen., akk. 114, § iL

mai'stet „kosten, schmecken" 100,

200, präs. 1 sg. 100, 255, § 38,

§ 53, impf. 1 sg. 200, 3 sg.

100, pot. 1 sg., 3 sg., i du.

Wird auch (und häufiger)

als -j/c-verbum konjugiert.

niakset „bezahlen, kosten, bedeu-

ten" 206, § 22, präs. 1 sg.

256i § 53, 3 pl. 206, § 22, impf.

a sg. 258, pot. 1 sg., 3 sg. 258,

à du. 258, § 55, imperat. 2

sg., neg. präs. 259.

makso „bezahlung, Vergeltung,

bedeutung", 256, § 22, elat

256.

males „gekochte speise, mahl-

zeit" IGT, § 53, gen. 161, § 53.

kom., ill. 284, ess. 14, 284, § 53,

gen. pl., ill. pl. 284j es», mit

poss. suff. 1 sg. 284, § 5fL

mais e „ silberne Verzierung an

kleidungsstücken" 204, i7/. 204

mamma „mutter" 77, 223, ///.

77, elat. 78, 256, § 18, ess.

223, § 53.

manna „kiud" 15, Tlj 219, gen.,

akk. 16, 71, 241, ill. 71, ess.

219, § 53, nom. pl. 71^ 2J_L

manno „niond, monat" 71, 220,

gen., akk. 7_L 244^ ill. 7_L cht.

241, ess. 220, § 53,

manuà „kleiner mond" 2AL
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mar'fe „willst" ILL gen., akk.,

kom. 111.

massât „sich enthalten, erweh-

ren" 59, 63, preis. 1 sg. 63, § 63,

3 sg. 63, vgl. 312, 2 pl. ââ,

masso „ruhe" 63, (/en., akk.,

m. es.

matkas „kleine reise" 256, § 5JL

mat'ke „reise
4

104, 199, gen.,

akk. 104, 256, ill. 199, cJa*.

104, kom. 104, 258, ess. 199,

§ 53.

mav8âàët, verb. tard, von mak-

set, 298, § iL

man „wie" 2UL

mauern „niere" 154, 286, nom.

pl. 1 54.

mànnât „gehen" TL, 214, präs.

1 sg. 14, 71. 237, 3 sg. 7_L 1

dll. 2JJL § 35, ä du. 74, 216,

§ 35, 2 pl. 72, 214, impf. 1

sg. 72, 216, § 35, a sg. 294^

2 du., 3 du., 2 pl. 177, 3 pl.

216, § 35, pol. i sg. 239, § 35,

kond. 2 du., 3 du.. 2 pl. 177,

imperat. 2 sg. 72. § 35, 3 sg.

72, § 35, 1 pl. 72, part. präs.

72, part. prät. 72, verhaUuhst.

72, gcr. I 23L

mànne „ei" 74^ 213, 281^ 282,

gen., akk. 71, 2N_L, ill. TL 213,

237, css. 213, v? 53, «omi.

pl. TL 237, /»m. p/. 23L

mando „gang, laut', mal" 71_. 213,

281, 282, gen., akk. 74^ 2SK

ill 71, § 35, dal. 237, css.

213. § 53^ gen., akk. mit ^>o&*.

suff. 2 sg. 239, § 3k

mâ-nemuà „letzt" 165, 168^ ill.

165, 285, § 33, dat. 165, ess.

165, 285. 310, § 33.

ma-rrne „hinter" ill. 72, § Li

eto*. 12,

mérës „fleisehaxt" 59, «H. pl.

59, if/, i?/. 59, 224.

mérkun ,.geritt, womit man etw.

zeichnet" 3Û£L

mi „wir" 279, gen., akk., dat. 2I9_

miehkke „sehwert" 261, dat. 264,

kom. 2ül (im anlaut L m statt

w), ill. 2Ü1; gen., akk. sg.

mit poss. stiff. 2 sg.

mierke „milch" 266, gen., akk.

265, dat. 261L

mielle „ein einen steilen sand-

hügcl bildendes flussuter" 67,

234, 265. (§ 48), HL 67, 234,

dat. 67, 2üü (§ 18), kom. 67,

260, § 42.

mier'ka „neber 96, 198, gen.,

akk. 96, 265, ill 198, e/«?. 265,

css. 198, § 53.

miessâdàk „teil von einem renn-

tierkalb" 298, § 53 anm. 2.

miesse „renntierkalb" 298.

mo „wie" 279.

moai „wir zwei" 278.

mohkke „kriimmimg, ausHurht,

kniff, auftrug, geschält" 248,

dat., kom. 248.

mon „ich" 278, 279. gen., akk.,

dal. 278, 221L
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mudag „passend, billig" 156, 157,

pi. 156, § aa,

muddo „niass, grad" 156, gen.

156, ill. 156; § 35, elat. ia&

muhttet „verändern, verwandeln"

1H ^ras. 1 sg. 248, §5^3
sg., 3 pl. 194, tinp/: 3 sg. 248,

2>o*. 1 sg., a sg. 252, § 35, 1

du. 248, impcrat. 2 sg. 254, §

35, a sg. 194, abess. 254, § 35.

mûhtusâà „gleich von gesieht"

am
mui'tâlët „erzählen" 177; 297,

302, präs. 1 du. 180, 3 du.

310, § 55, impf. 2 du., 3 du.,

2 pl. 177, 3 pl. 180, pot. 1 du.

180, § 33, kond, 1 sg. 182, 2

du., 3 du., 2 pl. 177; imperat.

1 du. 180, § 55; — § 2a,

mui'talus „erzählung" 297, § 23.

mui'tàlœbme „das erzählen" 180,

§ 34; ill 180, § 34, elat. 180;

— § 28, § sa.

mui*tel „welcher ein gutes ge-

dächtnis hat" 130, nom. pl. 130,

§

mui'tet „sich erinnern, im ge-

dächtnis haben" 130, 802.

muöger „kleine mückc" 133, 172,

244, 297, gen., akk. 133, 297,

§ 13, § 53, nom. pl. 133, § 13;

§ 5JL

muohto (pl. muodok) „gesieht"

300, § IL § 13, nom. pl. 300.

muorrà „baura, holz" 64, 232,

gen., akk. 64, 246, ill 64, 22A
elat. 64, 246, ess. 64, 230, § 53,

mnotta „tante mütterlicherseits,

jünger als die mutter" 61,

229. gen., akk. 61; 244, 283.

elat. 244, ess. 229, § 5JL

mûrri „reich au bäumen, waldig"

130, 290, 291, 296, attr. 130,

komp. 130, 296; superl. 130,

296.

mœgadët „einmal plötzlich brül-

len, blöken« 301, § 50, § 53.

mœhkot „brüllen " 228, § 50, präs.

3 sg. 228, § 50, impf. 3 du.

246, § 50; § 53, kond, 3 sg.

243. 3 pl. 242; § 45.

mœhcoe „unangebautes land,

wüste" 262, gen., akk., elat. 264,

§ 50, kom. sg., gen., ill. pl. 262*

mœnno „betragen, verfahren"

233, gen., akk., elat. 247, ess.

233, § 53; - ßfill

mœr'kà „zeichen, merkmal" 198,

§ 8; ill. 198, ess. 198, § &
meer'kot „(mehrere obj.) zeich-

nen" 30».

nahkke „haut, feil" 254, gen.,

akk., elat. 254, § 37, kom. 257

nai'tâlët „heiraten" 179, 297,

präs. 3 sg. 179, impf. 3 du.

179; - 3 6, § 23.

nai'tet „verheiraten, trauen" 297.

nalàk „renntier mit abgeschnit-

teneu hörnern" 145, akk. 145,

§ 6, nom. pl. 145, § 6, gen.

pl. 145, § fi.
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nallst „abschneiden, abkappen"

145, präs. 1 sg. 145, $ 53.

nàger „schlaf" 176, 235, gen.,

akk. 287, § 53, etat. 182, § 53,

ill. pl. 176; iW. «/. mit poss.

suff. 1 sg. 179, § 56, elät sg.

m. p. s. 1 sg. 182, § 56, gen.,

akk. pl. m. p. s. 1 sg. 176, §

56, ill. pl. m. p. s. 1 sg. 176*

179, vgl. § 56j — § UL

nàmmà „name" 16, 7^ 293, § 35,

gen., akk. 71
T

239, § 35, ill.

71, 214, elat. 237, 294, ess. 71,

214, 294, § 53, nom. pl. 71,

akk. pl. 294.

nànnusâbbuà „ein wenig fester,

stärker" 177, ess. 178, nom.

pl. UK
nânos „fest, stark" 286, komp.

169, 115 (§ 35], 214, 309, komp.

nom. pl. 169, 175, supcd. 169,

sup. nom. pl. 169, 305, § 54.

néVrudàk „schlechtigheit" 299j

statt eu zu lesen: e#.

niehkke „nacken" 41, dat.,

kom. 4L

niehko „träum" 244, § 13, gen.,

akh 244, ill. pl. 2Sâ (§ M
anm. 1}.

niei'dâ „mädchen, tochter" 85^

196, gen., akk. 85. 267, ill.

196, 204, elat. 85, 267, c*s.

19fi

nies'te „reisekost'' 266, </cn., akk.

nihttet „drohen" 248, präs. 1 sg.

248, § 53, impf, 3 sg. 248,

pot. 1 sg., a sg. 252, § 35, 1

du. 243,

nihtto „drohung" 248, elat. 24fL

njahka „quappe" 218, § 36, gen.,

akk. 240, ill. 218, § 36, ess.

218, § 36, § 53, nom. pl. 240.

njahco „tauwetter" 218, § 36,

gen., akk., elat. 240, § 1^ iU.

221, ess. 218, § 36, § 5&

njalbme „muud" 298, § 58.

iijaiges „süss, wohlschmeckend"

24, 296, ess. 24, § 53, attr.

24, 296, § £.

njalgidët „süssen (guteu) ge-

schmack haben, gefallen" 29iL

njalmadàk „mündung eines flus-

ses od. bachs" 298, § 58.

njartäd „dünn, undicht" 128,

§ 6, nom.pl. 128, § 6, attr. 121L

njacuà „ein wenig tauwetter"

240, § L

njâmmasët „sich festsaugen* 295,

§ 58.

njâmmât „saugen" 295.

njiehcât „von feuchtigkeit durch-

zogen werden und verfaulen"

225, § 15^ präs. 3 sg. 228, §

13, 3 pl. 225, impf. 3 sg. 245,

§ ^ 3 pl. 225, kond. 3 sg.

245, § L a pl. 245, § 1, pot.

a sg. 245, § 1, imperat. 3 sg.,

a pl. 225.

njiecâs „feucht" 45, § 1, § 53,

komp. 15.
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njibtât „beim baodel botrügen"

35, präs. 3 pl., impf, 3 pl. 36,

§ 35, inf. pass. 35, § LL

njoad'vot „beschmiert, besudelt

werden" 119, 202, impf. 3. sg.

119, pot. 3 sg. 119, part. prät.

2Û2,

njoahce „langsam, saumselig"

228, § 13, kom. sg., gen., ill.

pl. 243, § 1^ ess. 228, § 13,

§ 5iL

njoahcot „laugsam, saumselig

werden" 229, § 13, präs. 3 sg.

229, § 13, impf 1 sg. 225, â

»g- ^iii § Ii pol 3 sg. 243,

§ L, kond. 3 sg. 243, § 1, 3

pl. 242, § r, § 45, imperat. 3

sg. 225, part. prät. 225

njunne „nase, sehnabel, spitze"

71, gen., akk. 71, ill. 7_L 213,

dat. 7_L

njuor*jo „seehund" 146. § IL gm.

146, (fam'n. 1 4f>.

njuorjok, pl njuorjokâk „schuhe

aus seohundshaut" 146, 147,

§ llj hat gew. uugedehnten

diphthong: uo.

njuovân „Schlachtmesser" 151,

§ 53, akk. 151, § 53.

njuovÖä „zunge" 206, gen., akk.

206, § IT, § 22, § 4iL

njuovvât „schlachten, schinden"

151, präs. 1 sg. 151, § 53.

njûrjuà „kleiner seehund" 14<>

nohkkàt „schlafen'* 194. präs. I

sg. 2JS, 3 sg., 3 pl. 194, ;>o/.

1 sg. 252, § 35, imperat. 2 sg.

252,- § 35, 3 sg. 194, ger. I

nu „so" 213.

nuöhtte „zugnetz" 42, c/«/. 42,

264, kom. 42j </en., mit

POSS. Suff. 2 Sg.

nuorrà rjung" 175, JrcmijJ. 175,

komp. nom. pl. 175, suprl. nom.,

ill., ess. (§ 56), nom. 179

nuvtuk, pl. nuvtukàk „schuhe

mit durchgeschnittener solde

aus den beinlingen des reun-

tiers" H6, LLL

nœhpe „schwestersohn" 242, §

50, gen., akk., clat. 246, § 50,

kom. sg., gen., ill.pl. 242; gen.,

akk. sg. mit 2>oss. suff. 2 sg.

246, § 5JL

nœlgar „einer, der vor geiz sich

nicht satt zu essen wagt" 153,

§ 50, akk. 153, § 50, § 53.

nœl'ge „hunger" 153, gen., akk.

153, 269, § 5!L

nœi'godët „hungern lassen" 2&L

£ 53, impf. 3 sg. 284.

nœl'got „hungern" 263, impf 3

Sg. 269, § 50, pot. a sg. 263,

kond. 3 sg. 263, 3 pl. 26L

§

nœv*rot ..schlecht werden" 299,

§ 5L

oabas „kleine, liebe Schwester"

149, 157, 171, 287, § 53, gen.

149, § 53, clat. 149, § 53, nom.

pl. HI, § 53, Hl pl. 176; gen..
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akk. sg. mit poss. suff. 2 du.,

2 pl. 176. M. sg. m. p. s. 2 du.,

2 pl. 177, gen., akk, pl. m. p. s.

1 sg. 176, § 56, ill pl. m. p.

s. I sg. 17JL

oabaa, pl. oabaèàk „Schwestern

unter einander" 148, 157,

§ 53.

oabba „Schwester" 18, 52, 229,

gen., akk. 18, 52, 264, M-

clat. 182, 264, 285, ess. 229,

§ 53, nom. pl. 52^ gm., akk.

pl. 228, ill. pl. 22S (§ 53 anm.

1); gen., akk. sg. mit poss. suff.

2 sg. 285. ill, sg. m. p. s. 1 sg.

179, § 58, clat. sg. m. p. s. 1

sg. 182, § 53, ess. m. p. s. 1_,

2, 3 sg. 283, § 53. 2, 3 du.

283. 1_j 2, 3 pl. 284. gen.. akk.

pl. m. p. s. 1 sg., 1 pl. 2S8,

§ 53, ill, pl. m. p. s. 1 sg. 179,

§ 53, § 50.

oa$£e „fleisch (auch bildlich)" 57,

229, § 4, gen., akk. 57. 265,

ill. 229, § 4, eint. 265, kom.

57, 262, rss. 229, $ 4, S 53;

gen., akk. mit fw&s. suff. 2 sg.

265; — § UL

oa$$ot „erhalten, dürfen" 58,

229, § 4, präs. 1 sg. 58, 265^

§ 53, 3 sg. 229, £ 4, impf. 1

sg. 58. 226, § 4, 3 41. 3 sg.

265, pot. 3 sg. 5S, 262, 1

du. 260. $ 45, kond. 3 sg.

262, impend. 3 sg., 3 pl. 226,

§ L 8 iL P<" f
- P , ät

-
T2*> r^lii

§ Ii § iL inf- Pass - 224.

§ L § Iii - § iß.

oaddadäk „Schlafzeug, bettzeug"

298, § 53 anm. 2.

oaddet „schlafen" 29_&

oaggot „angeln" 28, 52, 229, präs.

1 sg. 28, 52^ § 53, 2 sg. 28,

3 sg. 28, 229, 1 du. 28, § 4^

2 du. 28, 283, § 13 (zur te-

nuis zwischen 3 u. 4 silbe), 3

du. 28, 283, § 53, 1 pl. 28, 2

pl. 28^ 2S3, 3 pl. 28, § 4L

impf. 1 sg. 28, 52. 225, § 41,

2 sg. 28, § 41, 3 sg. 28, 52,

264, 1 du., 2 du., 3 du., i pl.,

2 pl. 28, § 53, 3 pl. 28, § 41,

pot. 1 sg. 28, 52, 262, 292, 2

sg. 292, 3 sg. 262, 292^ kond.

1 sg. 28, 52, 292, 3 pl. 260, §

45. imperat. 2 sg. 28, 268, § 42

anm., 3 sg. 28, 50. 52, 225,

292, § 4L 1 du., 2 du. 28, 3

du. 28, 292, § iL 1 pl., * pi-

28, 3 pl. 28j 50, 292, § 41,

gcr. I 28, 283, ger. II 28, 283.

§ 5A rerbalsubst. 28, 52, § 53,

viersilb. abess. 28, § 13 (zur te-

nnis zwischen 3 u. 4 silhe), drei-

silb. abess. 28, 268, 285, § 42

anm., part. präs. '2H,part. prüf.

2 S, 52. 225, § 4jj neg. präs.

28, 268, $ 42 anm., neg. im-

perat. 3 p. 28, 292, § 4L inf.

pass. 28, 50, 52, 22L 292, § 12;

- § HL

oagostët, dem. v. oaggot, 301, § 5JL
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oahkot „vorwärts trotten (vom

langsamsten laufschritt des

reuntiers), langsam gehen" 228,

oahpâtœggje „lehrer" 169, § 55

anm., gen., akk., ill., elat. 109,

§ 56, kom. 169, § 55 anm. ;
—

§ 10, § Hl

oahppàt „lerneu" 195, § 10, präs.

1 Sg. 266, § 47, § 53, 1 du.

195, impf, 3 sg. 266, § 47, im-

perat. 2. sg. 266, 3 pl. 195, ger.

I 266, g 10, § 47, ger. II 195,

§ 10, neg. präs. 266, § ML

oahppo „lehre" 264, elat. 2&L

oaidnàiët »sich wiedersehen" 297,

§ 10.

oaidnet „sehen" 297

oaTve „köpf" 105, 106, gen., akk.

105, 106, kom. 10JL

oal'ge „schulter" 263, gen., akk.

265, kom. 263.

oar*re „eichhörnchen" 136, elat.

136, kom. 136. 137, 278j —
§ 2JL

oaces „netz, das quer über den

fluss ausgesetzt wird" 44, 244,

§ h gen., akk. 44, § 13, § 53,

obbut „sich vernarben, sich mit

wölken überziehen, verstopft

werden" 122, 123, 278, impf.

3 sg. 122; — § 35.

odàs „neu" superl. 179, sttperl.

ill., ess., nom. pl. 179; — § 5A

oheâ „busen" 44, 293, § 35, gen.,

aH: 44, 238, § L § 35, Hl

44, 212, elat. 44, 216, 294. § 1,

ess. 44, 211, 294.

ohoât „suchen" 45, 211, präs. 1

sg. 45, § L 3 sg. 45, § 13, 1

du. 214, § 35, 3 du. 45, 214,

§ 35j 2 pl. 45, 2U, impf 1

Sg. 45, 214, § 35, 3 sg. 43.

§ L 3 pl. 214, § 35, kond. 1

sg. 238, § L § 35, imperat. 3 sg.

45, 215. § 35, 3 pl. 215, § 35,

ger. I 236, inf pass. 45, 212,

§ H.

olbmuè „kleiner mensch" 149,

nom. pl. 149.

olmuà „mensch" 149, § 35^ gen.,

akk. 149, 201, ess. 14, § 35,

nom. pl. 2£LL

orostàs'tet „eine kurze weile ste-

hen bleiben" 181, präs. 1 sg.

181, § 32, § 5A
orostët „ein weuig verweilen,

stehen bleiben" 181, präs. 1

sg. 181, impf 3 sg. 181

.

osTcot „glauben" 182, kond. 1

sg. 182, § 35.

ovoad „der neunte" 155, elat..

ess. 155, § 53.

ovee „neun" 299.

ovoës „neuner" 154, 299, § 35,

akk., ill. 154, § 3k

parrâ „paar" 12, 64, § 6, gm.,

akk. 64, 208, 241, § 6, ill. 64,

elat. 64, 20S, 241, ess, 64, §

53, akk. pl. 24_L

pàl'sâ „kleiner häufe, hügelchen,

erhöhung" III, 200, 293, gen.,
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alek. Ill, § 35, ill. 200, elat.

294, ess. 200, 294, nom. pl.

ILL

piev'lâ „ein von schnee entblöss-

ter fleck" 107, gen., akk. 107,

267, ill. lûl.

plœhkkâ „tinte" 26^ § 8, gen.,

akk. 266. etat. 266, § 4JL

povdnà „hugelchen" (grösser als

pâl'sâ) 201, 293, gen., akk. 253,

§ 35j ill. 201, elat 250, 294,

ess. 201, 2&L

pœn'nâ „schreibfeder" 78, 234,

§ 8, § 50, gm., akk. 78, 267,

§ 8, ill. 78, ess. 234, § 8, § 50,

nom. j?/. 78, 267, § 4L — In

den beisp. s. 7_8_ fehlt das zei-

chen der aspiration O nach

dem p.

rajaat „rot und dick im gesteht

werden" 58, § 4, § 40^ präs.

â sg. 58, § 4, impf. 3 sg. 5&

ragas „decke gegen mucken" 24,

§ 5«L gen., akk. sg., ess., nom.

pl. 24.

rahkka „kleiner hund" 254, gen.,

akk. 254, § 32.

rahpot „rechen, harken" (nicht:

,beschmutzt werden') 38, § 36,

impf. 1 sg. 38, 220, 3 sg. 38,

part priit 38, 220.

rai'do „reihe von hinter einander

gebundenen renntieron mit

schütten" 85, gen., akk. 85, §

38, elat. 85, § 38, deminut. Sä.

raiduà, dem. von rai'do, 8JL

rai'ge „loch" 255. gen., akk., elat.

25 5, § 38j kom. sg., gen. pl.

258.

rai'sko „lumpen, läppen" 100,

nom. pl. 100, § 38, deminut.

100.

raiskuà, dem. von rai'sko, 100.

rav'de „schmied" 136
t
gen., etat.,

kom. IM,

rav'gâ „seegespenst" 86, § 6, gen.,

akk. 8k § 6, ill. 86, nom. pl. 86.

ravhe „friede" 158, 278, gen.,

akk., ill., kom. 158, 278

rav'kât „rufen, verlangen" 89,

196* § ^ § 2A präs. 1 sg. 89,

§ 53, 3 sg. 89, 196, impf. 1 sg.

89, 196, § 23, 3 sg. 258, kond.

a sg., a pl. 258, § 6, imperat.

a pl. 196, § 23.

rav*vët „befehlen" 122, 123, präs.

1 sg. 122.

râhpâaët „sich öffnen" 296, § 3â.

râhpât „öffnen" 2ftL

rahöa „anstrengung -
236, § 35,

elat. 236, § L
ràv'dà „kante, rand" 86, 196,

293, gen., akk. 86, 253, § 35,

ill. 86, 196, elat 86, 250, 294,

ess. 196, 21LL

rehkënâa'tet „rechnen" 167, präs.

3 sg. 167, impf. 3 sg. 167,

kond. 1 sg. 167, § 32, § 5A
riddà „pferch" 50, 52, 215, § 35,

gen., akk. 52, 252, § 35, ill.

49, 52, 212, elat. 52, 249, ess.

49, 52, 212.
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ridaà „kleine falle (für baren od.

fuchse)" 2£6_

rieges „ring, kreis" 24, 52, 264,

§ 53, gen., akk, 24, 52, 229,

ess. 24. § 53, nom. pl. 24,

222.

riehôot „pfeifen, schreien, krei-

schen" 229. § 183 präs. 3 sg.

§ 13, impf. 3 sg. 244,

$ 1, pot a sg. 243, § 1, kond.

3 sg. 243, § h î Pi- 242, § 1,

§ ü
rievän „fuchs" 154, § 53, cZ/i*.

154, wow. 154.

riev'dât „treiben (intr.), sich ver-

ändern, verschieden sein" 87,

190, präs. 3 sg. 87, 196, 3 pl.

87, 196, impf. 3 sg. 87, § 47,

kond. 3 sg. 87^ impcrat. 3 sg.

87, 196, part. präs. £L

rievdno „Stecknadel" 201, gen.,

akk., elat 265, ill 201, cs>\

201, § 53,

riewar „rauber" 123, 171, gen.,

akk. 123^ 171, § 5JL

riges „reich" 143, gen. 143, § 53,

ess. 143. § 53.

rihpâ „splitter, abfall* 214, § 35,

gen., akk. 238, § 35, ill. 2_LL

rihta „falle (für hären od. luchse)"

211, 281, 282, § 13, gen., akk.

235. 281, ill. 2U, $ 13, elat.

235, gen., akk. pl. 288, mit

poss. suff. 1 sg., 1 pl. 28Ji

rihèà „bitter, herbe" 195, § 35,

gen., akk. sg., nom. 195.

es». 21Ü.

rir]gàl „bretzel" 197. § 53, gen.,

akk. sg., nom. pl. 1 97.

ris se „reis, rute". kom. § IS.

rist-ahèèe „tauf-vater" LL

riv'go „nichtlappische bauerfrau"

136, nom. pl. 136.

rivtar „tüchtig, schnell zu arbei-

ten" (hat also mit riktodet

nichts zu tun; die entspre-

chende starke stufe hat man

im adv. riektà „recht, richtig")

153, akk. 153, § 53.

roahkkâd „freimütig" 126, § 10,

nom. pl. 126, § 10, attr. 12fL

roahcàt „scherzen, kokettieren"

231. § 15, präs. 3 sg. 228,

§ 13, 3 du. 23_L 2 pl. 231,

§ 15, impf. 3 sg. 245, § L

pot. 3 sg. 245, § L kond. 3

sg., 3 pl. 245, § L
roacetët „einmal kokettieren"

296.

roav'go „bettdecke von feilen"

86, 196, gen , akk, 86. 265,

ill. 196, ess. 196, § 53, nom.

pl. 86j gen., akk. sg. mit poss.

suff. 2 sg. SiL

rogun „einer, der stark bellt"

151, § 35, akk. 151, § 3iL

rohkâdàlâstuwât rgeneigt sein

zu beten" 311, kond. 3 sg. 311.

§ 57, neg. präs. 311.

rohkke „verstorben" 248, eM.,

kom. 21h.
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rohiot .stark bellen, schnauben"

151, § 13, impf, ä sg. 151,

pot. E sg. 238, § 35, kond.

3 sg. 238, § 35, 3 pl. 2M*

rohkus .gebet" 133, 134^ § 35,

nom. pl. 13a, § 35, ill. pl.

176; gen., akk. sg. mit poss.

sujf. 2 du., 2 pl. 176, ill. sg.

m. p. s. 2 du., 2 pl. 177, gen.,

akk. pl. m. p. s. Y sg. 176,

§ 56, ill. pl. m. p. s. 1 sg. 176.

rohèe „einschntirung, Verengung

(v. see od. fluss), enges tai,

langgestreckte schlucht* 211,

§ 13; elät, kom. 236, § 1, ess.

211, § 13, § 53, iness. pl 236,

§ 1-

rohèot „zusammenklemmen" 46,

§ 13, impf. 1 sg. 46, 215, §

35, 3 sg. 46, § 1^ imperat. 3

sg. 215, § 35, part. prät. 46,

215, § 35.

rudàiduwât „reich an geld wer-

den" 304, pros. 3 du. 305, pot.

1 sg. a04, § 54, kond. 3 pl.

304, neg. pros. 304.

ruhtâ „geld" 36, 38, § 35, gen.,

akk. 238, § 35, ill. 35, 38, 211,

290, elat. 235, ess. 35^ 38, 211,

nom. pl. 38, gen. pl. 235, akk.

pl. 294; elat. sg. mit poss. suff.

1 sg. 98, § 35, gen., akk. pl.

m. p. s. 3. sg., 3 pl. 294.

ruito „eiserner kochtopf" 8&

196, gen., akk. 88, UI. 88, 196,

§ 2A elat. 88, m. 196_, § 53;

gen., akk. mit poss. suff. 2 sg.

88, § 35.

rumâà „körper" 74, 237, gen.,

akk. 74, § 53, ill. 74, § 35,

ess. 239.

ruöbbe „schorf" 52, 229, gen.,

akk. 52, 264, kom. 52, 262,

ess. 229, § 53; — § 16.

ruohkkât „(sich) kratzen" 41,

195, § U, pros. 1 sg. 41,266,

§ 47, § 53, 3 sg. 195, 3 pl.

195, impf. 3 sg. 266, § 47,

imperat. 2 sg. 266, 3 sg. 195,

ger. I 266, § 47, ger. II 195,

§ n, neg. pros. 266.

ruohtàstàhttet „laufen lassen, ei-

nem nachlaufen um ihn zu

holen" 164, 174, präs. 1 sg.

164, § 32, § 56, impf. 3 sg.

174, imperat. 2 sg. 164, neg.

präs. 164, § 32.

ruohöa „gekrach" 45, 231, gen.,

akk. 45, 231^ § 1, ill. 45, 225,

ess. 45, § 47, § 53.

ruohèât „krachen, knacken* 45,

§ 47, präs. 3 sg. 45, § 13,

impf. 3 sg. 45, § 1^ imperat. 2

du., 2 pl. 22a.

ruoidnät „abmagern" 145, § U,

präs. 1 sg. 145, § 47, § 5a.

ruoinàk „ein abgemagerter" 143,

147, 171, akk., ill, 145, 171,

elat. 17Jj — § 42.

ruöv'de „eisen" 86, gen., akk.

86, 265, ill. 86, ektt. 86, 265,

kom. 86.

<•»
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rœhkâ „schütten" 231, gen ,
akk.,

dat. 245, iU. 225
; gen., akk.

sg. mit poss. suff. 1 sg. 281,

§ iL § 5iL

rœhppen „ranchloch" 133, 134,

287, § 53, akk. 133, § 53.

saddua, pl. eadduôâk „kleine

sandbank"

sadne „wort" 211), gen., akk.

241, etat. 285, kom. 241, ess.

219, § 53, gen. pl. 211 ;
gen.,

akk. sg. mit poss. suff. 2 sg.

235.

sado „sand" 53, 255, gen., akk.

53, 219, ess. 53, vgl. 312, §

53, nom. pl. 53, 219.

sahkâ „rede, gedieht, neuigkeit"

36, 37, 220, § 6, gen., akk. 37,

§ 6, ül. 36, 37, 220, ess. 35,

37, 220, § 53, nom pl. 3Z

sahkko „geldbussc" 254, gen.,

akk., elat. 254, § 37, demin.

257.

sahkus „kleine geldbnsse" 257

sahpan „maus" 151, 278, § 5Ü.

sahppe „ galle, bitterer saft" 254,

gen., akk., elat. 254, § 37, kom.

25L .

sahtto „befördernng, die leute

die einen reisenden mit perso-

nenpost befördern" 42, gen.,

akk. 254, § 37, elat. 42, § 37;

gen., akk. mit poss. suff. 2 sg.

42, 2üZ

aalbmâ „ psalm" 201, § 6, ill

201, ess. 2U1, § iL

sardnom „das sprechen" 135, §

53, gen. 135, § 53, 01. 135,

elat 135, § 53,

sardnomgiellâ „gesprochene sprä-

che" 135, § 53.

sardnot „reden, sagen" 117, 201.

präs. 1 sg. 12, 117, § öS, impf.

1 sg. 201^ 3 sg. 256, pot. 1

1 sg. 117, 3 sg. 259, kond. 3

sg. 258, â pl. 259, imperat. 2

sg. 259, 3 sg. 201, 3 pl. HL
abess. 259, pari. prät. 201, neg.

präs. 259.

sav'3& „schaf" 89, § 6, gen., akk.

89, § 6, ill. 89, nom. pl. 89j

- § 2.

sàr'vaskàt od. sâr'vastâk „das

fell eines nnverschnittenen

renntierochsen" 164, 168, gen.,

akk., iU., elat. 164, ess. 164,

- § 53.

sàvek, pl. sâvekak „Schneeschu-

he" MIL

si „sie" (pl.) 279, gen., akk., elat.

212.

sid'vot „schielen" 119, 202, präs.

3 pl. 202, impf. 3 sg. 119, 250,

pot. 3 sg. 119, 253, § 35, kond.

3 sg. 253, § 35, 3 pl. 25_L

8ies8àl „kind des bruders, so von

der tante (sèessà) genannt"

133, 287, akk. 133^ — § 53

an m. 2*

sihtàm „das wünschen, wollen"

135, elat. 135, § 3Jl

sihtàt „wünschen" 35, 38, 211^



pros. 1 sg. 38, 235! 3 sg. 38, §

13, 1 du. 214, § 35, 3 du. 36,

38, 214, § 35, 2 pl. 35, 38,

211, 3 pl. 36, § 35, impf. 1

sg. 38, 214, § 35, 3 pl. 36,

•214, § 35, pot. 1 sg. 238, §

35, imperat. â sg. 36, 38, 214, §

35, â pl. 36, 214, § 35, ger.

I 235, part, prät, verbalsubst.

38, inf. pass. 21^ § 14.

aii'dà „lager der nomadisieren-

den lappeu, dorf, heimat" 9T,

92, gen., akk. 9_L 92, § 35,

elat. 91, 92j — § 25.

sir'det „transportieren, den

wohnsitz verändern" 97, präs.

1 sg. 250, § 53, impf. 3 sg.

250, pot. 1 sg., 3 sg. 253, §

35, 2 pl. 251, imperat. 3 sg.

98, 3 pl. iLL

siyjug „Schwester der frau,

Schwägerin" 126, gen. 126; —
§ 5JL

skai'dâ „weberkamm" 85, § 6,

gen., akk. 85, § 6, elat.

skaigas „wiederhall, echo" 85, §

53, gen., akk. 85, §

skar'bàt „kratzen, auskratzen*'

97, § 6, imperat. 3 sg. 98, 3

pl. 9JL

skav'Ja „hart" 89, gen., akk. 89,

255, § 38, elat. 89, § 38^ -

skihpâ „schiff" 159, gen. 159,

elat., ill. 159, 278, ess. 159, §

53.

Bkihppar „kamerad, gefàhrte*

124, gen. 124, § 5A

skihttar „Verschwender" 124, gen.

124, § 5JL

skoaTpâ .norwegischer bauer"

95, gen., akk. 95; — § UL

Bkoal'tâ „hirnschädel" 268, §

24, gen., akk. 268^ — § lß-

skoarôaa „steif, hart, barsch" 96,

§ 53, gen., akk. 96, § 1Û.

akuhttar Jäger" 124, gen. 124,

skurrhät „röcheln" 65, präs. 3

sg. 65, 1 du. 215, § 35, 3 dn.

215, § 35, impf. 1 sg. 215, §

30, a sg. 65j 3 pl. 215, § 35,

imperat. 3 sg., 3 pl. 215, § 35,

ger. II 65, § 35-

smiehttât „ersinnen" 42, 195,

präs. 1 sg. 42, 266^ § iL §

53, 3 sg., 1 pl., 3 pl. 195,

impf. 3 sg. 266, § 47, imperat.

2 sg. 266, 3 sg. 195, ger. I

266, § 4L neg. präs. 2Ü6,

smiecaa „knarren" 267, § 5JL

smil'öe „senkrechter absatz" 96,

197, § 24, gen., akk. 96, iü.

197, § 24, elat. 250, kom. 96,

250, ess. 197, § 24, § 53.

soahpât „passen, übereinstim-

men 44

35, 38, 231, § 15, präs.

3 sg. 38, § 13, 3 du. 36, 231,

§10,2 pl. 36,38,231J §10,

§ 15, impf 3 sg. 38, 245, 3 du.

38, § 53, pot. 1 du., kond. 3 sg.

245, § 10, imperat. 3 pl. 36, 3&
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soai „sie (zwei)" 27 s,

soames „irgend ein" 245, nom.

pl. 230, § 53.

sohkà „geschlecht, familie" 98,

§ 35, gen., akk. 238, § 35, «7/.

211, clat. 98j elat. mit poss.

suff. 1 sg. 98, § 3JL

sol»jo „grosse brustschnalle" 110,

gen., akk. HO; gen., akk. mit

poss. suff. 2 sg. 110, § 3_5_

son „er, sie" 278, gen., akk. 278,

elat 279.

spabâstâllàt „ball spielen" 304,

310, präs. I sg. 310, 3 du.

305, impf. 3 sg. 310, pot. 1 sg.

304, 310, § 54, kond. 1 sg. 304,

§ 54, 3 pi. 304, neg. pros. 3d4
;

- § (L

spabbâ „birkenschwamm, spiel-

ball" 50, 52, 221, $ 6, gen.,

akk. 52, 257, § 6, ill. 49, 52,

218, § H, efot 52, 257, ess.

50, 52, 221, § 41L

spalôàs „kahl, haarlos" 97, gen.,

akk. 97, 197, § 6, § 24, nom.

pi 197, § 6, § 24.

apihèa „peitsche" 45, 211. 281,

282, § 13, gen., akk. 45, 286,

281, § L elat. 236, § 1, ess.

211, S 13, § 5JL

spirë „tier" 162, § 35, gen., elat,

ess. 162, § 35, ill., kom. 162,

nom. pl. 162, § 35, gen., akk.,

ill., iness. pl. 162.

spœ$$ot „(mehrmals) mit der fla-

chen hand schlagen, klappsen"

58, 233, § 4, § 50, präs. 1 sg.

58, 269, $ 50, § 53, 3 Sg. 233,

§ 4, § 50, impf. 1 sg. 58, 226,

§ 4j § 41, pot 3 sg. 58, impe-

rat. 3 sg.. 3 pl. 226, § 4, §

41i part prät 58, 226, § 4, §

4J_;
— § ifi.

stohpo „stube" 211, 281^ 282, §

13, gen., akk. 281, elat. 235,

ess. 211, § 13, § 5A
atovua „kleine stube" 238, § 35.

atuhkkâ „stück" 248, gen., akk.

252, § 35, elat 248.

Buddo „sünde" 212, ill. 215, §

35, ess. 212, § 53.

suduè „kleine stinde" 249, § 35,

ill. pl. 249.

sunkàlàhttet „nach jmd. rudern

um ihn zu holen" IM (§ 32).

präs. 1 sg. 164, § 32, § 56.

impf 3 sg. IM (§ 32), pot 3

sg. § 32,

sùhkuà „kleiner strumpf" 3t »o

suohkâd „dick (von flüssigkei-

ten), brei" 126, 129, § 15, akk.

126, § 15, ill, elat L2fi.

Buohkko „strumpf" 264, elat. 2M,

auohpân „lasso" 151, § 15, § 53,

ill UlL

suohppot „werfen (mehrere obj.)
H

151, § 11, präs. 1 sg. 15^ §

U, § 5A

suolo „insel* 63, 143, 283. gen.,

akk. 32, 63, 143, 224, § 7, ill,

elat 143, § 7, ess. 143, nom.

pi 32, 224, § L
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sœi'be „schwänz" 85, 2Ü3. § 51,

gm., akk. 85, 269, § 50, ill.

85, 203, § 51, kom. 260, HL

pl. 2ML

sœidne „wand" 114, 203, § 51^

gen., akk. 114, 269, § 50, HL

114. 203, § 51, kom. 114. 260.

sœhkot „dicht Tiiachen, mit rei-

sern bedecken od. verstopfen"

223, § 50, impf, 3 du. 246, §

50, § 53, inf. pats. 223, § li

sœrama „derselbe" 78, 234, now.

pl. 78, 26_9j — § 5a

saemo „bart" 176^ § 50, ill. pl.

176; ill. pl. mit poss. suff. 1

sg. Uli. § 5JL

sœvdnjàd „finster" 127. nom. pl.

127, attr. 127j - § 8, §

àâddàt „wachsen, werden, ge-

schehen, dazu kommen etw. zu

tun" 13, 49, 189, 212, präs.

1 sg. 26, 189, 190, 2 sg. 26,

3 sg. 13, 26, 212, 1 du. 26,

215, 291, §36,2 du. 26, § 13

(zur tenuis zwischen 3 u. 4

silbe), a du. 26, 215, S 35. L

pl. 26, 2 pl. 26, 49j 212, 3 pl.

26, 50, 189, 29L § 35, impf.

L sg. 13, 215, 291, § 35, 2sg.

291, § 35, 3 Sg., 1 du., 2 du.,

3 du., 1 pl., 2 pl. 26, a pl.

13, 50, 215, 291, § 35, pot. 1

sg. 252, § 35, 3 sg. 249, impe-

rat. 1 du., 2 du., 1 pl., 2 pl. 26,

a sg. 13, 50, 215, 292. § 35,

a du. 292, § 35, a pl. 50, 215,

292, § 35, ger. II 50, § 35,

abess. 249, § 13. (zur tenuis

zwischen 3 u. 4 silbe), vgl. §

§ 50, part. prät. 2JL neg. im-

perät. 3 p. 292, § 35.

àâdde, part. präs. von àâddàt,

137, elat., kom. \SL

ààddo „wuchs, frucht* (im pl.

auch: „ernte") 13. 23, 53, 212,

gen., akk. 22, 49, ill. 23, 53,

292, § 35, elat. 23, 53, 249,

kom. 23, ess. 23, 212, § 53,

nom. pl. 23, gen., akk. pl. 288
;

gen., akk. sg. mit poss. suff. 1

sg., 1 du., 1 pl. 23, 292, § 35,

2 Sg. 23, 53, 292, § 35, 2 du.,

2 pl. 23, 292, § 35, 3 sg., 3

du., 3 pl. 23, § 53, gen., akk.

pl. m. p. s. 1 sg., 1 pl. 288;

- § liL

ààduà, dem. von àâddo, 300, §

35

àlun'de „schlaff', indolent, träge"

197, ess. 197, § 53 (fehlt
'

zwischen •? und I).

slœ&'got „schimmern, blitzen"

104, 199, impf à sg. 104, 269,

§ 50, pot. 3 sg. 104, 269, kond.

3 sg. 263, part, prät., verhal-

subst, \m (fehlt
c

zwischen .4

und l).

Suöhkket „seufzen" 41, präs. 1 sg.

41, § 53, impf. 1 sg. 41, 3 sg.

41, 26_L pot. 1 sg., a sg. 26_L

1 du. 260, § 45, kond. 1 sg.
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263, § 53, imperat. 2 sg., neg.

pros., abess. 268, § 42 anm.

6uÀ*me „ferse, absatz eines Schu-

hes" 120, 202, gen., akk. 120,

ill. 202, elat. 250, kom. 120, 2£L

tiibmo „stunde, uhr" 115, 204,

vgl. 312, gen., akk. 115; gen.,

akk. mit poss. suff. 2 sg. U5,

§ 35; - § 25.

tiili „Ziegelstein" 108, 204, vgl.

312, gen., akk. 108, § 35, nom.

pl. 108j — § 2ü

toa'ssà „dose" 66, 70, 234, § 10,

§ 12. anm., gen., akk.* 66, 70,

267, § 10, ill. 66, 70, 227, elat.

66, § 47, m. 66, 70, 234, § 10,

§ 48, nom. pl. 66, 267, § 41.

tronnög „königin" 12, 1£3 (§

35), akk. 153.

tuollo „zoll" 63, § 11, yen., oitJfc.

63, «7/. 63, 22iL

tuvdne „haute, bes. düngerhau-

fe" 114, vgl. 312, gen., akk.,

kom. 1 14.

cahkèt „(kleiden anziehen" 240,

§ 36, pros. 1 sg. 240, § 53, 3

pl. 36, impf. 3 pl. 36, pot. 1

sg., 3 sg., 1 du. 240, ger. I

cahpàt „in kleine stücke zer-

schneiden" 220, präs. 3 sg.

218, § 36, 1 du. 220, 3 du., 2

pl. 220, § 6, impf. 1 sg., 3

pl. 220, imperat. 1 du., 2 du.,

1 pl., 2 pl. 218, a sg., 3 pl.

22LL

càgàk „ausgespreizter fisch"

145, 147, nom. pl. 145, § 35.

càggât „ausspreizen" 145, präs.

1 sg. 1 45 .

cihoä „lohe" 214, § 35, gen., akk.

238, § L § 35, ill. 212, clot.

236, § L

cihce .kleiner vogel, sperling"

236, § 13, gen., akk., kom. sg.,

nom. pl 236, § L

CU033& „fleischfaser" 57, 232, §

4, § 11, gen., akk. 57, 267,

ill. 57, 224, § 4, elat. 57, 267,

ess. 57, 232, § 4, § LL § 4i

cœl'ket „sagen" 95, präs. 1 sg.

95, 269, § 50, § 53, impf. 3

sg. 95, pot. 1 sg., 3 sg., 262,

1 du. 261, § 4â,

fcahkât „platz finden" 127, präs.

1 sg. 127, § 53.

ôahked „nicht viel platz neh-

mend, vertraglich" 127, § 36,

nom. pl. 127, § 36, § 53.

Öahppäd „schwarz" 127, 129, § ^
nom. pl. 127, § 6, attr. 121.

öahce „wasser" 146, 218, § 36,

gen., akk. 146, 240, § L. ill.

218. § 36, elat, kom. 240, §

L ess, 218, § 36, § 53, nom.

pl. 240, § L

cai'nhe „specht" 114, gen., akk.

LLL § §8, kom. LLL

èacek, pl. èacekâk wasserdichte,

aus gegerbtem leder gearbeite-

te schuhe" 146, § L

uigmzea Dy VjUOgiL
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Ôâlbmâdët „einem die äugen öff-

nen" 2?)8

ôâlbme „auge" IM,

èâlbmëô „scharfsichtig" 132, 299,

nom. pl. 132, 2â&

èiegoB n heimlich, verborgen" 142,

ill 142, elat. 142, 225, ess.

143.

ôiehkâ „ecke, kante, winket" 36,

23L gen., akk., elat. 245, ill.

36, 225, ess. 35, § 15j gen.,

akk. sg. mit poss. stiff. 1 sg.

231, § Ül

ôielgâs „klar, hell 44

198, gen.,

akk. sg., nom. pl. 198.

öierrot „weinen" 230, jwäj. 1 sg.

244, 3 sg. 230, impf. 1 sg.

226, leond. 3 pl. 242, § 45,

part. prät. 9.9.R

èièës „siebener" 154, akk., ill. 154;

- § i-

oiv'gà »junge, brut fc

86, gen.,

akk. 86, § 35, ill, elat. 8iL

èoahkke „häufe, Versammlung"

261, elat. 264, kom. 2GL

èoas'kem „kälte" 287, § 53.

ôoav^e „magen" 107, elat., kom.

èohkàt „zuspitzen" 211, präs. 1

sg. 235, 1 du., 3 du. 214, §

35, 2 pl. 211, impf. 1 sg., 3

pl. 214, § 35, imperat. 3 sg., 3

pl. 214, § 35, gor. I 235, inf.

pass. 211, § LL

èohkkajœggje, part. präs. von

èohkkat, 168, nom. pl. 168; —
§ 5JL

èohkkat »sitzen" 122, präs. 1 sg.

122, § 53, 2 du. 283, § 13

(zur tenuis zvischen der 3 u.

4 silbe), 3 du. 283, § 53, 2 pl.

283, impf. 3 sg. 288, 1 pl. 288,

§ 53, ger. I 283, ger. II 283, §

53,

èohkkâ „gipfel" 41, gen., akk.

41, § 3A elat. 4L

cuogàstêt, dem. von euo££ot, 301.

èuo$$ot . stehen" 229, § 4, § U,

präs. 1 sg. 265, § 11, § 53, 3

sg. 229, § 4, § U, impf. 1 sg.

226, 3 4,3 41,8*«. 265,3 11,

kond. 3 sg. 262, pot. 3 sg. 262,

1 du. 260, § 45, imperat. 2 sg.

268, § U, § 47 anm., 3 sg., 3

pl. 226, § 4, § 4L part. prät.

226, § 4, § 41, neg.präs., abess.

208, § 11, § 41 anm. ;
— § lfL

ôuoggot „(mehrmals) stechen,

punktieren" 260, § IL, pot. 1

sg., 3 sg. 262, kond. 3 pl. 260,

§ 4L
èuoi'gàt „auf Schneeschuhen ge-

hen" 85, 197, § 11, präs. 1

sg. 85, 3 47, 3 53, 3 sg. 197,

impf 1 sg. 85, 197, 3 sg. 267,

§ 47, imperat. 3 sg. 197, ger.

I 267, § 47, neg. präs. 2üL

öuoiTcä „mticke" 267, § 11, gen.,

akk. 267.

ôuov'gâ „licht" 86, § IT, gen.,

akk., ill. 86, elat. 86, § 4JL
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ôuov'gâd „hell" 128^ nom. pl.

128, attr. 128j — § IL

èûvgudët „hell werden, anbre-

chen" § sa.

èœhppe „meister, geschickt" 261,

koin. 261

.

ugjo „schamhaft, bescheiden 1*

213, ess. 213, § 53, nom. pl.

286.

ur*be „knospe (der laubbäume)"

95, gen., akk. sg., nom., gen.

pl. 05.

usteb „freund" 126, gen. 126, §

53.

vadnudàllàt, frequ. von vadno-

dët, „eim. von etw. so viel

nehmen, dass er daran man-

gel leidet" EûLL

va33«t „zu fuss geben, warten,

hüten" 57, 219, § 4, pros. 1

Sg. 57, § 53, 3 Sg. 219, § 4, 1

du. 221, § 4, impf. 1 sg. 57,

221, § 4, 3 sg. 57, 257, 3 pl.

221, § 4, pot. 1 sg. 57^ 257,

a sg., 1 du. 257, kond. 1 sg.

57, 256, § 53, imperat. 2 sg. 259,

3 sg. 57, 221, 8 4, 1 du., 1

pl., 2 pl. 219, § 4, 3 pl. 221,

§ 4, part, priit. 219, § 4, §

53, abess., neg. präs. 259; —
§ HL

vahkâr „das letzte kind einer

frau" 133, § 53, akk. 133, § 6.

vai'det „klagen" 86, 196, präs.

1 sg. 86, 255, § 38, § 53, 3

sg. 196, 2 dll. 2S3, § L3 (zur

tenuis zwischen 3 u. 4 silbe),

3 du. 283, § 53, 2 pl. 283,

impf. 1 sg. 86, 196, 3 sg. 86,

pot. 1 sg. 86, 258, a sg., 1 du.

258, kond. 1 sg. 86, § 53, im-

perat. 2 Sg. 259, 3 Sg. 196,

ger. I 283, ger. II 283, § 53,

abess., neg. präs. 259.

vai'le „mangel" 106, gen., akk.

106, 255, § 38, kom. 106, 258.

vailot „fehlen, mangeln" 255,

impf. 3 sg. 255, § 38, kond.

3 sg., 3 pl. 258, pot. 3 sg. 258.

vai'det „nehmen" 197, präs. 1

sg. 256, § 53, 3 sg. 197, impf.

1 sg. 197, 3 sg. 258, pot. 1

sg., 3 sg. 258, 3 du. 258, §

55, imperat 2 sg. 259, 3 sg., 1

pl. 197, verbalsubst. 197, § 53,

abess., neg. präs. 253.

Vasset „vorübergehen" 62, 219,

präs. 3 sg. 219, impf. 3 sg.

62, pot. 3 sg. 241, 3 pl. 312,

imperat. 3 sg. 62, 222, 2 pl. 219,

3 pl. 222, part, prat 219, § 53.

vâhcâ „frisch gefallener schnee*

44, 214, § 35, gen., akk. 44,

238, § L § 35, elat. 44, § 1,

ill. 44, 212, ess. 44.

vàlle „schnell" 236, kom. sg.,

nom., gen., iness. pl. 236.

vàrrâ „bluttt

16, 64, 215, § 35,

gen., akk. 64, 238, § 35, ill.

64j 213, elat. 64, ess. 64, 213,

§ 53, akk. pl. 29A

vélgulàà „Schuldner" 304. gen..
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akk. 304; gen., akk. mit posss.

suff. 1 pl. 305, § 4, § 33, a pl.

304, § 54, elat. m. p. s. â pl.

304; — § 4k
vidâg „boot mit füuf paar ru-

dern" 152, elat. 152, § 35,

vidàs „fünf" (subst.) 39, gen.,

akk., ill. 3JL

viehkât „laufen" 35, § 15, präs.

1 du. 225, 3 du. 36, 2 pl. 36,

§ 15, impf. 1 sg. 225, 3 sg.

245. 3 pL 225, kond. 3 sg.

245. pot. 1 du. 245, imperat.

a pl. 36, 22h,

viehkes „listig* 264, 286, § 53,

gen,, akk. ( = präd. nom. pl.)

286, § 5&

viergâd „weiss" 126, nom. pl.

126, attr. 121L

viel^jâ „bruder" 110, 201, gen.,

akk. UOj 268, ill. 110, 201^

ess. 201; ata. ^i. 294, § 47j

cjren., afcfc. mit poss. suff. a

sg., â pl. 294, § 47, § 5A

vieljâà, pl. vieljàôâk „brüder un-

ter einander" 148, 157, § 5JL

vier'câ „Schafbock" 97, 198, gen.,

akk. 97, 268; ill, ess. 198, eta*.

268, § 4L

vihke „fehler" 281^ 282, gen.,

akk. 235, 281, elat, kom. sg.,

gen., iness. pl. 23JL

vihtâ „fünf* aa.

vir'ge „geschäft, amt" 197, «7/.,

ess. 197, elat., kom. 250

vièiâl „fleissig« 180^ nom pl. im

viàààt „mögen, sich kümmern,

über sich bringen* (bes. mit

negation) 130, präs. 3 sg. § Jü

vit'mâd „scharfsinnig" 128, 171,

nom. pl. 128, 171, attr. l2iL

vùluà „untergeben" 178, ess.,

nom. pl. 17R

vuobmàd „breit (v. tuch, papier

n. dgl.)" 128, § 47, nom. pl.

128, attr. 128, § 2S,

vuö$$e „aufwasser auf dem eis,

eiter in wunden" 229. § 4,

gen., akk., elat. 265. ill. 229,

§ 4, kom. 262, ess. 229, § 4,

§ 53.

vTioggâ „angd" 179, 231, § H,

gen., akk., elat. 267, ess. 23 1

,

§ LL § iL akk. pl. 294j ill.

sg. mit poss. suff. 1 sg. 179,

ill. pl. m. p. s. 1 sg. 179, §

53, § 5_&

vuoggjat „anfangen zur fahren"

122, 141, 285, präs. 1 sg. 122,

§ 53, 2 Sg. 285, 1 du. 180, 1

pl. 285, pot. 1 du. 180, impe-

rat. 1 du. 180, § 5A
vuögjet „fahren" 141, präs. 1 sg.

14L

vuöhke „art, weise" 228; § 13,

gen., akk., elat. 244, kom. sg.,

gen., ill. pl. 242.

vuohppâ „Schwiegervater" 2(36,

§ 11_, gen., akk. 266, elat. 266,

§ 4L
vnöhppe „enge bucht" 42, elat.

42, 264, kom. 42, 21LL
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vuoi'gâd „gerade, richtig, rechte

schaffen" 126, nom. pl. 126,

attr. 126j — § LL

vuoigrià „geist" 114, 201, § 11,

gen., akk. 114, 267, ill 201,

ess. 201, § LL

vuoi'to „sieg, gewinn, zinsen"

265, § 11, gen., akk. 265, § LL

vuojâtuhttet „etw. des fettes be-

rauben" 164, impf, à sg. 164

vnoktâ „kopfhaar" 156, § 22, §

49, gen., aide. 156, 268.

vuöl'get .(von einer stelle) ge-

hen, fahren
-
' 95, prt'is. 1 sg.

95, § 53, impf. 3 sg., pot. 3

sg. 95, kond. 1 sg. 95, § 53.

vnöne „Schwiegermutter" 143,

gen., ess. 143, § 53.

vuönesassä „künftige Schwieger-

mutter" 166, gen. 166j — § fi.

vuönces „henne (od. hahn) M
97,

gm. 97, § 24,

vuör'det „ warten" 285, präs. 2

sg., 1 pl. 2ÜJL pot. 1 sg., 3 sg.

262, 1 du. 261, § 45, imperat.

2 sg. 268, § 41 anni., 2 pl.

285, netj. präs., abess. 268, §

42 anm.

vuöv'det „verkanten" 87, 197,

2>r<ïs. 1 sg. 87, 265, § 53, a

sg. 87, 197, 1 du. 197, 204,

impf. 1 sg. 87, a sg. 87, 2G0,

3 pl. 197^ 204, pot. 1 sg. 202,

3 sg. 87, 262, 1 du. 260, §

45. imperat. 3 sg., 1 du., 2 du.

197, ger. I („komit.") BZ.

vuov3â „ein stück, das in eine

kleidung eingefügt wird um
sie weiter zu machen" 87, gen^

akk., ill. 87, § 3, § LL

vœhkid „kräftig, stark (v. spei-

se, trank)" 127, 129, nom. pl.

127. attr. 127, § 2k
vaehkke „hülfe" 261, elat. 264,

§ 50, kom. 2£l
;
gen., akk. mit

poss. suff. 2 8g. 263, § 5ü

vœhôer „hamraer" 132, 281, akk.

132; - § 50, § 53.

vœn'3e „grinsen" 95, § 3, gen.,

akk. 95, § 50, kom. 95.

œhke „oheim, onkel väterli-

cherseits" 299, gen. 299; — §

51L

œhked „abend" 127, akk., elat..

127, § 53j - § 50.

œhccet „aus liebe sich an jemand

halten" 225 u. a. o., § 58,

«i „sie (pl.) . . . nicht" 229.

œm „wir (zwei) . . . nicht" 219.

œmed „hausfrau" 152, elat. 152,

§ 53; - § ML
œnà „erde, land" 76, gen., akk.

1^ § iL § 53, nom.pl. Ifi, § 8.

œp „wir . . . nicht" 219.

œrotët „unterscheiden" 300, §

50, § 53.

œvdar „Verschwender" 153. aJck.

153. § 53j — § 5iL
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