
MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ

FINNO-

OUGRIENNE

Digitized by Google



Digitized by Google





THE LIBRARY

Wi 1 son L i brary



S Ü OMALAIS-UGRI LA [SE N SEURAN . TOIMITUKSIA. HI."

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ FIN N O-OUGRIEN NE. iïl.-M

DIE

M

TSCHUWASSISCHEN LEHNWORTER

IN DEN

PERMISCHEN SPRACHEN

VON

YRJÖ WICHMANN

HELSINGFORS
SOCIÉTÉ FINNO-OUQEIENNE

1903

Digitized by Googli



I

Digitized by Google



DIE

TSCHUWASSISCHEN LEHNWÖRTER

IN DEN

PERMISCHEN SPRACHEN

VON

YRJÖ WICHMANN

Suomalais-ugrilmtten Seuran toimituksia XXI - Memoire* de Ui Société'

Finno-ougrienne XXI

-i5X- - - -
«- -ç^ï?» »

HELSINGFORS
DKICKEUEI DKK FINNISCHEN' LITTKKATI KOKSKLLSCMAKT

1903

Digitized by Google



Digitized by Google



Inhalt,

Abkürzungen )L

Zur transskription XVI.

Frühere arbeiten , , , , , , , , , , , , ,. . . . XVIII,

Die wichtigsten kriterien der techuwassiachen lehnwörter . . L
Die Vertretung; der laute 2.

A, Die konaonanten Z.

IL Die vokale 2ü,

WnrterverzeiehniR M,
Rückblick. Folgerungen 12SL

Wortregister 1 .
f
>ft.



Abkürzungen.

ab. — Abakan-dialekte.

ad. = Aderbedschan-dialekt.

alt. = Altai-dialekt.

an. = anatri-dialekt (tschuw.).

an. Bu. = auatri dialekt von

Buinsk.

arab. = arabisch,

arm. = armenisch,

asl. = altslovenisch.

AT. = alttürkische iuschriften.

aw. = awestisch.

b. = bulgarisch (slav.).

bar. = Baraba-dialekt.

bschk. = baschkiren-dialekt.

chazar. = chazarische spräche,

dsch. = dschagataisch.

est. = estnisch,

fl. = finnisch,

gr. = griechisch,

jak. = jakutisch,

kar. = karaimen-dialekt von

Krym.

kar. L. = karaimen 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. — Küärik-dialekt.

kys. = Kysyl-dialekt.

leb. = Lebed-dialekt.

litt. = littauisch.

lp. = lappisch.

lpK. = Kola-lappisch.

magy. = magyarisch.

misch. = mischär-dialekt.

mord. = mordwinisch.

mordE. — ersamordwinisch.

mordM. = mokschamordwinisch.

up. = neupersisch.
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-Vi-
lisi. -= ueuslovoniseh.

osm. — osmanli-sprache.

osset. = ossetisch,

osset. dig. - ossetisch, digorischcr

dialekt.

ossot. tag. = ossetisch, tagauri-

schor dialekt.

ostj. ostjakisch.

ostj. I. — Irtysch-ostjakiseh.

ostj. N. — nordostjakiseh.

pers. persisch,

russ. russisch,

sag. — sagaischer dialekt.

sainojed. Jur. - juraksamojedisch.

sainojed. () ^ ostjaksamojedisch.

sait. = dialekt der sart.

schor. = schorischer dialekt.

seid. -- seldsehukisch.

skr. sanskrit,

soj. - sojouischer dialekt.

«yrj. = syrjänisch.

„ 1. - ischemischer dialekt,

.. L. — luzischor dialekt.

„ OP. = „ostpermjakischer"

dialekt,

syrj. P. = perraischer dialekt od.

„permjakisclr4

.

syrj. Pec. = petschorischer dia-

lekt.

s3Tj- & =- sysolischer dialekt,

U. — udorischer dialekt.

„ UV. = vytschegdischer dia-

lekt au deruuteren Vytsckegda.

syrj. V. = vytschegdischer dia-

lekt.

tar. tarantschi-dialekt.

tat. = tatarisch.

tel. - teleutischer dialekt,

tob. - Tobol-dialekt,

tschor. -= tseheremissisch.

tschuw. — tsehuwassisch.

an. — anatri-dialekt.

», wirj. - wirjal-dialekt.

tub. — Tuba-dialekt.

tur. -= dialekt der Turaly.

tftni. — dialekt der Tümen-tatareii.

uig. — uigrurisch.

wirj. — wirjal-dialekt (tschuw.).

wirj. Kozm. = wirjal-dialekt von

Kozmodeinjansk.

wirj. Kurm. = wirjal-dialekt von

Kurmysch.

wog. = wogulisch.

wog. ML. = dialekt von Alittcl-

Lozwa.

wotj. — wotjakisch.

„ Bess. = bessermanscher dia-

lekt.

wotj. G. = glazovscher dialekt.

„ J. = jelabugascber dialekt.

K. — kasanscher dialekt.

M. malmyzscher dialekt.

MU. = malmyz-urzurascher

dialekt.

wotj. 8. = sarapulscher dialekt.

U. = ufascher dialekt.
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- VII -

Ahlqv., tschuw. Ahlqv. =Aug. Ahlqvist's ,,Rysk-tschu\\ aschisk

och tschuwaschisk-svensk ordförteckning". (Handscbr.)

Ahlqv. JSFOu. VIII — Ueber die kulturwörter der obisch-ugrischen

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

ougr. VIII s. 1—22.)

Ahlqvist, Die kulturwörter = Die kulturwürter der westfinnischen

sprachen. Eiu beitrag zu der älteren kulturgeschiehte der fin-

nen von Dr. August Ahlqvist. Helsingfors 1875.

Ahlqvist, Kalevalan karjalaisuus = Kalevalan karjalaisuus. Kale-

valasta itsestään ja muualta todisjanut Aug. Ahlqvist. Hel-

singissa 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,2.)

Anderson, Wandlungen = Wandlungen der anlautenden dentalen

spirans im ostjakischeu. Ein beitrag zur ugrofinnischen laut-

lehre von Nikolai Anderson. St.-Pétersbourg 1893.

Archiv f. slav. philol. = Archiv für slavische philologie.

Asm., Asm. Gr. = H. H. AuiMapHHT». MaTepiajbi ajhi H3ca1iA0Bauia

qyBamcKaro a3biica. Ka3aub 1898.

Asm. II3B XVIII = II. II. AuiMapnirb. Bojirapw 11 qyB;iinn. (=

Il3B^cTia oômecTBa apxeoj., hct h 3THorp. npn Hun Ka3aH-

ckomt> yanBCpciiTerB. Tomt, XVIII s. 1— 132.)

Bâl., kas. Bàl. = Kazâni-tatâr szôtâr. Irta Szentkatolnai Bâlint

Gàbor. (= Kazâni-tatâr nyelvtanulmânyok. II fùzet.) Buda-

pest 1876.

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

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

Budag. = CpaBHiiTejibHuü cjioBapb TypeuKO-TaTapcKnxt Hapüiiii,

co BK-ijo^eHieMT^ ynoTpeÖHTejibH'Bümiix'b cjiobt» apaöcKBxi» h

nepcnACKHxii h ct> nepeBOAOMi> ua pycciuä H3biKi>. I. II.

CocTaBHJT. Ja3apb EyiaroBt. C. IIcTe6pypn> 1869 — 71.

Budenz, Alaktan = Az ugor nyelvek ö szehasonlitô alaktaua. Irta

Budenz JôzsKK. Budapest 1884—94
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Budenz MUSz. = Magyar-ugor összehasonlitö szntâr. Irta Budenz

Jozsef. Budapest 1873—81.

Budenz NyK III — Budenz Jozsek, < 'seremisz tanulmanyok. (=

Nyelvtudomânyi kôzlemények III s. 397 -470.)

Castren = Elementa grammatices syrjamic. Conseripsit M. A. Ca-

strén. Helsingforsia 1844.

Chronologie — Die Chronologie der alttürkischen insehriften. Von

Dr. J. Mauquart. Leipzig 1S98.

Dal = TojiKOBHfi cJioBapb »HBaro BCJUKopyccKaro nawiiü BjiaAii-

iiipa ü,ajiH. BTopoe H3iauie. I—IV C.-IleTepôypn, 1880— 2.

Donner, Vergl. wbuch = Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-

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

fors 1874-88.

FUF = Finnisch-ugrische forschungen. Zeitschrift für finnisch-

ugrische sprach- und Volkskunde nebst anzeiger. Unter mit-

wirkung von fachgenossen herausgegeben von E. X. Setälä

und Kaarle Krohn. Helsingfors.

G. (Azb.) = A36yica, cocraB-ieHHafi h3t> pocciflcKiixi». ucpKonnofi n

rpaTKAaHCKon neiani öyicBT,, ajih oôyqcuin botckhxt» jitTcfi

HTeiii» na uxt» Hapt^iu. (ÏIo Tjia30BCKOMy). Ka3aiib 1847.

G. Ev., G. (Ev.) = TocnoÄa nauiero Incyca XpncTa EBaurejiifl ort

CB. eBaurejiiiCTOBT» Maieen h Mapsa Ha pyccKOMi» n botrkckomt»

R3UKaxi>, Tjia30BCRaro Haptnin Ku3aiiL 1847.

GaVR. = IlpOH3BCAenifl HUpOAUOtt CJOBCCHOCTn, OÔpfUbl IT nOBtpbfl

bothkobt> Ka3aucKott n BuTCKott ryßepHifi. 3anncanhi, nepeBe-

jieHbi h H3JiOiKeiiKi BopiicoMi. raBpnjioBHMi». Ka3atib 1880.

Genetz lpK. = Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä kielennäyt-

teitä. Toimittanut Arvid Genetz. — Wörterbuch der Kola-

lappischen dialekte nebst sprachproben von Arvid Genetz.

(= Bidrag tili kännedora af Fiulands natur och folk. Utgifna

af Finska Vetenskaps-Societeten. Femtionde häftet.) Helsing-

fors 1891.

Genetz OP. = Ost-permisehe Sprachstudien von Arvid Genetz.

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

Gomb. NyK XXVIII = Gombocz Zoltän, A vogul nyelv idegen elemei.

<= Nyelvtudomânyi kôzlemények XXVIII s. 148 84,413-33.)
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- IX

Hunfalvy, Die ungern = Die ungern oder raagyaren. Von Paul

Hunfalvy (= Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographi-

sche und culturhistorische Schilderungen. Fünfter band.) Wien

und Teschen 1881.

Hübschmann, Etyra. u. lautl. = Etymologie und lautlehre der osse-

tischen spräche von H. Hübschmann. Strassburg 1887.

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

mann. Strassburg 1895.

Isl. = BoTCKo-pyccKifl cjoBapb. CocTaBUji-b BjaAncjiam, MciienTLem».

(Handschr.)

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

St. Petersburg 1851.

JSFOu. = Journal de la Société Finno-ougriennc. >

K. (Matth. Ev.) = rocnoAa iiauiero Iucyca XpucTa cbhtoc Eßaiire-

jie. Ort MaTeea. — MuAsiu-b Tocnojib Incyc XpncTocjiau

huh EBanrejiiee3 MaTeeti tojktom Euaurcjiio. Ka3aub 1877.

K. (Treb.) = TpeönnKt ua botaukomi. hsmkd Kasaiib 1882.

karg. Castr. = M. Alexander Castren's Versuch einer koibali-

schen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeich-

nissen aus den tatarischen mundarten des minussinschen krei-

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

und forschungen. XI.) St. Petersburg 1857.

Katar., bschk. Katar. = (B. KaTapniiCKiä.) EauiKiipcKO-pyccKiii

cjioBapb. OpeHÖyprb 1899.

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

nyelvtudoniâuy kôrébôl. — Revue oriental pour les études

ouralo-altaïques. Rédigée par Dr. Kûnos Ignâcz * Dr. Mun-

kâcsi Bernât.

Kluge, Etym. wbuch = Etymologisches Wörterbuch der deutschen

spräche von Friedrich Kluge. Sechste aufl. Strassburg

1899.

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

Kunik, Il3BtCTifl Aü-BeKpH = H3BliCTiii Aü-EeRpu n Apyrnxi 3bto-

poBT> o pycn h cjiaBflnaxT..
lIacTb l . (OraTbii ii pa3HCKauia A.

Kynnxa u öapoiia B. Po3eHa.) ITpnjojKenie kt> XXXlI:My TOMy

3anHC0KT» H. AicaAeMiö Hayn*. .>« 2. CauKTucTepôyprx 1 878.
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Lepechin = ÄueBHUH 3anncKH nyTeaiecTBiB Iisana Jenexima no

pa3HUMi> npoBHBuiflMi. PocciitCKaro rocyAapcTBa. II CanKT-

neTepßypn, 1780.

Lindström Suomi 1852 = Sämling af med finskan beslägtade ord

Iran de uralska, altaiska och kaukasiska Spraken af Johan

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

1852. S. 1—110.)

Lytkin = 3upBBCK0-pyccKift cjoBapb in: 3upfliicKitf Kpaii npn enii-

CKonaxT» nepMCKiixT» h aupHHCKiö h3hkt». ( ocTaBHjn. T. C.

.Ihtkhht». CaHKTneTep6ypn> 1889.

Lönnrot = Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Toimittanut Elias

Lönnrot. I. Helsingissä 1874. II. ibid. 1880.

Maon., Magnickij = MaTcpiajiu in, o6i>flciicuiio cTapoii qyßamcKoH

irfepu. Coôpaiiu bx HfeKOTopuxi» MtcniocTaxi» Ka3aacKoff ry-

6cpuin B MarunTCKHMi». Ka3aHL 1881.

Magnickij H3B. V,u = B. MariinuKi«, OcoöeiiuocTii pyccKaro roBopa

BT» ypjKyMCKOMi» y*3At», Bhtckoö ryöepiiiii (-= IhotCTin o6me-

CTBa apxeoj., hct. ii DTiiorp. npn Hmii. KaaaucKOMi, yimnep-

cuTerfc. Tomt» V,2.)

Malov Ihu. IV = CßtAtiiifl o Miimap)ixi>. IIpoToiepcfl E. A. Ma-

joBa. BTiiorpaoniecKiti oiepKT». (= IhBtcTia oömecTBa ap-

xeoji., hct. n oTiiorp. npn ÜMn Ka3ancK0Mi» yiiiiBepcnTeTt.

Tomi» IV, npnjios. 3.)

Marquart, Chronologie — siehe: Chronologie.

Mksserschmidt (handsehr.) -= Vocal)ularium polyglotton Tattari-

cum adornatum a Daniele Gottlieb Messerschmidt." Ent-

hält u. ii. ein kleines syrjaniscb.es Wörterverzeichnis vom jähre

1722.

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

rischen und rumunisehen demente im türkischen Sprachschatze.

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 sprachen. Von Dr. Franz Miklosich.

(= Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften in
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- XI -

Wien. Philosophisch-historische classe. Band XXXIV s. 239

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

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

terbuch der slavischen sprachen. Von Dr. Euanz Miklosich.

Wien 1886.

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

nem kleinen mordwinisch-deutscheu und deutsch-mordwinischen

Wörterbuch von F. J. W'iedemann. (= Mémoires de l'Acadé-

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

Tome IX, N:o 5.)

MSFOu. = Mémoires de la Société Finno-ougricnne.

Münk. Àrja és kauk. elem. = Ärja és kaukâzusi elemek a tinn-

magyar nyelvekben. I kötet. Magyar szôjegyzék s bcveze-

tésfU: A kérdés tôrténete. Irta Munkâcsi Bernât. Buda-

pest 1901.

Münk. NyK XVIII = Munkâcsi Bernât. Votjâk nyelvtanulmânyok.

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

Münk. NyK XXI = Munkâcsi Bernât, Csuvas nyelvészeti jegyze-

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

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

A votjâk nyelv szôtâra. Szerkesztette Dr. Munkâcsi Bernât.

Budapest 1896.

Münk. Votj. népkôlt. hagyom. = Votjâk népkôltészeti hagyoniânyok.

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

Dr. Munkâcsi Bernât. Budapest 1887.

NyK = Nyelvtudomânyi kôzlemények.

Ostr., kas. Ostr. = TaTapcKo-pyccKÜi caoßapL H. OcTpoyMOBa. Ka-

rani, 1892.

Paas. FUF II = H. Paasonen, Über die türkischen lehnwörter im

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

Paas. JSFOu. XV,2 = Die türkischen lehnwörter im mordwinischen

von H. Paasonen. (= Journal de la Soc. Finno-ougr. XV,2.)

Paas. NyK XXXII = Paasonen H., Votjäk-török szôegyeztetések.

Nyelvtudomânyi kôzlemények XXXII s. 257-70.)

Pervuchin 3ck. I = 9ckd3m npe^aniö h 6ht3 HHopoAueBi» r,ia30B-

CKaro yB3Äa. 3ckh3*i» I-fi. ApeBHna peanrifl botakobt, no ea
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- XII -

cit>A3MT> bi, coBpeMeHHNxi. npcAaniaxi,. CocTaeiun, H. Ilcp-

Byxiiin,. BiiTKa 188H.

Pot. .1. _ y BOTBKOBi» Ejia6y»CKaro yt3Aa. MACiia-coTpyAiuiKa T.

H. UoTaiiniia. Il3BtcTin oômccTBa apxcoj., iict. h oTHorp.

npn IlMn. Ka3ancKOMi, ymiBcpcirrcTt». Tomi» III s. 180 2f>0.)

Ram,., Raul, wbuch — Vernich eines Wörterbuches der tiirk-dia-

lekte. I. II. Von Dr. W. Radloff. 8t, Pétersbourg 1888

-90.

Rath,. Phon. -= Phonetik der nördlichen türksprachen. Von Dr. W.

Radloff. Leipzig 1882.

Renvall - Suomalainen Sana-Kirja. Lexicon lingual finniea*. Auetore

Gustavo Renvall. Abo» MIX O XXVI.

Roo. P. — IIcpMflHKO-pyccKift ii pyccKo-ncpMnuKiii cjioBapi., cocra-

BJieiimjfi HiiKojacMT, PoroBbiMi,. CaiiKTncTcpöypn, lx(>0.

S. (Azb.) - A36yKa, cocTaBJieiman H3t» pocciiicKiixi», ucpKOBiioii n

rpa»AaucKoii nc«,aTH, 6yiun, ajih oöyqciiia botckhxi. at»tcH

iTeniio lia hxt» iiaptiin. (Ilo Capany^i.cKoniy). Ka3aiib 1847.

S. (Kv.) TocnoAa naiuero Incyea XpncTa EBaurcjiic on. cb. cBaurc-

jiucTa MaTHca iia pyccKOMi» ii botmcckomt, JWHKax*, Capanyjib-

CKaro Hapt,Hia. Ka3aiib 1847.

Saw. — 3Mp>mcKO-pyccKir1 ii pyccKo 3upaiiCKitt CAOBapb, cocraBACii-

iiijfi IIaBA0Hi> CaBBaiiTOBbiMi>. ('aiiKTncTcpöypn. 1840.

Schafarik, Slawische alterthüincr -.- Paul Joseph Schafaiuks Sla-

wische altcrthümer. Deutsch von Mosio von Aehrenfeld,

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

ibid. 1844.

Setälä JSFOu. XIV,» — Über quantitätswechscl im finnisch-ugri-

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

de la Soc. Fiuno-ougr. XIV,.$.)

Setälä JSKOu. XVII,* ^1. N. Smirnow's Untersuchungen über die

osttinnen. Kin gutachten, an die Kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften zu Petersburg abgegeben von K. X. Setälä.

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

Setälä ÄH ^ Vhteissuomalaiueu äännehistoria. I. II. Kirjoitta-

nut K. X. Setälä. Helsingissä 1891.
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— xin —

Sjögren Ges. sehr. = Joh. Andreas Sjogren's Gesammelte schrif-

tend. Band I. Historisch-ethnographische abhandlungen über

den finnisch-russischen norden. St. Petersburg 1861.

Smirn,, (Smirnov) U. — Smirnov Bothku (siehe unten). RpiLfioftciiin

s. 3—28.

Smirnov, Botakii — Botjikh. HcTopnKo-JTiiorpa«i>nqeci\in oiepici..

II. H. CmipiioBa. (= Il3BiiCTin oömccTBa apxcoji , hct. ii

DTiiorp. npii Hmu. Ka3aucicoMT, yminepciiTert. Tomi» VIII,

nun. 2.

Smirnov, IlcpMflKU = IlepMnKU. IlcropiiKO JTiiorpawiiccKitt o'icpin,.

II. II. CMiipuona. Manterin oöiuccTBa apxoo.i., hct. ii 3t

Horp npn Hun. Ka3aucK0Mi> yHnBcpcnTCTU. Tomi. IX, nun. 2.

Snellman, Itämeren suomalaiset ^- Itämeren suomalaiset itsenäisyy-

1 tensä aikana. Yliopistollinen väitöskirja, kirjoittanut A. H.

Snellman. Helsingissä 1894.

Stakelberg Hpauo-4>nncKifl jckc OTiiouiciiia = Bap. P. P. UrraKejn.-

6eprb, HpaHo «diihckih .iCKCiiKaJii.mjn oTiiomenin (Hai» I ToMa

III BunycKa „üpcBiiocTcii Bocto'jiiuxV'. Hun. Mock. Apx. 06-

mccTBa.)

syrj. liturgie (Moskauer handschr.) = Guyana 6»lh ncpMCKiiMi. cjo-

roMt, oötÄbiifl.

Szilasi, Cseremisz szôtar — ( 'seremisz szôtar. (Vocabularium cerc-

missicum.) Genetz Ärvid közremüködesevel szcrkesztette

Szilasi Moricz. 1 (= Ugor fuzetek. 13 szâm.) Budapest 1901.

Thomsen FBB = Beröringcr mellem de finske og de baltiske (li-

tauisk-lettiske) sprog. En sproghistorisk undersogelsc af

Vilh. Thomsen. Kobenhavn 1890.

Thomsen GSI = Den gotiske spogklasses indflydelso pä den finske.

En sproghistorisk uudersogelse af Vilh. Thomsen. Koben-

havn 1869.

Tboickij = B. n. TponuKiö, HepCMiiccKO-pyccKiö cjoBapL 1 Ka-

3aub 1895.

1 Manche richtige hinweisungen auf das tschuwassische enthalten

die tscherenrissischen Wörterbücher Szilasi's und Troickij's, welche ich

für diesen teil hier ein für alle mal citiere.
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tsclier. Ramstedt Bergtscheremissische Sprachstudien von G. J.

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

tschuw. UÖ. = IlcpBonaHajbHNft yieÔBHK* pycenaro ü3usa jua ny-

buut». Il3jauic BTopoe. Bunycin» nepohiB. KaaaHb 1893.

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

wbuch (vgl. ebenda s. XIV).

Vamb. Sprachstud. = ( 'sagataische Sprachstudien — von Hermann

Vambéry. Leipzig 1867.

Verb. = CjoBapb ajrraftcKaro h a.iajarcKaro iiaptiiii TDpiscKaro

ü3biKa. CocTamun» npoToiepcä B. Bepönnisiä. Kasain, 1884.

Verescagin, Botbkii Cap. ytaAa = Botbkh CapanyjibCKaro ytoaa

IIbtckoü ry6. Tp. Bepeinarmia ( - 3anncKu IlMn. PyccK.

Ieorp. OÖmecTBa no ota. oTnorp. XIV,3.)

Verescagin, Botbkh Cocii. Kp. = Botbkh CociiOBCKaro Kpaa. ,Tp.

Bcpcmarnna. (= 3anncKii Hun. PyccK. Teorp 06mecTBa no

ota araorp. XIV,2.)

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

Yrjö Wichmann. (= Hulfsmittel für das Studium der finnisch-

ugrischen sprachen. II.) Helsingfors 1901.

Verf., Zur gesch. = Zur geschiente des vokalismus der ersten silbe

im wotjakischen mit rücksieht auf das syrjäuische. Akade-

mische abhandlung von Yrjö Wichmann. Helsingfors 1897.

Voskr., kas. Voskr. = ypucHaÄan TaTap'iara KDicprau c»3jap *u-

übiiibi. PyccKO-TaiapcKÜi cjonapb er» npcAncjiOBicMi> o npon3no-

meniu n 3THMOJioruqecKHXT» inMüHCHiax-b TaTapcmixi* cjiobt,.

A. BocKpecencKaro. Ka3anb 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. Mé-

moires de la Soc. Finno-ougr. XVIII.)

Wied., Wied, wbuch = Syrjäniseh-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 syrjäuischen spräche mit bertick-

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 syrjänisch-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 = CoiimeHifl npiina;weKamifl kt» rpaMMaTiiKt bot-

CKaro n3UKa. Bt» CaiiKTneTepöyprfc 1775 ro^a.

wotj. Krulikovsku = 3aMtTKii o MJieKonnTa»uinxT> k>jrhuxt> yt3A0Bi>

BflTCKoft ryöepniu. JL KpyjBKOBcitaro. (= 3anncKii — —
ypaÄCKaro OömecTBa ji»6nTCJieß ecTecTB03nanin. Tomt, XXIII

S. 109-18.)

wotj. Uc'. = ïlepBOHaïajiLHHâ yMeöiiHKT, pyccKaro H3Miea ajw both>

kobt». Ka3aiib 1892.

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

Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch von Dr. Julius

Theodor Zenker. I. II. Leipzig 1866 -76.

Zol. = KopHCBoü HyBamcKO-pyccKifi caoBapi», cpaBiieiiHH« ct. n3M-

KaHn h iiaptqiaMii paaiiuxi» napo^oBt TiopKCKaro, «DnncKaro n

ApymxT, njiciaeHi, CocTaBJiein, H. II. SodOTiinmcnin». Ka-

saiib 1875.
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Zur transskription.
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InbetrefF der transskription der permischen (wotjakischen und

syrjänisehon) Wörter siehe Verf.. Zur presch, s. V—VII u. Wotj.

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

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

etwas mehr nach hinten liegt als die des e.

In den nach Ramstedt, Bergtscheremissiscbe Sprachstudien

(MvSFOn. XVII) eitierten bergtseheremissisehen Wörtern habe ich,

nach beratung mit Dr. Ramstedt, a, a durch resp. ù, o0 ersetzt,

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

transskriptionsvorschlag zu gewinnen. Bei den übrigen, meisten-

teils nach Szilasi, Cseremisz szötar angeführten tseheremissischen

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

51) angewandt.

Bei der anführung von citateu aus den genannten wie auch

aus 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 gewesen.

Dasselbe gilt auch von den citaten aus dem tschuwassischen.

wonach also Wörter nach Ahlqvist und Zolotnjckij in der gröbe-

ren, solche nach Munkàcsi NyK XXI und Asmarin in einer feine-

ren transskription angeführt sind.

Die von Asmaimn gewählte feinere bezeichnungsweise (mit

russischen kursivlettern) ist von mir in folgender weise wieder-

gegeben.
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I = Asm. m (vgl. Asm. Gr. s. 2, 7—8).

"= „ o („kurzes, offenes o u
,

vgl. ibid. s. 2, 8).

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

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

« = Asm. ö („kurzes, offenes ö", vgl. ibid. s. 2, 12).

fl = AsM. n; «=Asm. «; o = Asm. o; ö = Asm ö; « — Asm. y;

ii = Asm. //: / = Asm. m: « = Asm. ii; e = Asm. ;>; ^ = Asm. m.

ff, a, a = stimmlose „media;" (vgl. Münk. NyK XXI s. 8—9,

Asm. Gr. s. 1G, 17 note 1, Hau. XVIII s. 55), welche Asmarin mit

i, ô, G bezeichnet.

r, f, x = stimmlose y, z, S (vgl. Münk. u. Asm. 1. e.), — Asm.

r
>
(h), 3. jr.

bV — Asm. £'; j>'£ = das bei Asm. Gr. s. 4, zeile 4 von unten

vorkommende zeichen („ein laut zwischen h und d'oie'' ).

Je — A§m. k; t — A§m. mi; p = Asm. m; ts = Asm. m; /.s = Asm.

/'S = Asm. »<'; x = Asm. .r; J = Asm. j: s — Asm. c; .* = Asm. w;

/. =Asm. ü; (t = AsM. (i; l = Asm. j; r = Asiw. ^; mi = Asm. .m: ?i =
Asm. «; 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 Asmarin, durch ein ' bezeichnet.
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Frühere arbeiten.

In seiner im jähre 1864 veröffentlichten abhandlung „f'sere-

misz tanulmanyok" (NyK III s. 397 tf.) erörtert Hudenz u. a. die

tatarischen und tschuwassisehen lehnwörter im tscheremissischen

und erwähnt nebenbei auch einige entsprechende Wörter aus dein

wotjakischen. Nur ausnahmsweise bestimmt er hierbei näher, aus

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

wassisehen — die letzteren aufgenommen sind. Hei den folgenden

wortzusammenstellungen mag er jedoch die herangezogenen wotja-

kischen Wörter ganz richtig für entlehnungen aus dem tschuwassi-

schen angesehen haben:

cser. arna het, hebdomas -= csuv. arna, erne, tat. atna — .

Votjàkul is arna.

,. ener nyereg, votj. is ener, s<"»t osztj. inar = esuv. iner,

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

„ oksa pénz, votj. ukso — tör. akèe, akèa, csuv. oksa.

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

elma).

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

vgl. auch:

cser. sogan vörös hagyma, votj. Bogon = csuv. tör. aogan.

[Vgl. unten wörterverz s. v. sugon.]

Ob er auch wotj. jiror, Irr*, uroho und tukmon (vgl. wörter-

verz.) für tschuwassische lehnwörter hielt, ist unsichere]-, vgl.:

votj. kers adö = ar. tat. xarä£, csuv. xyré.
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cser. orava szekér; kerék R., arava ft, votj. urobo = tat.

araba, csuv. oraba.

„ tuèman rossz szellem, votj. tuàmon -— p. tat. dua-

man, csuv. tuàman.

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

xabar, (xavar), csuv. xybar.

Ausserdem stellt Bvdenz eine menge von tscheremissischen,

ivsp. wotjakischen Wörtern mit solchen tschuwassischen (bisweilen

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

einzelt, ohne entsprechungen in den übrigeu turkotatarischen

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

sisehe in allen diesen fälleu der empfangende teil war, vielmehr

müsse man in einzelnen fällen gerade das gogenteil annehmen (1.

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

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

ier, kaban, kimnan, miiik, selik, vgl. wörterverz.) nunmehr für

sichere entlehnuugeu aus dem tschuwassischen gehalten werden

können :

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

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

„ poàkudo szomszéd — csuv. poskil; — votj. buskel.

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

tat, bükmek hajlitani igéhez köthetö; votj. buko.

.. suluk vétek, bün, sünde; votj. éelyk — csuv. éylyx; ügy

lâtszik lyx képzôvel.

sanök villa R., àenik C. = csuv. éenik v. senge, votj.

sanik.

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

man.

Vgl. auch:

cser. munia fürdö, fürdös/.oba, votj. mundo = csuv. mol$a v.

monga, tat. munèa. — [Vgl. wörterverz]

„ sukur kenyér, czipô -- csuv. âukkur, votj. sukuri. —
[Vgl. wörterverz.]

Besonders zu erwähnen ist, dass tscher. sorvalaà, wotj. sul-

voro von Budenz ausdrücklich für entlehnungeu aus dem teehu-
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wassisehen erklärt und auf ein vorauszusetzendes tsehuw. *sarvar-,

*aolvar- zurückgeführt werden (siehe Bidknz 1. c, s. 419), vgl.

unten Wörterverz. s. v. suhonnt.

Viele vergleiehungen von tschuwassischen Wörtern nieht nur

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

schen, persischen, arabischen und russischen Wörtern kommen in

Zolotnickij's KopucBoö qyBamcKO-pyccRitt caoBapi. (Kasan 1875)

vor. Unter seinen tschuwassisch-perniischen Zusammenstellungen

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

wotj. jubo, oksa : ukso, vyr- : ar-, pozu : busi, seskä : säska, a&nek :

sautk, saryk : syrj. êorfni, éolà : wotj. Auto, ôorla : syrj. f&arla (s.

196), taga:wotj. taka, tüB:syrj. tus, xal : wotj. kat
1

, xaè : ka tit,

xoia : ku:o, xnn&: haio; zu beachten sind auch die vergleichun-

gen : tschuw. oa- : syrj. t ost-, mofèa : wotj. mw'/fso, xybar : wotj. ji-

ior, syrj. jmr (vgl. unten wörterverz.). Uanz unhaltbar sind da-

gegen Zusammenstellungen wie: tschuw. akkya sehwan' : wotj.-syrj.

jus, vyj : 'kraft' : syrj. vin (vgl. unten s. 1 ;>;*). kajyk 'wildes tier,

wildes getlüger : syrj. kai (vgl. wörterverz. s. v. kojik). kirin 'klein':

wotj. i fSi, putrat- 'trüben' : syrj. guthat-, xü* 'winter' : syrj. tel, u. a.

Mit seinen vergleichungen wollte Zolotnickt.i im allgemeinen ,.die

bedeutung und den Ursprung der tschuwassischen Wörter be-

stimmen*4

(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-

kischen zuerst von B. MunkAcsi in seiner abhaudlung „Votjäk

îiyelvtanulmânyok. I. Idegen elemek a votjâk nyelvben. A) Tö-

rök eredetü szök es nyelvtani elemek** (NyK XVIII s. 55— 155)

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

fenden lehnworte, die entsprechenden turkotatarischen Wörter auf,

und 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 l§l\pakar, 274: bust, 281 : kuiki, 289 : kurok, 527 : umbo, und

s. 149). S. 149— 150 erklärt er ausdrücklich eine anzahl (41) von
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den behandelten Wörtern fur tsehuu assische lehuwörter 1 und meint,

dass sie älter als 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-

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

227 lapai, 311: ana, 365 : kangelem, 394 : hihnan, 439 : tuktàfsi).

Ks ist also schwer allein auf grund der genannten abhandlung zu

sagen, welche Wörter Munkàcsi alle für tschuw assische lehuwör-

ter hält. Die bestimmung derselben wird jedoch durch sein im

jähre 1896 erschienenes wotjakisches Wörterbuch (A votjâk nyelv

szotâra) ermöglicht, wo die tschuwassischen lehuwörter mit „esuv."

(iu klammern) bezeichnet sind. Die folgenden 57 wotjakischen

Wörter werden somit von Munkâcsi richtig für entlehnungen aus

dem tschuwassischen erklärt: ahf, aya, apai, an'ta, bultfr, burtsin,

btishef, bxäono, eiïer, ürfhsfr, jnbo, kaban, kalal-, kat, haras, kem-

del'e, kôrê, kiê, kojik, kudo (Münk.: „esuv. tat."), kuno, kuro, ku-

rôk, kustnan, kuzo, murjo, pakar, sesfr, {f)sukiri, Sakan, èartéî, êàëka,

Heiß, sir, êulvor-, süan, tuMäßi, tsana, (?) fscher, tèipf, (?) t&uïges

(Münk.: „esuv. tat."), fêulko (Münk.: „esuv. tat.
1

'), ulmo, urobo,

uslom, (?) mto
j

ahajaëha, hatten, pale*, (?) sarba, Aufß, Surlo, (?) ëa/Aa

iëu/So), sumot, (?)ulyb, w&te, vêms (die 11 letztgenannten sind in

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

wassische lehuwörter bezeichnet); ausserdem noch busturgan (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
1. c. richtig für entlehnungen aus dem tschuwassischeu angesehen

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

abi (wbuch: „tat."), arlan („tat. esuv."), buko („tör."), bust („tat."),

keremet (nicht als lehnwort bezeichnet), huki („tat. csuv. M
), hilfm

1 Einige von diesen, wie: arislan, buléou, ke/nCWi, tayes, sa-

randyk, sir, vudor können jedoch nicht für entlehnungen aus dem
tschuwassischen angesehen werden, vgl. auch Münk, wbuch unter den

resp. Wörtern [s. 27, 142, 751, 133 (s. v. fharêndèh), 461, «96; buliau

kommt in diesem wbuche nicht vorj.
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(,.tat.*\), taka (..tat. csuv."), also (»tat. esuv.**). 1 Anderseits schreibt

Munkäcsi in seinem wörterbuchc mit unrecht den folgenden Wör-

tern tschuwassisehen Ursprung zu: Sir 'baumharz' (syrj. Sir 'baum-

harz, teer), Si: 'speeht' (syrj. Siz id.), Sß 'suppe' (syrj. Sid id.),

sipkon 'eine pflanze' [..puacmcV, nicht: pilz ('goldbrätling, reiske,

agarieus deliciosus ); die auf russisch „phUKiiK-b" genannte pilzart

heisst wotjakisch : J. koni-tjubi, auch: MU. kiz-giht], tazat- 'reini-

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

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

*syvyr, *syr (im heutigeu tschuwassisehen sogyr 'baumharz'); serzi

'spelling'; àobyt 'suppe'; Münk. NyK XVIII s. 121, 122, 128) her-

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

heimische finnisch-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, iepkän (vgl.

auch Paas. NyK XXXII s. 208 -9); tat, tai» 'rein', davon ein

wotjakisches effectivum mit dem verbalsuftlx -/- : tazat- (- tasa -f- f-);

tat. cejä, cijä (vgl. Verf., Zur. gesch. s. 2« -7)].

In dem genannten verzeichuisse der turkotatarischeu lehnwörter

im wotjakischen zieht Munkäcsi auch entsprechende Wörter aus

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

heran (vgl. die n:rn IS, 120, 159, 102, 100, 173, 222, 223, 300,

310, 335, 343, 388, 390, 393, 394, 397, 411. 416, 418, 420-2, 424,

429, 437, 4S2, 494, 518, 530, 541, 566, 578). Da er aber im all-

gemeinen nicht näher bestimmt, aus welcher spräche das betref-

fende lehnwort ins syrjanische aufgenommen ist, so ist es auch

schwer zu sagen, welche Wörter Munkäcsi möglicherweise aus

dem tschuwassisehen herleitet. Solche sind vielleicht: syrj. fsipan

1 Die übrigen wotjakischen Wörter, welche meiner aufTassung nach

aus dem tschuwassisehen stammen, hält Mvnkàcki teils für entlehnungen

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

heimische Wörter; einige (wie: ayxir, 1>t:yt, njgri, k uz on, nernri,

srt/\ tiuttap. fsaraka, Marian) kommen in McnkAchi'h wörterbuche nicht

vor. Vgl. wörterverz. Die unten von mir erörterten tschuwassisehen

lehnwörter im wotjakischen belaufen sich (die unsicheren mitgerechnet)

auf 102.
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(n:r 343), kuSman (n:r 394), Sortui (n:r 411), Hr (ns 418), Hz (n:r

420), su£ar (n:r 422) ä/V/ (n:r 429), von welchen die drei erstge-

nannten in der that tschuwassische lehnwörter sind (über Hr, siz.

s(d vgl. oben; über sukar vgl. wörterverz. s. v. sukiri). Für die

meisten übrigen fälle setzt Munkâcsi wahrscheinlich tatarischen

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

tatarischen elemente des syrjänischen ^hauptsächlich" aus dem ka-

santatarische stammen. 1 Unter den fraglichen Zusammenstellungen

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

wassischen Ursprungs sind, nämlich syrj. hm (Münk. n:r 159), tsok-

tnar (n:r 335), hrfta (n:r 390), tu& (n:r 437) und möglicherw eise

auch: sugon (n:r 166), majeg (n:r 397), juver (n:r 482), d'zcp (n:r

530), tasma (n:r 578), vgl. unten wörterverz. ss. vv. kun, fSokmor,

kulto, tjs; sugon, majeg, jivor, d'zcp, tasma. Die übrigen von Mun-

kâcsi herangezogenen syrjänischen Wörter sind teils einheimische

Wörter [wie: syrj. jidürtni, jurbitni, jurbitni (n:r 18), Acrol (n:r

416), ser (n:r 421), tsakmpu (n:r 541)], teils durch Vermittlung des

russischen [wie: syrj. basmak (n:r 126) < russ. 6ain saa k, otsag (n:r

223)< russ. onar-b, karaul (n:r 306)< russ. Kapayjn», 2 bahigan (n:r

316)< russ. Öaüarain», kazna (u:r 494)< russ. Ka3Ha, sunduk (n:r

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

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

vgl. jetzt Munkâcsi Ârja és kauk. elem. s. 300-1), sur (n:r 424,

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

syrj. sirfHk (n:r 222) und turi (n:r 173).

In einem öffentlichen Vortrag („lectio prapcursoria*4

), 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 nur in dem südlichsten, dem „permjak"-dialekte

vor. wie z. b. syrj. P. dar/ 'schiesspulver' (Wird.) < tat. dary; susa-

'Weberschiffchen' < tat. susa; fsabak 'rotauge (fisch)' < tat. èabak

(auch ins wotjakische entlehnt: f&abak 'kleine karpfenart; rotauge).

2 Für dieses wort wird von MunkAcsi ausdrücklich eine even-

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

solcher wotjukischen Wörter an, deren tschuwassischen Ursprung

schon Munkâcsi festgestellt hatte, und ausserdem noch die folgen-

den: wotj. arlan, tntko, hukro, tnts, bu.sj, ifim, jjfouf, kurki, kulïm,

ktifto, ku:un. ? miijiy, ? suyo n. taka, tumoso, tui to, uk>o, uloso und

syrj. rujr (wotj. i/in), kis (wotj. kis), koitit (wotj. kufto), kusmun

(wotj. kusimiu), Y luujnj (wotj. miiji-y), Paugon (wotj. suyon), àortVri

(wotj. s(irt'sj), fmrlii (wotj. surlo). Auf grund gewisser lautlichen

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

und syrjänischen vorkommenden gemeinsamen tschuwassischen lehn-

wörter schon zu der zeit aufgenommen wurden, wo die wotjaken

und die syrjänen noch eine einheitliche permische Volksgruppe bil-

deten**. — Tn meiner abhandlung „Zur geschichte des vokalismus

der ersteu silbe im wotjakischen" führte ich auch einige tsehuwas-

sische lehnwörter an, von welchen ich hier nur wotj. ? kurhon (1.

c, s. 13, 32), Y mu /ifso (s. 40), fSihor (s. 21, 39-40) und ftokmor

(s. 33) erwähne [die übrigen hier behandelten tschuwassischen lehn-

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

In seiner tschuwassischen grammatik: MaTepiajiu juin n3CjrtA0-

Bniiin «lyBamcKaro A3UKa giebt X. 1. Asmabin (s. XVIII XIX) auch

ein Verzeichnis tschuwassischer lehnwörter im wotjakischen (33

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

— als entlehnungen aus dem tschuwassischen erwähnt sind: wotj.

ui)sjr, btxfono, jyi, jirutj, ken, huit « tschuw. ht not). >ur-
f
tnki.

tu! ('messing'), tittup. Auch die übrigen sind richtig als tschuwas-

sische lehnwörter bezeichnet, ausser lap (vgl. unten s. 149), pi/Êi

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

Neuerdings hat H. Paasonen in seinem aufsatze Votjäk-tö-

rök szôegyeztetések" (XyK XXXII s. 257—70) auch einige tschu-

wassische lehnwörter erörtert. Neue und richtige Zusammenstellun-

gen sind: wotj. bjznra < tschuw. pimra, wotj. sukmun < tschuw.

soxman, wotj. scri < tschuw. in;i, wotj. tursko (^turkklco) < tschuw.

torf.Ua und wotj. fsumon < tschuw. tr,</
v
m<m; 1 (über wotj. jum

1 Als mir der aufsatz Paasusks's zuging, hatte auch ich mir diese

Wörter, mit ausnähme von bj;tutt. bereits als entlehnungen aus dem

tschuwaHsischen angemerkt.

Digitized by Google



— xxv —

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

'mühl trienter' (syrj. burna), bifê : biti pots 'es kitzelt', miifz 'rogen,

laich', purt 'messer', sam 'sitte, art', tëup : f.iup karini 'küssen'

und zur.zur-mu$ 'dröhne' für tschuwassische Iehnwörter halten.

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

(Bocua)' (nicht: „viszketes") entlehnt sein, denn in diesem falle hät-

ten wir im wotjakischen eine form *pifSa od. *bjßa zu erwarten

(vgl. unten s. 30 mom. 32 u. s. 27-8). — Auch scheint es mir —
aus lautlichen gründen — nicht wahrscheinlich, dass wotj. miJz x

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

Paas. ïvUge, Zol. vyl'èa 'rogen' (vgl. Paas. 1. c, s. 264). — Wäre

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

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

ersteren sprachen zunächst die formen wotj. *purto (*intrti), syrj.

*porta zu erwarten (vgl. wotj. turto, syrj. toria < tschuw. turDa,

toroa) (merke auch die bedeutungsverschiedenheit). Wotj.-syrj. purt

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

fi. pure- 'beissen', 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 herkun ft 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. ttêrê-xujrt, ^sor-yuji, Uö. sar-%urt, Zol. suru-xurt 'dröhne

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

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

siehe unten s. 148, 151, 153.

In seiner historisch-ethnographischen Untersuchung über die wot-

jaken — Boimn s. 45—6 — hebt I. N. Smirnov hervor, dass man

„unmittelbare und dauernde beziehungen zwischen den bulgaren

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

den türkischen lehnwörtern [im wotjakischen] eine beträchtliche

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

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

ström Suomi 1852 s. 63 zusammen.
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heiton, don [entsprechenden] tschuwassischen Wörtern am nächsten

stehen 'S
— vorausgesetzt nämlich, dass mau von der théorie Rad-

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

zwischen dem tschuwassischen uud der spräche der alten bulgaren

ausgeht (1. c, s. 45). Nach Smirnov (1. c, s. 40) lieferte die oben

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

material für eine solche folgerung. „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: mahnir) katzenjammer' und tarazi 'wage' (Wied.;

nicht ..TCüera"
> = 'wagen') tatarischen Ursprungs sind, aufgezählt,

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

Wörtern macht, der eindruck der incommensurabilität ihrer bedeu-

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

sten kategorien der kulturorscheinungen, wie die Wörter zur be-

zeichming der ewigkoit fimjrJ, des gesetzes [kaialtem], der Steuer

fhjrs], oder auf das gebiet des luxus, wie \seide' fburt'sinj, bezie-

hen, linden wir dergleichen Wörter wie 'wagon' (tarazi, d. h. 'wage']

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

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

eigenheiten", welche für die tschuwassischen lohnwörter im wotja-

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

lande der (tatarischen) „arskischen fursten" (im gouv. Kasan und

Wjatka) tsehuwassische kolonisten gab, kommt Smirnov (s. 47)

zu dem sehluss, dass die wenigen tschuwassischen lohnwörter im

wotjakischeu in sehr später zeit („m> no3AiitftuiyK> nopy u
) und

eben durch Vermittlung dieser kolonisten aulgenommen 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 uls ontlehnungen aus dorn tschuwassi-

schen bezeichnet werden; vgl. oben s. XX— XXI.

- S. 50— 1 zählt Smiknov unter den
,
.tatarischen lehnwörtern" im

wotjakischeu auch sogen 20 solcher Wörter auf, dio thatsiiehlich tschu-

wassischen Ursprungs sind.
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Etwas anders scheint Smiknov IlcpMHKii s. 144 die beziehungen

zwischen den bulgaren und den „permjakcir* (d. h. den syrjäneu im

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

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

schen" [wie: tu& 'korn, kern', sur 'bier' (vgl. oben s. XXIII), e»jr 'sat-

tel', sugon 'zwieber, hornan 'rettich' êorfûi 'rübe'; auch die entspr.

tschuw. Wörter werden herangezogen 1

1
angeführt, behauptet er,

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

wassen zu den bulgaren einzulassen, dass „der türkische eintluss

hauptsächlich von den bulgaren nach Perm geleitet wurde* 1

. Zur

begründung dieser behauptuug führt er au, dass ,.die forscher [die

archäologen] schon lange seine aufmerksanikeit auf die Ähnlichkeit

zwischen vielen „tsehudischeir und bulgarischen gegenständen ge-

richtet haben*4
. Auch könne man annehmen, dass es unter den

permiem bulgaren nicht nur als kanfleute sondern auch als kolo-

nisteu gab, da ja „im südlichen teile des permjakischeu laudes-
4

,

iu den kreisen Ochansk und Perm ansiedelungcn namens Bulgary

(Byjrapu) vorkommen (CnncoKt uaccaeiiHhixi. Mfccn> üepMCKott ry-

ôepuiii, X° Xi 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 tschuwassischen 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 ins rechte licht gesetzt. Er weist ne-

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

auf die syrjänisehe spräche erstreckt und uns unzweifelhaft auf die

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

1 Hier stellt Smirnov auch syrj. P. srrmet 'zäum' mit einem

tschuw. èermeè (icpMen., die bedeutung nicht angegeben) zusammen.

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

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

terhrochen war ', und setzt voraus, dass „eine genauere Unter-

suchung dieser thateaehe sicher sowohl die alte geschiente der per-

mischeu stamme, wie auch die bulgarische frage beleuchten würde

Ich hoffe, dass diese Voraussetzung durch die folgende sprachliche

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

lehnwörter.

1. Tschuw. wirj. 0, an. u der Stammsilbe entspricht oft ei-

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

§ 116, Asm. Gr. s. 09 -70). Dieses tschnwassisehe kcnnzeichen

spiegelt sieh z. b. in den folgenden in die permisehen sprachen

aufgenommenen lehnwörtern wider: wotj. bukro, hokro 'kornrade

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

bakra
|

wotj. buxi ïdd' = tschuw. po/.u, pu/i id.; vgl. kas. basyu,

baau wotj. kuromo ulme' — tsclmw. xorama, xumtlta id.; vgl. kas.

tob. bschk. tel. karama wotj. su/o 'peitsche' - tschuw. sola id.;

vgl. jak. talax wotj. sur-, syrj. sor- 'stiel-
1

(in Zusammensetzungen

wie: wotj. sur-mumt, syrj. sor-mam 'stiefmutter') ~ tschuw. éor,

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

jarym, osm. jary wotj. tuiio 'femerstange, deichsel', syrj. torttr

'knicke od. rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getrei-

des' = tschuw. torna, turoa 'deichsel'; vgl. kas. bschk. tärtä : wotj.

tursko, tufsko 'feuerhakeif - tschnw. torf'Ua, furo'/ fna id.; vgl. kas.

tartöskä, alt. tartka wotj. ukso 'geld' = tschuw. okaa, uksa id.;

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

aksa, bschk. aksa, krm. axôy, kar. T. axèa, kar. L. axey, osm. akèâ,

koib. ak£a wotj. ulmo, syrj. ulmö 'apfel' = tschuw. o/wa, uhua

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

alma, osm. älma.
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2. Tschuw. « der Stammsilbe entspricht oft einem i des Wolga-

tatarischen, einem ä der östlichen turkotat. dialekte (vgrl. Radl.

Phon. § 116, Asm. Gr. s. 63—4). Tschuwassische lehnwörter sind

also z. b. wotj. aka : aka-jaska 'ein grosses, im frühling vor dem

ackern gefeiertes opferfest
1

(eig. „pflugsuppe") = tschuw. aca 'pflüg';

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

wotj. aman :

tu.smon-aman 'ein böser geist, der das vieh mit krankheiten plagt'

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

werden'); vgl. kas. bschk. imgäk, koin. dsch. uig. kar. ämgäk, krm.

osm. ad. ämäk wotj. kaban 'schober' = tschuw. hinan id.; vgl.

kas. tob. kibän, bar. kom. käbän
|

wotj. ka>'/sir- : kattsirUni 'ermat-

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

unbequem' (eig. „nicht breit"; hm- -f-
- v? ' ); vgl. kas. bschk. kirj,

tar. alt, tel. küär. uig. kaij
I

syrj. hnia 'viehstall, Viehhof = tschuw.

haroa 'gehege, Umzäunung, zäun, hof, viehstall'; vgl. kas. kirta 'Um-

zäunung, zäun' wotj. katan- : hatanf&i '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', hiDam-mr 'leinwand'; vgl. kas. kitän, tel. alt. leb. schor. kä-

dän, krm. kom. osm. kätän.

3. Im tschuwassischen entspricht das j 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. kör«, kerb 'steiler' = tschuw. xyré id.; vgl. kas. tob. dsch.

osm. xaraà
|

wotj. 'gesund' = tschuw. siv id.; vgl. kas. kir. sau,

dsch. sao, ad. sag
|

wotj. sesir 'verstümmelt, krüppel, hinfallig' =
tschuw. syvzyr 'nngesund'; 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. jirarj 'grenze, rain, furche' = tschuw. jiran id.; vgl. kas.

yzan, bschk. ytan
j

wotj. jubo 'piahl, säule' = tschuw. jomJuBa id.;

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

obo, obö wotj. jw*i, juti 'trauer, kummer, herzensbitterkeit' —

tschuw. jüz'j 'bitter
;

vgl. kas. äce, bschk. äse, krm. aèy, alt. tel.
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kkir. kas. krm. aèû, kir. asèy, osm. ad. a$y, uig. a$yk, tar. aèik,

jak. asy.

5. Die im tschnwassischcn mit v anlautenden Wörter ent-

sprechen meist vokalisch anlautenden in anderen turkotatarischen

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

'hülfe, freiwillige hülfsarbeit' = tschuw. r/wm id.; vgl. kas. bschk.ömä.

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

rischen j (vgl. Radl. Phon. § 189, Asm. Gr. s. 97): wotj. :Sit 'Sturm-

wind' = tschuw. sit 'wind'; vgl. kas. jil, bschk. dsch. osm. ad. jel,

alt. jil, jel wotj. hdik 'tuen' = tschuw. sulik id.; vgl. kas. bschk.

jaulyk, osm. ad. jaglyk wotj. .<»/r-, syrj. sor- 'stief-' = tschuw.

sor, Huri '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. ken

'Schwiegertochter' = tschuw. hin id.; vgl. kas. bschk. kilen, kir.

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

gälin, osm. g'älin wotj. kis, syrj. kis 'weberkamm' = %-.)& 'schwert;

weberkaram'; vgl. kas. alt. tel. uig. osm. ad. krm. kylyè, küär. kom.

kylyc, bschk. sag. koib. kylys, alt. schor. leb. knmd. kir. kylyè.

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.

ciier, syrj. en/r 'sattel' bezeichnet werden : vgl. tschuw. cnär, pner

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

leb. ar, krm. ad. kom. osm. äjär, tar. dsch. ägär, dsch. auch igär,

— jak. ynyr.

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

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

kirsi (= kir -f si) 'schwager' = tschuw. forü id.; vgl. kas. kejäu,

tob. leb. küär. tar kttja, kom. kujätl, dsch. küjagü, kkir. küjö, kir.

k^jöü, alt. tel. küjü, krm. güjäw, güjfi.

10. Das tschuw. s entspricht oft einem ö (c, à, s) und

das tschuw. z (im inlaut) einem ô, à (è) der anderen türk-

sprachen (vgl. Radl. Phon. § 189, Asm. Gr. s. 100—1): wotj. bu-
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sono 'mann der frauenschwcster' = tschuw. pu/ana id.; vgl. ka.s.

ba$a, bschk. baia, dsch. osin. ba$anak wotj. /.sfo 'in diesem falle,

es scheint, wohl',? syrj. c*h< 'doch, mal' = tschuw. .'.skr, 'ja, doch,

gewiss'; vgl. kas. iè, tel. aè, kir. is, ait. es wotj. jtu*i,jtisi 'traiter,

kummer, herzensbittcrkeit' = (schnw. jii/.> 'bitter; vgl. kas. aôo, osni.

ad. a$y, etc. (vgl. oben mom. 4) wotj. ukso 'geld' = tschuw. uksa

id.; vgl. kas. kkir. sag. leb. tel. alt. akèa, 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. hu/tjr 'brader od. Schwester der frau' = tschuw.

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

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

jjmn id.; vgl. kas. yzan wotj. kuriir- : kuriiri 'gebrame (an mut-

zen)', mjjj-faitlj.ro 'mit biber gebrämt' — tschuw. x<>nn»r 'biber';

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

wotj. ni/sir 'eng' =- tschuw. an/.ir id. (vgl. kas. i-nsez, kir. ensiz, krm.

ad. osm. änsiz); wotj. irjksjr 'wider willen' = tschuw. irikser id.

(vgl. kas. ireksoz, kir. eriksiz); wotj. kahjr- : kai'isjrnni 'ermatten,

erschöpft werden' — tschuw. kmu.tr 'eng, schmal, schwer, unbe-

quem, unruhig'; wotj. ,ve.v/V 'verstümmelt, krüppel, hinfällig' — tschuw.

syvzyr 'ungesund' (vgl. kas. sausyz-) (tschuw- -.v/V, -s.n; -xjr, -z,?r =
kas. -sez, kir. krm. ad. osm. -siz: ein negative od. karitive adjek-

tive bildendes suffix).

12. Ursprüngliches auslautendes k (x) ist im tschuwassischen

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

hu&mia 'mann der franenschwester' = tschuw. pu/ana id.; vgl. osm.

dsch. ba$anak
|

wotj. kuno 'gast' = tschuw. xn,ta id-> v#l- kas.

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

uig. osm. bosn. dsch. konuk wotj. sah 'peitsche' — tschuw. sola

id.; vgl. jak. talax.

13. Auslautendes tschuw. m entspricht bisweilen dem n der

übrigen tiirksprachen (vgl. Asm. (^r. s. 93, Kadl. Phon. § 289):

wotj. ifim 'dreschtenne' = tschuw. idem, jjn'cm id.; vgl. kas. idän,

tur. itän, dsch. ädän.
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Ausserdem lässt, sich der tsehnwassisrhe Ursprung eines lehn-

wortes aus manchen anderen, teils lautlichen, teils scmnsiologischcn

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

tatarischen, sondern auch des pennischen wertes in einzelnen lal-

len hei der bestimmung der Originalsprache von belang sein. Dar-

über näheres im Wörterverzeichnis.

Besonders zu erwähnen sind hier diejenigen lehnwörter. deren

tsehuwassische originale auf dem turkotatarisehen Sprachgebiete

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

sprechende oder verwandte Wörter aus den anderen türksprachen

hätte aufweisen können. Diese sind:

wotj. hizara 'ziesel, Zieselmaus; iltis' tschuw. pf/.ara iltis'

(Zol.: 'murmeltier').

wotj. iska : iska-vin 'verwandter, naehbar. freund' (rhi - 'jün-

gerer brader), imrm-iska 'schwager (frauenbruder). der älter als

die trau ist' — tschuw. .tsK-vj 'mein schwager (mannesbruder), der

älter als mein mann ist'.

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

län, küldelä'n id.

wotj. hihnan, syrj. kusman 'rettich' — tschuw. k".<mmi, kua-

înan id.

wotj. ohida 'waldgeist, Waldteufel' - tschuw. ob/p a 'äffe*,

syrj. P. parya 'in der Hachshechel zurückgebliebene tiachs-

ttocke, schabsel' = ? tschuw. pargâ 'büschel (K.ioMCKt)'.

wotj. sukiri 'brodlaib' = ? tschuw. s^kk^r, sîkh; éukur id.

„ sarfsf, mrtrii, syrj. sorkni, Sortti i 'rühe' = tschuw. sa-

rik id.

wotj. Seti 'zopfband' = tschuw. S'id'j 'flechte, zopf.

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

völlig, durchaus' (vgl. wörterverz.).

wrotj. Sa/Sa 'dünne (lange) stange' sat&o 'rate, gerte' =?

tschuw. Sah'Z'a 'lauge stange' .*".//*'" 'stock', àoèa 'lange stange'.

wotj. Silaa, silaa 'binse, schilt" = tschuw. àylan 'dorngebüsch,

dornenstrauch, Schachtelhalm (eqnisetum)'.

wotj. tai 'messing' = tschuwr
. taj id.

„ takfäßi 'brautwerberin' — tschuw. foX/afS, tfxla />'/'/ id.
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wotj. u(ff, u(ji 'ohrring' •=? tschuw. oyat, ugr.t 'ring'.

Vgl. auch wörterverz. s. v. wrlw.

Die künftige erforschung des turkotatarischen wortraaterials

wird wahrscheinlich wenigstens für einige der angeführten tschu-

wassischen 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 permischeu 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 verschlusslaut©.

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

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

wotj. hitto, syrj. kolta 'garbe' = tschuw. k»trie,

„ ken 'Schwiegertochter' = tschuw. fön,

„ ukto 'geld' = tschuw. uMa,

„ fsokmor 'keule', syrj. t'sekmar 'schlägel' = tschuw. èokmar,

„ ââska 'blume' = tschuw. s"eMc,

„ sanßc 'grosse gabel' — tschuw. sandle,

„ tukCä/si 'brautwerberin' = tschuw. tfklatsi.

» syrj. tuê 'korn, kern' — tschuw. tûè,

„ kumot 'samstag' = tschuw. èumat,

„ pakar 'magen' = tschuw. pagar,

n pales', syrj. pelß 'Vogelbeere' = tschuw. pires,

„ pirità, syrj. pirjfê 'brecheisen' = tschuw. pürüs.

Über wotj. sarUèi, syrj. borfni, sorkin 'rtibe' = tschuw. sank

vgl. wörterverz.

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

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

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

wotj. gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. kirnua,
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wot), dot- : dol-ak 'ganz, völlig' -? tschuw. toi-, 1

„ brffai 'älterer binder' = tschuw. pi n'x'ej,

,. />/#/, />//, syrj. /*/>/ 'ganz, vollständig', vgl. tschuw. pût>

'vollondot worden', pxiï'hn 'ganz, vollständig',

„ b/zara 'ziesel' = tschuw. pi/ara,

n l'i'zys Bürzel der vögel' — tschuw. pn/er'e,

„ buko 'kummetbogen' = tschuw. pfa'**,

„ bukm 'kornrade' - tschuw. pukni,

„ bu/ftr 'brader od. Schwester der trau' = tschuw. puldît,

,. burfsin 'seide' = tschuw. pur/'in,

bu.s 'nebel, dampf = tschuw. p»s,

bioy' 'leid' = tschuw. pu/./,

r busht 'nachbar' - tschuw. poski r,

,.
busfunjuu 'alp', vgl. tschuw. pos-,

busauo 'mann der frauensehwester' = tschuw. pu/ana.

Bekanntlich kommen im heutigen tschuw assischen im absolu-

ten anlaut von den verschlusslauten nur stimmlose "tenues" vor

(vgl. Raul. Thon. §§ ist), 205, MrxK. Nylv XXI s. 9, Asm. Gr. s.

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

b im wotjakischen oder syrjänischen im allgemeinen nicht nach-

weisbar ist
'

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

schlusslaute anlautenden tschuw assischen lehn Wörter 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 tschuw assische in

einer früheren période auch stimmhafte verschlusslante im anlaut

kannte, davon legen auch die ..ugriseh-türkischeir, resp. „alttschu-

1 Vgl. auch wörterverz. 8. v. dun.

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

haften und stimmlosen anlautenden verschlusslauten in den permischen

sprachen zu beobachten, wie: wotj. kuf, syrj. t/ut 'fliege' wotj. ku:,

«yj- .'/"- 'paar' syrj. </<i/rr, Wikd. syrj. P. auch: h Irr 'umher'

syrj. di, Cabtr. I. ty (nach meinen aufzcichnungcn auch in I.: di) 'in-

sel' syrj. ts. dilrdui, syrj. L. iitcdni 'necken, reizen' wotj. pubi.

Mi nk. S. auch: hub/ Tüssehen' wotj. }>/:jiui
y
Mcnk. 8. auch: b/îj/ni

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

boijü 'kalb' = tschuw. piru id. (kas. byzau), magy. borsö 'erbse'

= tschuw. pnrz'a, piria id. (kas. boröak). 1

3. Dem tschuwassischen stimmlosen „media-" a entspricht

im wotjakischen k, z. b.

wotj. àkî, aka 'ältere Schwester' - tschuw. ae/', akka,

,, aka in aka-jaèka 'ein im fruhling gefeiertes opferfest

vor dem ackern' = tschuw. aca,

r buko 'kummetbogen' = tschuw. j?'V«, pükki,

pakar 'mageu' = tschuw. pagar,

,. Sakan 'bastdecke' = tschuw. Kasan,

„ taka 'hammel' = tschuw. taea,

„ terk$ 'schüssel' = tschuw. tirod,

„ fêaraka 'kugel' = tschuw. bavraea,

Dagegen wird das tschuwassische, einem y folgende g durch

wotj. g vertreten:

wotj. eygei 'Schwägerin' = tschuw. ir/ee,

„ tiygili 'achse' = tschuw. tigedl

Vgl. unten mom. 6.

4. Dem tschuwassischen d, d entspricht in den permischen

sprachen teils t, f, teils d, tf.

1) d, d = t, t:

wotj. bultir 'bruder od. Schwester der frau' = tschuw. pulnfr,

„ itjm, if$m 'dreschboden' = tschuw. idem, priem,

syrj. karta 'viehburg' = tschuw. karoa,

wotj. katan- : katanfU 'bettvorhang' = tschuw. kadan, katan,

n kufto, syrj. kotta 'garbe'= tschuw. ftMoe,

r sett 'zopfband' = tschuw. üdo,

„ turto 'gabeldeichsel', syrj. toiia- = tschuw. turna, torDa.

1 Vgl. MunkAcbi Keleti Szemle II (1901) s. 311: „— — denn

dass 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 ugri8che lautbildung besitzenden ungarischen Wörter beka, h'kô,

besenyö, bika, bilincs, birka, borju, borsö, bölesö und andere Wörter."
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2) Dj d'= d, <f:

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

r M 0>it), syrj. bid 'ganz, vollständig, vgl. tschuw. pj-

D<*m, pf~ri'">m,

r kemdere, kandelem 'zeuge'= tschuw. kündel&n,

r kudi, syrj. hid 'korb von rinde'= tschuw. kunDÎ,

„ ohjda 'waldteufel' = tschuw. oa/Va, urÎdc,

„ oido 'wohlan ! auf!' = tschuw. ajna,

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

Vgl. unten mom. 6.

5. Dem tschuwassischcn n entspricht in den permischen

sprachen teils p, teils b.

1) B=p:

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

r /./>//' : tjpir karni 'stampfen (v. pferde)' = tschuw. Itatr,

„ fxipf, syrj. fsip 'küchlein' = tschuw. tteu*.

2) R = b:

wotj. abi 'Schwiegermutter' = tschuw. aßt,

gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. k»mm,

,.
j?/fco 'pfähl' = tschuw. juaa,

jErtiftan 'schober' = tschuw. kaaan,

,. oft/tfa 'Waldteufel' = tschuw. oafn'a,

sahata, syrj. *a/)a/<i 'brettchen am pflüg' = tschuw. àa-

fschar 'schön' =? tschuw. ftiarr,

fSibor 'bunt' = tschuw. fitaar,

urooo 'wagen' — tschuw. urana.

Vgl. unten mom. 6.

6. Die stimmlosen .. media?
a

ff, /> (V), />, wie auch die stimmlosen

spiranten r(r), kommen, wenn wir von densandbierscheinungen

absehen, im tschuw'assischen nur im inlaut in intervokalischer Stellung

und weiter zwischen einem vorangehenden nasale, liquida od. „halbvo-

kal ' 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. „ fortes** wechseln, sogar derart, dass die frag-

lichen einfachen und geminierten konsonanten einander in verschiede-

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

Bu. akka 'ältere Schwester', au. Bu. sfefr ~*> wirj. Kurm. ê"kk<>r 'brod'
|

wirj. Kurm. arii ~ an. Bu. atte 'vater', an. Bu. htrmn wirj. Kurm.

xorttan 'hecht'
|
an. SÎbît~~ wirj. Sippir 'ein musikinstrument'

|

wirj.

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

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

die einfache ,,tenuis
u

, z. b. wirj. Kozm. akt ~ an. Bu. aßt 'siehe

da!', wirj. Kozm. .tamka ~+> an. Bu. äamea 'stirn' wirj. Kozm. lo-

tir ~ an. Bu. tunfr 'tucli', wirj. Kozm. ùijm — an. Bu. tett&m 'fin-

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

konsonanten vorkommen, scheint der erste komponeut ganz kurz,

vielleicht überkurz zu sein. Darüber sagt Asmabin 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 atc lie-

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

der fragliche konsonantenWechsel bisweilen mit dem Wechsel des

accents in Zusammenhang zu stehen scheint: an. pn-s** ^ wirj.

pukki- 'fasspfropf, an. si-h ~+> wirj. kiiti- 'euter' (siehe Münk. L c),

wirj. pü'go ~~ an. ptkkki 'kummotbogen', sy'ba ~ syppy' 'knie (am

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

schr.).

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

che also dialektweise bisweilen mit kk (% k), tt (% t)
} pp fp, 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, z, teils *, k (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 gewiesen fällen bei der

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

sel kk -+> «, tt ~ n u. s. w. auf einen 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 permischen sprachen widerspiegelt (techuw. *k > perm, k,

techuw. *g > perm, g, u. s. w.).

7. Dem tschuwassischeu H, fi entspricht in den permischen

sprachen H, H, z. b.

wotj. Harala 'kugel' = tschuw. *Harac.a,

Harlan, Harlan 'fischmöwe' = tschuw. Harlan, Harlan,

„ Hrk, Hnk „da hast du! siehe da!
u = tschuw. fsiik, Hük\

„ Hibor, Hibor 'bunt' = tschuw. Hfrnr,

Hipî, Hipi, syrj. Hip 'küchlein' = tschuw. fhtu,

Hokmor, Hokmor, syrj. Hokmar 'schlägel' = tschuw.

„ fhimon, syrj. Human 'gefass von birkeuriude' = tschuw.

^Sjijman,

u ßfu/rfj 'eine hantkrankheit' = techuw. fê*nèx
f

,. 'säge' =? tschuw. j».W*rf,

tuHko « HurHko) 'ofenkrticko' =• tschuw. torftka.

In einem beispiole hat das wotjakische tj : wotj. (Sana, tsaya

'dohle' = tschuw. wirj. Kurm. Harm, wirj. Kozm. tëayga.

8. Tschuw. oz, dz' (dial, tf, rô) wird ebenfalls durch flf, «
ersetzt, z. b.

wotj. 6e/»ê, 'älterer bruder' = techuw. piozi, pißi,

piDZCj,

„ ka,Hf, ka.Hi 'schere' = tschuw. xaj.Dz'î, xaiîiî,

,. kunHi 'stiefelschaft' = techuw. kung'i, konci,

v tukläßt, tuktä/Si 'brautwerberin' — techuw. ttylajzi,

mm,
„ Hu

tH$ 'eine hautkrankheit' = techuw. tê*jtn, fiü/Mi,
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Die Spiranten.

9. Die stimmlose palatale spiralis % (1°s tschuwassischen wird

in den permischen sprachen durch k vertreten, z. b.

wotj. hat 'jetzt' = tschuw. %at,

T ki<, syrj. kis 'weberkamm' — tschuw. x'3*>

kudp- : mjji-kudiro 'mit biber verbrämt' = tschuw. X"nn f»r,

„ kulim 'kaufgeld fiir die braut' — tschuw. xolym,

r kun, syrj. kan Türst, könig' = tschuw. %un, xon,

kuroma 'ulme' = tschuw. xurama,

„ kuzon 'die Stadt Kasan' = tschuw. yuzan,

kuio 'wirf, syrj. kuze 'waldonkel' — tschuw. xuz'a,

hukro 'kornrade' = tschuw. poxra,

„ sukman, syrj. syikman 'kaftan' - tschuw. suxman,

,. ft^ndik 'gesundheit' = tschuw. ayvlyx,

„ sfilß 'sünde' = tschuw. sjlfx .

Betretfs des auslautes in wotj. tuump « *tulup) 'waiso' —
tschuw. t<>l»x vgl. wörterverz.

10. Dem tschuwassischen r (stimmlosen y) entspricht teils

k, teils g.

1) r = k:

wotj. kuikj 'kummor, sorge' = tschuw. %ujvî, xojr/,

2) v = g:

wotj. igt *uhu' = tschuw. üv'.>,

„ sugon, syrj. sugon 'zwiebel' =? tschuw. sugan,

„ taga (auch: tako) 'hammel' = tschuw. tara (auch: tnca).

Vgl. oben mom. 6.

11. Dem tschuw. j entspricht im wortr und silbenanlaut

j$ z. b.

wotj. jaSka : aka-jaika (,.pflug-suppe
u

) = tschuw. jaêka,

n jiray 'grenze, rain' = tschuw. jtran,

„ jubo 'pfähl' = tschuw. jum,

. jtusi 'herzensbitterkeit, kommer' = tschuw. jiu,),
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wotj. kojik elentier = tschuw. kajfk,

n majeg, syrj. mnjrg 'stange' — ? tschuw. tnajak,

murjo 'Schornstein' — tsehuw. murjà.

Im wort- und silbeuauslaut entspricht dem tsehuw. j dagegen

• wotj. /, z. b.

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

„ bcfêéi 'älterer bruder' = tschuw. pioécj,

,. kuf'kj 'kummer, sorge' = tschuw. %ujvf
y

,. oido 'wohlan! auf !' -= tschuw. ajoa,

n tui 'messing' = tschuw. tuj.

Wahrscheinlich ist das reibungsgeräusch des tschuw. j in den

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

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

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

wotj. sesir 'krüppel' = tschuw. sy'vEyr,

„ sugon, syrj. sugoà 'zwiebel' =? tschuw. sugan,

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

husket 'nachbar' = tschuw. poski 1',

„ wslom 'gewinn' tschuw. uslam,

„ èrfksîr 'wider willen' = tschuwT
. irikser,

„ bus 'nebel, dampf = tschuw. p»s.

13. Dem tschuw. s entspricht in den permischen sprachen

•S z. b.

wotj. sarttëi, syrj. Sorkni 'rübe' = tschuw. sarîk,

„ scrj, syrj. suri 'spulrolle' = tschuw. j$«rrt,

„ êur-, syrj. sor- 'stief-' = tschuw. éor,

hirlo, syrj. t&arla 'sichel' = tschuw. surla,

„ sulfi 'tuch' = tschuw. sulß,

„ sulo 'peitsche' = tschuw. éola,

„ Uka : iska-vpi 'verwandter, freund' = tschuw. .Jskcj,

„ ukso 'geld' = tschuw. ukêa,

„ tush 'übermorgen' = tschuw. vish,

„ idt-, syrj. vost-, ost- 'öffnen', ?vgl. tschuw. uê-, oé-,

„ kerè 'steuer' = tschuw. xyri,

„ kis, syrj. kis 'weberkamm' = tschuw. %ds.
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Über wotj. êaJcan 'bastmatte' = tschuw. fkaaan, und syrj.

tkarla siehe wörterverz.

In einem beispiele entspricht dem anlautenden tschuw. k wotj.

s, nämlich in wotj. sukiri 'brodlaib', falls es eine entlehnung des

tschuw. kietr, kikîr, knkknr darstellt. Siehe wörterverz.

14. Tschuw. * wird in den permischen sprachen durch à

vertreten, ausser im auslaut, wo ihm ti
t

tk, k, dé, i entspricht, z. b.

wotj. Mala, syrj. Sabala 'brettchen am pflüg' -= tschuw. àa-

bala,

„ èay 'ganz, vollständig' = tschuw. kav,

,. Hlan 'binse, schilf = tschuw. àylan,

„ Sumot 'samstag' = tschuw. sumat,

.. jaSka : aka-jaska („pflug-suppe")= tschuw. jakka,

,. hu&man, syrj. kuèman 'rettich' = tschuw. Mman, kuàman,

„ tuhnon 'feind' = tschuw. ("émail, tuàman;

im auslaut:

wotj. palek, pdledz, paleé, syrj. peljk, pelidé 'vogelbeere' =
tschuw. pitek,

„ pjrifi, syrj. pir$tk, pjr$dé 'breicheisen' = tschuw. pürüs,

„ tgk, syrj. tus 'korn, kern' = tschuw. tüs.

In anbetracht dessen, dass auslautendes tschuwassisches k in

anderen turkotatarischen sprachen bisweilen einem ô entsprechen

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

kom. alt. tel. leb. kkir. tar. uig. dsch. osm. ic, bar. kom. küär. tob.

ic; tschuw. ordyà, kas. tel. artyà 'wachholder' = dsch. uig. artuö,

dsch. arduö, osm. ad. krm. ardy£ — ist es sehr möglich, dass der

permische auslaut is, tk, dé (k, é) auf ein ursprüngliches tschu-

wassisches *b zurückgeht (vgl. auch: wotj. amedé, amez, amek, syrj.

amefk, amefk, amidz, amik, amçk, amek 'pflugschar' — vgl. neu-

persisch ämä£ 'pflugsterz', arm. mao).

15. Dem tschuw. z, z entspricht teils s, .<•, teils 2, i.

1) z, z' = s, k:

wotj. ajfs^r 'eng' = tschuw. an/Jr,

„ bust 'feld' = tschuw. puzî,
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wotj. kaitsit- : kaiîslràn! erschöpft werden' = tschuw. Jcanz.tr,

r sesjr 'krüppel' = tschuw. syvayr,

„ busono 'mann der frauenschwester' = tschuw. puz'ana,

r jtuM 'herzensbitterkeit, kuramer' - tschuw. jiiz'j,

2) ff, t - ff, i:

wotj. Itizara 'ziesel' = tschuw. pizara,

.. kuzon 'die Stadt Kasan' = tschuw. xu^an,

r htfyi 'bürzel der vögel' = tschuw. pfiz'ev'e,

r kuéo 'wirf, syrj. kuie 'waldonkel' = tschuw. %uza.

Vgl. oben mom. 6.

In einem beispiele entspricht dem tschuw. z im wotjakischen

fs, fft: wotj. burfsin, hurfiin 'seide' — tschuw. pur» in; vgl. wör-

terverz.

16. Tschuw. » wird durch wotj. 5 ersetzt:

wotj. ulo&o 'wallach' = tschuw. faza (<_ *ula»a).

r tuvioSo 'wunder' = tschuw. *tuma»a.

Vgl. wörterverz.

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

wotj. v in

wotj. revit 'freiwillige hülfsarbeit' = tschuw. mmü (vgl. kas.

bschk. ömä),

tavu 'dank'=? tschuw. tâvu.

In zwei fallen weist aber das wotjakische vokalisch anlau-

tende formen auf, wo die entsprechenden tschuwassischen Wörter

ein v im anlaut haben:

wotj. arhni (stamm: «/-) 'ernten' = tschuw. rir-, itritr-, (vgl.

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

dsch. alt. kar. or-),

uts.ie 'übermorgen' = tschuw. vish (vgl. kas. öe, alt. tel.

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

bar. tob. küär. üc, sag. koib. üb, kar. L. io, bschk.

öS, jak. üb).

Beachten wir, dass das anlautende tschuwassische v meist da

auftritt, wo die entsprechenden turkotatarisclien Wörter vokalisch

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

die entsprechenden tschuwassischen Wörter wenigstens dialektweise

noch vokalischen anlaut hatten.

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

scheinlich mit schwächerem reibungsgeräusch ausgesprochen wird

als silben- und wortanlautendes v, entspricht wotj. u, *</.•

wotj. sfiiu 'gesund' = tschaw. siv,

„ sfimltk 'gesundheit' = tschuw. syvlyx,

„ Sau 'ganz, völlig' = tschuw. $av,

,, tau 'dank' — ? tschuw. tav.

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

Anm. Wotj. srsjr 'verstümmelt, verkrüppelt' (= tschuw. sy'v-

zyr 'ungesund') setzt im tschuwassischen die tonn *syzyr voraus,

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

trocknet'.

Die liquiden.

18. Dem tschuw. I entspricht in den permischen sprachen

/, z. b.

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

„ bultjr 'bruder od. Schwester der frau' = tschuw. puh/r,

jtloul 'sitte' = tschuw. jyla,

r kalal- : kalaltfnî 'testieren, schenken' = tschuw. xahü,

„ kulnn 'brautgeld' = tschuw. xolym,

„ muglo 'ungehörnt' = tschuw. m"kla,

^ smnlik 'gesundheit' = tschuw. syvlyx,

r sulo 'peitsche' = tschuw. éola,

r hirlo, syrj. fsarla 'sichel' = tschuw. surla,

„ sabala, syrj. sabala 'brettchen am pflüg' = tschuw. àabala,

,.
tuiuup « *tulup) 'waise' = tschuw. MnXi

„ Marian 'nschmöwe' = tschuw. Marian,

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

Iu wotj. tukCä fsi 'brautwerberin' — tschuw. t/xla rizf, wird

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

2
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Einwirkung der folgenden palntallaute (-fsi) ans früherem / ent-

standen ist.
1

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

wotj. basket 'nachbar — tschuw. poskir,

„ kat 'jetzt* = tschuw. x«A

,. kalten 'leise, langsam' — tschuw. xufTan, xollen,

,. katto, syrj. kotta 'garbe' — tschuw. K"ti!e, kürdä,

sit: sit-tel 'stürm' — tschuw. sit,

tiygiti 'achse' = tschuw. trpn.tl.

Im wotj. paleâ, syrj. pelis 'vogelbeere' = tschuw. piteS, pileà

ist das / jedoch nicht palatalisiert. Wahrscheinlich muss dies so

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

lehnung wenigstens dialektweise un palatalisiert 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 (MK) soll

nämlich das / überhaupt nur einer ,.unvollkommeneir palatalisierung

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

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

wotj. ay.sir 'eng' = tschuw. anxlr,

„ encr, syrj. mir 'sattel' = tschuw. Jnär,

jirap 'grenze, rain' = tschuw. jiran,

,. htras 'honigscheibe' --- tschuw. karas,

kers 'steuer' = tschuw. xyré,

,. kudir- : mjji-kudiro 'mit biber verbrämt' = tschuw. %"nn«r,

r kuromo 'ulme' = tschuw. %urama,

1 Übrigens kommt dia 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 taktäfsi — noch in zwei

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

S. pvkta 'niere' (in S. nach Münk. = 'node, hodensack'), U. pekita, M.

pekita, vgl. syrj. prk 'rogen', kok-pek 'wade'; wotj. J. pukto 'klotz',

U. pukito, M. pitkito, vgl. syrj. Wiho, puktt 'klöppel'.
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wotj. murjo 'Schornstein' = tschuw. muijâ,

„ ricmri : baraygi-Aemri 'kartoffclsiippe' = tschuw. tîhmr,

„ pirif.i, syrj. pirn's 'brecheiscu' - tschuw. pürüs,

„ sartfSi, syrj. àorhîi 'rübc' = tschuw. sank,

n fay', syrj. suri 'spulrolle' = tschuw. s«r«,

„ surlo, syrj. fsarla 'sichel' = tschuw. surla,

„ turto 'deichsel', syrj. tortœ = tschuw. turoa, /oro«,

fÊaraka 'kugel' = tschuw. savraca,

,. Marian fischmöwe' = tschuw. fsarlan.

Die nasale.

21. Dem tschuw. m eutspricht im allgemeinen permisches

m, z. b.

wotj. itim 'dreschboden' = tschuw. idem,

kuljun 'brautgeld' = tschuw. xolym,

„ huiman, syrj. ku&man 'rettich' — tschuw. k»sman,

„ muglo 'ungehörnt' = tschuw. m*kla,

murjo 'Schornstein' = tschuw. muijâ,

,. /muri : haraijgi-nemri 'kartoffelsuppe' - tschuw. ninur,

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

,. èumot 'samstag' = tschuw. aumat,

„ fsokmor, syrj. fsohnar 'schlägel
1 = tschuw. èokmar,

,. fhimon, syrj. t'suman 'gefass von birkeurinde' — tschuw.

+(? m man,
> v 7

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

vetm 'freiwillige arbeit' = tschuw. vimä.

Das dem labialverschlusslaut n vorangehende m ist dagegen

im wotjakischeu und syrjänischen verschwunden:

wotj. gubi, syrj. gob 'pilz' — tschuw. kmnßa, kumua.

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. arlnn maulwurf, hamster = tschuw. arlan,

„ kaban 'schober' = tschuw. kanan,

„ ken 'Schwiegertochter' = tschuw. kin,

„ kun, syrj. kan 'fürst, könig' = tschuw. %un, %on,

„ kuzon 'die Stadt Kasan' — tschuw. %usan
t

„ sukman, syrj. mkman 'kaftan' — tschuw. suxman,

„ êakan 'bastmatte' = tschuw. Haean,

„ tusmon 'feind' = tschuw- totman, tuiman,

„ fkimon, syrj. Human 'gefäss von birkenrinde'= tschuw.

Über wotj. jjray 'grenze, rain' -= tschuw. jfran vgl. un-

ten s. 23.

23. Im inlaiit 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 syrjäuischeu n vor.

1) tschuw. ?i = wotj. n:

wotj. hoffono ' warhtel' =? tschuw. pooana (vgl. tat. büdänä,

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

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

(vgl. osm. ba£anak),

„ kuno 'gast' = tschuw. %nna (vgl. kas. bschk. kunak, bar.

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

bosn. dsch. konuk);

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

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

ärjiz, osm. a-qys),

„ aysir 'eng' = tschuw. anztr (vgl. kas. i-nsez; vgl. kas.

i-n, sag. koib. ktsch. *n»,

eyer, euer, syrj. m$r 'sattel' = tschuw. dnär, janär, janer

(vgl. tel. itiirgä, jak. ynyr),

„ eyerCèak, enerfêak 'rückeupolster am Pferdegeschirr' =
tschuw. Unäroäk (vgl. kas. alt. tel. sag. yrçyrôak, kir.

yrçyrèak, koib. ynyrtjak),
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wotj. kanajr- : kat'tsiràni erschöpft worden' =.- tschuw. kanx.tr

(vgl. kas. bschk. krn., kir. kkir. kom. ke-q, tar. alt. tel.

küär. uig. k*nj,

„ Lsaya, t$ana 'dohle' - tschuw. China, Uatjga (vgl. tob.

èôngâ).

Um diese doppelte Vertretung zu verstehen, müssen wir einen

blick auf die geschiente der nasale in den permischen sprachen

und im tschuwassischeu werfen.

In bezug auf die ersteren ist zu bemerken, dass der urpernii-

sche in- und auslautende dentalnasal in den beiden permischeu

schwestersprachen im allgemeinen unverändert auftritt (vgl. jedoch

unten mom. 27), vgl. z. b. wotj. min-, syrj. mun- 'gehen' = wog.

min-, mon-, ostj. nun-, man-, magy. men-, mord, thene-, lp. manne-,

fi. mene- 1 wotj. pon- setzen", syrj. prn- fleischlich beiwohnen' —

wog. pun-, pon-, ostj. pan-, pon-, Ii. pane- wotj. puni, syrj. pon

hund'=magy. fene, mord, piriä, lp. bäna, ti. peni 1 wotj. pun-

'winden, flechten', syrj. pan- 'haspeln, aufwinden'^ wog. .//mm-, ostj.

punyt-, magy. fon-, tscher. pun-, mord, potin-, lp. ponnu-, h. puno- 1

j

wotj.-syrj. sen 'sehne' = wog. tun, ostj. ton, tön, magy. in, tscher.

sün, mord, mn, lp. suona, ti. suoni 1 wotj. suntf, syrj. sonid,

'warm', vgl. fi. huone 1 ' 3
j

wotj.-syrj. tuna/- 'wahrsagen, zaubern',

syrj. P. tund- 'unbeweglich werden, erstarren', vgl. fi. taino, taine,

tainehtia
|

wotj. uno, syrj. mm« 'viel' wog. jäni, jänu, ostj. êne,

üna, mord, ine, fi. enä- ». — lu den fallen aber, wo wotjakisehes

m, ri mit y, m wechselt, wobei im syrjänischeu n, bisweilen auch

m auftritt, muss aller Wahrscheinlichkeit nach ein urpermischer

palataler nasal (ein i^-laut) vorausgesetzt werden, vgl. z. b. wotj.

U. MU. J. M. bay, S. G. bam, Wied, auch: ban 'wange, gesicht;

fläche, blatt (z. b. des messers)', syrj. I. U. V. S. L. P. ban Vorder-

seite, wange; klinge'; adj. wotj. hatjo, hämo: vgl. ostj. ponaï, pnnat

seite', ?wog. +püitzu'i» P- sampä breitäugig 1

1

wotj. MU. J. G.

din, U. M. S. dit), Wied, auch: dyn, syrj. I. din, U. V. S. L. din,

P. din 'dickes ende eines baumstammes' = magy. ttt, tscher. tin, fi.

1 Vgl. Büdenz MUSz.
a Vgl. Setälä ÄH s. 270.
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tyvi» wotj. U. MU. J. M. G. pin, syrj. I. U. V. S. L. P. pin

zahn' — woj?. 7>rr//A-, ostj. jwy/Ä-, mngy. fog, tscher. i>f7, püj,

mord, pcfi, pet'/, per, pej, lp. badne, fi. pii 1
(

wotj. U. MU. J. M.

put}, G. pum, Münk. M. pug, S. .1. pum, Wied, auch: pun, adj.

put)o, pumo, syrj. I. U. pom, S. L. P. pan, V. 770m, jjo/i 'ende,

spitze' = wog. ^poit-, ^jwftk, *pâù, ^päitl-, ipuitk, magy. fej, fö,

mord, pe, lp. bagje, fi. pää 1

j

wotj. U. imSîr, J. M. S. m.s/r,

J. auch: insir, G. Sfnfr, Münk. S. iniir, G. ifAir dreschboden',

syrj. L U. V. S. L. rinis, P. rimis 'riego* = fi. riihi 2 wotj. MU.

J. S. t,<i?j, U. G. Mg, G. auch: tjpi, syrj. I. U. V. S. L. P. tXjn

rauch' = wog. \wiikie, i.sëùxw, (Scitku-), ostj. èank, èenk, fi.

savu
I

wotj. U. G. v/n, MU. J. M. S. vin 'jüngerer brader', syrj.

P. von 'bruder' = ostj. ver), von, magy. vö, tâcher, fliygd, wene, fi.

vävy 1
.
3

Was das tschuwassische betrifft, so scheint y im inlaut nur

vor c (-ye-) vorzukommen (vgl. Asm. Gr. s. 14, 45—7). Übrigens

aber entspricht dem n n, m) der anderen turkotatarischen

sprachen im tschuwassischen oft n (vgl. Asm. Gr. s. 89—90), z.

b. tschuw. inef 'gestern' — alt. inir, ener tschuw. janlra 'klingen'

= tat. jangyr tschuw. jun billig' = kir. tar. leb. uig. onai, tel. alt.

bar. onoi
j

tschuw. kanaè 'Übereinkunft' = kas. kinäs, kir. kenäs,

tar. kom. bar. uig. dsch. känäs tschuw. éana 'ärmel' — kas. ji«n, kir.

alt. jen tschuw. *f'<n« 'neu' = kas. kir. ja-na, alt. jany, osm. jeni,

kar. ca-ny, jak. sana tschuw. Un- 'liieren' - kas. tut)-, tor\-, bschk.

tun-, alt. toi]-
I

tschuw. ü'/nir 'ader, sehne' = kas. sérier, osm.

sinir tschuw. tan 'gleich' = kas. kir. tin, alt. ten, jak. tän tschuw.

can 'glocke' = tat. èa-n, alt. san, kir. syn.

Erwägen wir also einerseits, dass urspr. urpermisches n im

in- und auslaut in den pennischen sprachen im allgemeinen un-

verändert auftritt, wogegen urspr. *n im wotjakischen durch rj,

n, n, m, im syrjänischen durch n, m vertreten ist, und anderseits,

1 Vgl. Buuenz MUSz.
2 Vgl. Verf., Suomen Museo 1895 s. 91-2, 1898 s. 52.

:t Vgl. hierzu Sktälä, Über einen
,
.gutturalen" nasal im urfinni

sehen (Festskrift til Villi. Thomsen 1894).

•
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dass einem turkotatarischen tj im tschuwassischen oft » entspricht,

so können wir nur den schluss ziehen, dass die ohenerwähnten

Wörter: wotj. aya, ana 'strich (landes)' (vgl. tschör ana), wotj. «/;•

•v/'r 'eng' (vgl. techer. a*nsör), wotj. c/;/v, nur, syrj. çu/r sattel',

wotj. egerfsak, cnert'sak 'rUckcnpolster am pterdegeschirr', wotj.

kansir- : kansiràni 'erschöpft werden' und wotj. (saya, (Sana

'dohle' (vgl. tscher. èaTja) 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 fal-

len, wo dem tschuw. n wotj. n entspricht (hod'ono, bu&ono, kann,

vgl. oben), auch die anderen turkotatarischen sprachen nur n auf-

weisen (vgl. oben und wörterverz.), wogegen hier t\ in dén fällen

vorkommt, wo dem tschuwassischen n im wotjakischen », n

(syrj. fl) entspricht (aya, ana; aysir; eger, c/icr, (mir; eyrrtsak,

enerfsak; kansir-; tsaya, (sana: vgl. oben und wörterverz.).

Es ist aber noch ein wort in diesem Zusammenhang zu er-

wähnen, nämlich wotj. jiray 'grenze, rain, furche auf dein fei de' =
tschuw. jfran id. Hier wird also auslautendes tschuw. n, welchem

in den permischen sprachen im allgemeinen n entspricht (vgl. obeu

mom. 22), durch wotj. y vertreten. Ob das wotj. y auch hier ein urspr.

tschuw. «n vertritt oder vielleicht ,.volksetymologisch" durch beein-

Üussung von wotj. aya 'strich (landes)', aya-meSa 'grenzfurche'

entstanden ist (im K. kommt nach MunkAcsi die form ^dt'raiia

vor), ist schwer zu entscheiden. Von dem tschuwassischen worte

entsprechenden turkotatarischen Wörtern weiss ich nur kas. yzan,

bschk. ytan zu nennen.

24. Der dem dental verschlusslaut d vorangehende tschuwassi-

sche dentalnasal n ist in den permischen sprachen geschwunden:

wotj. kudi, syrj. kud 'korb von rinde' = tschuw. kunnt,

„ kudjr- in mij/-kudiro 'mit bib er verbrämt' = tschuw.

X^nonr, xfnojr.

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, sah ich, dass

Asmabin ll3n. XVIII s. 43 (hauptsächlich auf grund tschuwassischen

lehnguts im tscheremissischeu) dieselbe ansieht ausgesprochen hat.
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Vgl. niitin mom. 27

In tinoin falle kommt jedoch der nasal vor d vor, nämlich in

wotj. kandelom (auch: kangolom, kemdel'e, vgl. wörterverz.) zeuge"

= tsehuw. kündeten (auch: kündelegen, küldelä'n). Näheres unten

mom. 27.

25. Dem tsehuw. n entspricht wotj. û in

wotj. ar/ta woche' — tsehuw. arnä,

„ hitnik 'minze'=? tsehuw. jiïfM,

,. kuiifèi 'stiefelschaft' = tsehuw. konôi ():konci),'

,. muuten 'badestube tsehuw. munn'z'a,

Acmri : htmiygi-uvmri 'kartolfelsuppe' -= tsehuw. iUnun\

v sauik 'grosse gabcl' = tsehuw. sütwk.

2(J. Tsehuw. ij (vor g, vgl. oben s. 22) — wotj. y:

wotj. eyyei sehwägerin' = tsehuw. itjee,

v tiygift 'achse' = tsehuw. tiyaA.

In wotj. ugj ohrring, Ohrgehänge' ist der palatalnasal (also

vor //) geschwunden, falls es = tsehuw. uijci 'ring' ist. Vgl. unten

mom. 27.

27. Bekanntlich sind die ursprünglichen nasale m, n, r\ vor

den resp. homorganen verschlusslauten in den permischen sprachen

geschwunden, vgl. z. b. syrj. gib- |S. g/buhti 'schwimmen', V. gi-

hurui 'scharenweise schwimmen (v. fischen), wobei das wasser sieh

kräuselt'] = wog. xump, ostj. xump welle" 2 wotj. ib- 'werfen,

schleudern, schiessen' (vgl. syrj. ehe* 'kratt, stärke') fi. ampu-

'schiessen' 2 wotj. uho ackerbeet', vgl. syrj. ib ïeld' = mord. m»w

f< *umbu) 'ackerstück. anteil am felde' 3 wotj. edi 'kraft, stärke',

syrj. cd hitze. leuchte wärme, kraft, eile' = fi. into 'geisteskraft,

geistesantrieb, eutzückung' 4 syrj. müder 'boden, hausboden' (vgl.

wotj. mudnr, midor) = fi. mantere- 'festes land'
|

wotj.-syrj. ud- 'zu

1 Vgl. Asm. Gr. s. 14.

2 Vgl. Bl'DKNZ, MUSz.
* Vgl. Sf.talä, Über quantitiitsweehsel, JSFOu. XIV, j h. 29 auin. 2.

* Vgl. Verf. FUF II 8. 1Ü5 aum.
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trinken geben, füttern' = mord, andan 'ernähren', fi. anta- 'geben'

(vgl. auch. wog. ïrintêsti 'helfen', ostj. ontaety- 'helfen, versehen,

darleihen') 1
'| wotj. mugor, syrj. mjger 'körper, leib*= tscher. moy-

gîh- 'körper' 1
|
wotj.-syrj. vug 'henkel' = tscher. oygo id., fi. onki

'angelhaken' 1
|

wotj. Sjgjrt- Voncav od. hohl machen', syrj. sigjrt-

'krümmen, beugen', vgl. wog. èugfortaxti 'zusammenschrumpfen' ».

— Die oben mom. 21, 24, 26 angeführten tscbuwassischen lehn-

wörter: wotj. gubi, syrj. gob 'pilz'; wotj. kudj, syrj. kud 'korb von

rinde'; wotj. kudp- (urspr. 'biber' od. 'biberfeil'); (?) 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 tscbuwassischen lehnwörter (in das urpermische)

aufgenommen wurden, da ja diese au 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 durchführung 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. akt 'ältere Schwester' = tschuw. aai,

,,
aya 'strich (landes)' = tschuw. ana,

r aysir 'eng' = tschuw. anxir,

„ apai 'ältere Schwester' = tschuw. appaj,

,. kuban 'schober' = tschuw. kamn.

„ kaf 'jetzt' = tschuw. %at,

„ ka/éji 'scheere' = tschuw. xaW*
r pakar 'magen' = tschuw. pagar,

r kakan 'bastdecke' = tschuw. Hasan,

„ Sati 'ganz, völlig' tschuw. &av,

„ taka 'hammel' = tschuw. taaa,

» Vgl. Büüenz, MUSz.
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wotj, tjaya 'dohle' = tschuw. fiawL,

„ Marian 'fischmowe' = tschuw. Marian.

In zwei beispielen wird jedoch tschuw. a durch wotj. o er-

setzt (vor j):

wotj. kojjk 'elentier' = tschuw. kajfk,

„ oido 'wohlan! komm!' = tschuw. ajna.

Gleicherweise wird tschuw. a durch a in den folgenden Wör-

tern vertreten, die auch im syrjänischen vorkommen:

• syrj. karta 'viehburg' = tschuw. karoo,

wotj. majeg, syrj. majey 'stauge'=? tschuw. majak,

r sabala, syrj. Sabala 'brettchen am pflug' = tschuw. èabala.

Dagegen hat das syrjänische ein o, das wotjakische aber

ein a (vgl. Verf., Zur. gesch. § 129) in:

wotj. sarttij, syrj. èorkni Yübe' = tschuw. Aarß.

In einem worte entspricht dem tschuw. a wotj. e, syrj. ç (vgl.

Verf., Zur. gesch. § 157):

wotj. kefs 'ziege, hase', syrj. keß 'hase' = tschuw. kajz'a

(vgl. wörterverz.) (vgl. kas. kä£ä, krm. osm. dsch. klèi, chin.-türk.

kaèki, kas. tob. bschk. käza, 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 eiugetreten war.

29. Ausserhalb der ersten silbe entspricht dem techuw. 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. bufiono 'mann der frauensch wester' = tschuw. pitzana,

poz'ana,

„ kuno 'gast' = tschuw. x°1ia,
jxuna,

„ kuromo 'ulnie' = tschuw. xurama, xorama, ._

„ kuzon 'die Stadt Kasan' = tschuw. xuza», xozan,
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wotj. kuéo 'wirf, syrj. kuzq f< *kuéo) 'waldonkel' — tschuw.

Xuz'a, xoéa,

„ muglo 'ungehbrut' = tschuw. m^kla,

„ siigon, syrj. P. sugon 'zwiebel' = ? tschuw. sugân, so-

gan,

„ surlo, syrj. têarUi sichel' = tschuw. surla, sorfa, -

„ turto 'gabeldeichsel', syrj. P. torta- =- tschuw. turna, form,

„ tusmon 'feind' = tschuw. fasman, tusman,

„ ttokmor 'keule', syrj. ttokmar schlägel* = tschuw. èuk-

.
mar, èokmâr,

„ fhdko (auch: t'hilka) strumpf = tschuw. èulga,

„ fiumon, syrj. Kliman gefäss von birkenrinde
1 ^ tschuw.

„ ukso geld' = tschuw. ukm, oksa,

„ ulmo, syrj. ulmö « *ulmo) 'apfel' = tschuw. ulrna, olma.

Ebenso in

wotj. jivor « *jtvor), syrj. juvor, juvrr 'nachricht, ?? vgl.

tschuw. Jübar,

„ tiibor 'bunt' = tschuw. titnar.

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. aga 'strich (landes)' = tschuw. ana,

n arlan 'maulwurf = tschuw. arlan,

ii
kaban 'schober' = tschuw. kaiian,

„ kalal- : kalaltfnî 'testieren, schenken' = tschuw. xalal,

,, karas 'honigscheibe' = tschuw. karas,

syrj. karta 'viehburg' = tschuw. karoa,

wotj. pakar 'magen' = tschuw. pagar,

„ ëabala, syrj. iabala 'brettcheu am pflüg' = tschuw. sa-

bala,

„ taka 'hammel' = tschuw. taea,

„ (Joga 'dohle' = tschuw. féana,

„ tiaraka 'ïrngeY = tschuw. èavraea,

„ fêarlan 'fischmöwe' = tschuw. Marian.
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Ebenso in:

wotj. n&ara 'ziesel' — tschuw. pj/.ara,

„ iska : iska-r/n 'verwandter' = tschuw. *iska, vgl. Jskrj,

xon-iskam,

» jimV grenze, rain' — tschuw. jfran,

r kuhnan, syrj. kusman 'rettich' = tschuw. k^Sman, kusman,

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

„ Ulan 'sehilf — tschuw. sylan,

„ tuktof&i 'brautwerberin' = tschuw. tfxlajzf,

„ tiulka (auch: fiulko) 'strumpf = tschuw. culga.

Wenn wotj. majeg, syrj. majçg 'stango' = dem tschuw. majak

ist, so müssten wir annehmen, dass der wortschluss des permischen

worteu sich nach dem muster der uomina 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, m (vgl. Verf., Zur. gesch. § 135), z. b.

wotj. bukro, bokro 'kornrade' = tschuw. pukra, poxra,

bultir 'brader od. Schwester der frau' = tschuw. puloir,

poldyr,

„ bus 'nebel, dampf = tschuw. pas, pua,

gubi, syrj. gob 'pilz' = tschuw. kumua, k*mpa,

,.
kudj, syrj. kud 'korb von rinde' = tschuw. kunof, konda,

„ kudjr-, in tnjjj-kudjro 'mit biber verbrämt' = tschuw.

XnnDf>r, xundur,

„ kudo 'brautwerber' = tschuw. xnßa t
x**da»

„ fou'if.ii 'stiefelschaft' = tschuw. kun^'i, kon&i,

,. kuSman, syrj. kuSman 'rettich' = tschuw. kaiman, kusman,

„ foiio 'wirf, syrj. kuie 'waldonkel' = tschuw. xuxa, xoéa,

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

„ .sur-, syrj. P. ior- stief-' = tschuw. Surf, sor,

r turto 'gabeldeichsel', syrj. P. toria- = tschuw. turoa, toroa,

r f&okmor, auch: fhikmer 'keule', syrj. têokmar 'schlägel

— tschuw. ôukmàr, èokmâr,
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wotj. ulmo, syrj. Wied, ulmö 'apfel' — tschuw. ulma, ohna,

D urobo 'wagen' ^ tschuw. urn mi, orana.

lu deu folgenden Wörtern weist das wotjakische regelmässig

ein m, da« syrjauischc aber ein a auf:

wotj. X'mh, syrj. fain 'fürst, könig' tschnw. xmh. Xon (vgl.

kas. tob. kir. kkir. koni. schor. sag. koib. ktsch. küär.

kan, tel. leb. alt. kän, tar. osm. xan, soj. xän, dseh.

ka'an, uig. kagan),

.. iurlo, syrj. f&arla 'sichel' = tschuw. surla, sarin (vgl.

kas. alt. jar-),

„ udis, syrj. adan 'strich (landes)', vgl. tschuw. oi>?m:

Unas, odas (vgl. kas. kir. ad. osm. adym, schor. adys,

jak. atax, etc.).

Wir sehen also, dass in den drei letztgenannten fallen die eut-

sprechungen der fraglicheu tschuwassischeu originale in den an-

deren turkotatarischen sprachen ein a in der Stammsilbe haben,

wogegen diese sprachen in den obenangeführten fallen: wotj. gubi,

syrj. gob < tschuw. kumua, kmriBa; wotj. kudi, syrj. lud < tschuw.

kunDÎ, konda; wotj.-syrj. kuhnayi < tschuw. kn$man, kuèman; wotj.

kuio, syrj. kuze < %uz'a, xoéa; wotj.-syrj. mtkman < tschuw. aux-

inan; wotj. turto, syrj. torta- < tschuw. tuma, toroa andere vokale

(o, u, ö, ü, ä, o, 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.

surin, syrj. fêarla; wotj. udis, syrj. adaa schon zu dér zeit entlehnt,

wo der ursprungliche a-laut im alttschuwassischen noch bewahrt

war (über wotj. u = syrj. a vgl. Verf., Zur gesch. § 133; vgl. auch

ebenda § 96). 1 In diesem falle müssen natürlich wotj. Sur-, syrj.

P. êor- < tschuw. êurt, èor und wotj. ulmo, syrj. Wied, ulmö <
tschuw. ulma, olma — in welchen fallen die entsprechenden turkotata-

rischen Wörter ebenfalls ein a aufzuweisen haben (vgl. wörterverz.)

— als spätere entlehnungen bezeichnet werden (syrj. êor- kommt

1 Es wäre ja vielleicht auch möglich, dass wotj. kun, surin und

udis(?) später entlehnt sind als die entsprechenden syrjänischen Wörter.
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auch nur in dora südlichsten syrj&ndialekto, im „permjakischen"

vor; wahrscheinlich stammt syrj. Wied, ulmö aus demselben dia-

lekt).

In einem worte entspricht dem tschuw. o —» u — wotj. a:

wotj. haften 'langsam' = tschuw. zollen, %ulten.

Möglicherweise ist hier eine tschuwassische dialektform mit

a in der ersteu silbe vorauszusetzen (vgl. Asm. Gr. s. 353, § 13).

31. Tschuw. / (Asm. w, Zol. u, Ahlqv. y) = wotj. e (ö, m):

wotj. 1er*, kör* \stcuer' — tschuw. xyré,

.. gätff 'gesund' = tschuw. *//\

8fh{dik 'gesuudheit' = tschuw. eyvlyx,

„ sfifffr, sösir 'krüppel' = tschuw. sy'vayr,

„ Held; sölik 'sünde' — tschuw.

32. Tschuw. / (Asm. w, Zol. u, Ahlqv. y) — wotj. / (?), syrj.

u (vgl. Verf., Zur. gesch. § 149) (im auslaut ist das urspr. *j ge-

schwunden 2
) z. b.

wotj. arjsir 'eng' = tschuw. anzjr,

„ hifêkj 'säge'-? tschuw. pifikt,

„ bultfr 'bruder od. Schwester der frau' = tschuw. pulofr,

„ busi 'feld' = tschuw. puzt,

»t jirad 'grenze, rain' = tschuw. jfran,

ka/St 'schere' = tschuw. %a tt&f,

kojjk 'elentier' = tschuw. kajfk,

kudit syrj." kud «*kudi) 'korb von rinde' = tschuw.

kun Dt,

„ kudp- in: miji-kudiro mit biber verbrämt' = tschuw.

xondyr, xfna/r,

„ kuikj 'sorge' = tschuw. xujr?,

„ kultm 'brautgeld' = tschuw. xolym,

„ tipir : tipir karni 'stampfen (v. pferde)' = tschuw. tiBir,

„ tis
}

syrj. tus 'kern, korn' = tschuw. +têè (o: tU),

„ ugi 'ohrring' =? tschuw. uyot.

1 Vgl. Verf., Zur. gesch. a. V.

f Vgl. unten mom. 40.
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Nach à und t&, fê kommt im wotjakischen, dem tschuw, / ent-

sprechend, neben j (!) auch «vor: 1

wotj. burféin, burtSin 'seide' = tschuw. pur/tu,

r kafêj, kaifit 'schere' = tschuw. jfff.fö/, %aj rnzff

,. Sjlan, Ulan 'schilt' = tschuw. sylan,

., tuktàfêi 'brautwerberin' = tschuw. tî%la riz' f,

n t&ßor, fèihor 'bunt' = tschuw. ft?aar.

33. Dem tschuw. e (Ï, o) entspricht wotj. i in:

wotj. ~ik (verstärkungsencliticum) = tschuw. -ex,

„ tingin 'achse' = tschuw. teggzl, tiygjl, totot.

34. Dem tschuw. e (ä) entspricht, ausserhalb der ersten

silbe, wotj. e (im auslaut e 2
), syrj. /, i, z. b.

wotj. beJèèi 'älterer bruder' = tschuw. piriz'ej,

„ eher
y

syrj. en$r, önir 'sattel' = tschuw. dtuir, jjner,

» eV9ei. 'Schwägerin' = tschuw. *iyaej, igee, pyw,

„ kätten 'langsam' = tschuw. %uiren,

„ kemdele, kandelem 'zeuge' = tschuw. kündelän,

,.
paleS, syrj. pclß, pelidi 'Vogelbeere' = tschuw. pitcS,

„ veins 'freiwillige hülfsarbeit' = tschuw. vimä, mime.
m

*

In: •

wotj. kutlo, syrj. JcoFta 'garbe' = tschuw. RWe, kttl'dä ent-

spricht dein tschuw e, ä — wotj. o, syrj. a. Vgl. unten mom. 38.

In den folgenden Wörtern entspricht dem tschuw. e
}
ü (~a)

in der ersten und zweiten silbe wotj. a:

wotj. arak 'branntwein' = tschuw. arak, arak, erex'ä',

„ arna 'woche' = tschuw. erne, eriä, Ärnä, anfcä,

r saûfk 'grosse gabel' = tschuw. sänzk,

„ . éâéka 'blume' = tschuw. &e&ke
t
seskä.

Tschuw. e, ä wechselt also wenigstens in den zwei eretge-

nannten wortern 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. ii im wotjakischen, wo

dieser laut nicht vorkommt, ist sehr verschieden. Sichere bei-

spiele sind:

wotj. igt 'uhu' = tschuw. üv'j,

jusi 'herzensbitterkeit' = tschuw. jih'j,

„ tick, tiök, fsck-, o'yk- 'da hast du!' (vgl. wörterverz.)

= tschuw. Müh,

r fév/àj 'eine art hautkrankheit' = tschuw. tiü/iü.

36. Dem tschuw. i entspricht im wotjakischen meistens

c, z. b.

wotj. betici 'älterer brader' = tschuw. pin'z'ej,

busier 'nachbar' - tschuw. poskir,

r cm 'gesund ; nutzen' = tschuw. im,

„ eggri 'schwägerin' = tschuw. itjne,

„ ct/ksir 'wider willen' = tschuw. irikser,

hm 'Schwiegertochter' = tschuw. kin,

r Aemri : buraygi-ûcmri 'kartoffelsuppe' = tschuw. tUmar,

,. êetj 'zopfband' = tschuw. Hbo,

„ terki 'teller' = tschuw. tirsd.

Beachten wir, dass tschuw. i oft einem e (ä) anderer turko-

tatarischen sprachen entspricht (vgl. Radl. Phon. § 116, Aäic. Gr.

s. 72) und dass dies eben in den meistens von den oben angeführ-

ten tschuwassischen Wörtern der fall ist (vgl. wörterverz. ss. vv.

betiêi, em, egget, èrthsir, ken, terkj, wie auch s. v. nemri), so müs-

sen wir annehmen, dass die aufnähme der obengenannten wotja-

kischen iehnwörter früher stattgefunden hat, als der vokalübergang

*e > t 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. paks, syrj. pclß 'vogelbeere' = tschuw. piteS (vgl. alt

pele).

In den folgenden beispielen entspricht dagegen dem tschuw.

/ ~ wotj. i:
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wotj. iV/m, itîm, ikem Dreschtenne' = tschuw. idem (vgl. kas.

idän, tnr. it&n, dsch. äd&n),

„ Ht 'Sturmwind' = tschuw. Ht (vgl. kas. jil, bschk. osin.

ad. jel, kir. $eï, alt. jil, jel).

Da tschuw. / auch in diesen fällen wahrscheinlich aus orspr.

e entstanden ist, so muss für die entsprechenden wotjakisehen Wör-

ter gefolgert werden, dass sie erst nach dem Übergang von tschuw.

*e > i, also später als die früher genannten Wörter (bvfSèi, n}yt>;

etc.), entlehnt sind.

37. Dem tschuw. j (Asm. j, Zoi,. e, y, Ahluv. e) entspricht

\v<»tj. / (?) (vgl. unten mom. 38). nach s auch i, z. b.

wotj. fir'ikxfr 'wider willen' = tschuw. irikser (sjr),

r jut*i 'herzensbitterkeit' = tschuw. jiïx'», jü'se,

kaAnîr- : kansirinri erschöpft werden' — tschuw. hmxjr,

kanzyr,

r sftj 'zopfband' = tschuw. Hd9
%

terkt 'schüsser = tschuw. tiraj, tirge,

tiipi, auch: tHpi, syrj. fSip (< *tHpi. vgl. unten mom.

40) 'ktichlein' = tschuw. thßj, èîbe.

Dem tschuw. a (Asm. Î, Zol. Ahi^v. i) entspricht wotj. e,

syrj. § (vgl. Verf., Zur gesch. § 157) in:

wotj. euer, syrj. enir 'sattel' - tschuw. omr, inér,

aber wotj.-syrj. i (vor S und nach f&> vgl. Verf.. Zur gesch. § 32) in:

wotj. itka : Uka-vjn 'verwandter' = tschuw. jskej. iskej,

r ttk* 'es scheint, wohl' = tschuw. a&he.

„ kis, syrj. kis 'weberkamm' = tschuw. %'<>«, xié,

„ fHpj, auch: têïpf, syrj. fUp 'ktichlein' = tschuw. tsjRj,

eibe.

38. Tschuw. r> (~ an. a) (A§m. ö, z, Zol. Ahlqv. ü) wird ge-

wöhnlich durch wotj. ; (t) vertreten (vgl. oben mom. 37); auch

im syrjänischen kommt, in zwei beispielen, / vor, z. b.

wotj. bid, syrj. bid 'ganz, all' — tschuw. p»o-, ;«//-, püt',

„ bitnik, bîtnik 'minze' — ? tschuw. pfifM-, pütAik,

„ bjiyi 'bürzel der vögel' = tschuw. pn/eve. pûéege,

3
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wotj. jm ir 'lebenszeit, ewigkeit' = tschuw. *m*r, *m»r, ûmûr,

kiràj, kpti 'schwager', vgl. tschuw. terü, kûrû,

„ pjri/i, pyryté (d: pirin), syrj. piritt 'brecheisen' =
tschuw. pûrtià.

Vgl. jedoch:

wotj. sert, sire, syrj. Auri, suri- 'spulrolle' = tschuw. 4«*r«,

sürü, éur, eyrry'.

In den folgenden zwei beispielen, deren tschuwassische her-

kunft kaum anzuzweifeln ist, hat das wotjakische (in der ersten

silbe) u, das syrjänisehe — o:

wotj. Inda 'bogen am kummet' = tschuw. pfie'x, pücj, pügü,

pü'ge, pûkki,

kutto, syrj. kofta 'garbe' = tschuw. WßV, fotDe, kohä,

kürdä, kûldé.

Als tschuwassische originalfonnen für diese lehnwörter möchte

man zunächst tschuw. *puga, *poga und *kuïda, *kol'da vorausset-

zen (vgl. oben mom. 29, 30); es giebt ja auch im tschuwassischen

mehrere Wörter, die in einem dialekte vordervokaliseh, in einem

anderen dagegen hintervokalisch sind (siehe Asm. (ir. s. 26—8).

39. In einigen tschuwassischen lehnwörtern hat das wotja-

kische ein auslautendes i, i, während die entsprechenden tschu-

wassischen Wörter keinen auslautsvokal aufweisen:

wotj. kudpi 'gebräme, besatz', auch kudjr- : mijj-kudiro 'mit

biber verbrämt' = tschuw. xnnD°r>

riemri «. *nemiri od. *nemeri) : haraygi-ûemri = tschuw.

nimsr,

ifukiri, sukiri 'brodlaib' =? tschuw. &"kknr, éikfr,

„ tiygifi, üygiH 'achse' = tschuw. teyazl, tenat,

„ fâumori, iumori 'spindelscheibe; knnkel' = tschuw. fà**~

mflr, êfmfr.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies auslautende i, i auf

wotjakischem boden entstanden, indem die endung des lehnwortes

sich nach dem muster der wotjakischen uomina auf -ri, -ti

(wie z. b. gudiri, kütirj, kibiti) gebildet hat.
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10. In den folgenden tschuwassischen lehnwörtern ist der

ursprüngliche auslautsvokal */ im syrjänischen geschwunden:

syrj. gob, wotj. gubi « *gubj) 'pilz' = tschuw. komBa, kumoa

(vgl. wörterverz.)

kud, wotj. kudj 'korb von rinde' = tschuw. kunot,

,. t&ip
t
wotj. têipi 'ktichlein' = tschuw. ffoit».

Wir haben hier also eine ähnliche elision wie z. b. in den

folgenden einheimischen Wörtern, welche ursprünglich, wie das wot-

jakische zeigt, ein / im auslaut hatten: syrj. gçr (stamm: gerj-)

pflüg' = wotj. gets, syrj. gii (gßj-) 'nagel' = wotj. gizt, syrj. grg

(gçgj-) 'nabel'= wotj. gogi, syrj. nek (nekj-) 'sahne' = wotj. ncki,

syrj- & kraft' = wotj. çdj. Die obengenannten tschuwassi-

schen lehnwörter im syrjänischen haben also an dieser syrjänischen

vokaleli8iou teilgenommen, wonach sie also zur zeit der entlehnuug

noch nicht durchgeführt war.

In einem worte ist jedoch der betreffende auslautsvokal bewahrt :

syrj. P. suri-, Wied, suri, V. suti, wotj. serj, être 'spulrolle'

— tschuw. förn, hrd, 4ürü, éur, surry'.

Wahrscheinlich ist das syrjäuische 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 inüsste also während der période des

tschuwassischen einflusses, und wahrscheinlich bald nach dem aus-

gang der urpermischen zeit durchgeführt worden sein.
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wotj. Bess, abi 'grossmutter', Gavr. M. abi 'Schwiegermutter (das

wort kommt iu M. auch als dorfname vor), Münk. J. nbi 'mütter-

ehen, altes weib, grossmutter'.

< tschuw. Asm. (s. 137) am, (s. 17, 130) ani 'mutter, meine

mutter', asaj (s. 131) 'mama!', Münk. (NyK XXI s. 24)

*abi, *aba 'mutter', Ahlqv. abu 'mutter', abai 'mütterchen,

liebe mutter', Zol. aba 'meine mutter', abaj 'liebe mutter,

grossmutter von väterlicher seite' (wbuch s. 135, n:o 19) (vgl.

kas. Raul, äbi, äbi, Ostr. äbqj 'grossmutter, grossmütter-

chen, hebamme', Bâl. äbä 'grossmutter', äbej 'grossmütter-

chen'; karg. Castr. aba 'mutter'; koib. aby 'frau', osm.

äbä 'hebamme, grossmutter'). Munkâcsi NyK XVIII s. 93

führt unter den türkischen Wörtern zuerst das tschuwas-

sische (aba, abaj) au, in seinem wörterbuche aber (s. 22)

bezeichnet er das wort als (kasan-)tatarisches lehnwort. In

diesem falle hätten wir aber im wotjakischen zunächst die

form *abai zu erwarten, ebenso wie wotj. aiiai 'mutter' <
kas. äneo, ânï « ana -f i Radl. Phon. § 84), wotj. atai

'yater' < kas. äteo, äti « ata -f- i Radl. 1. c).

Aus dem tschuwassischen sind ebenso tscher. ä ßa,

abâ, awâ, äwä 'mutter', vokat. ä'ß, abi, awaj 'mutter!' und

mord, ava 'mutter, weibchen, gattin, frau, weib' entlehnt,

vgl. Münk. NyK XVIII s. 93 u. Paas. JSFOu. XV,a s.

31-2.
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wotj. G. M. J. MU. U. -ak, -ik 'ganz, eben, gerade' (verstärkungs-

eiicliticum).

< tschuw. Asm. (s. 199. 240) -ax, -ex, Ahlqv. -ax, -ex,

Zol. -ax, -ex (verstärkungsencliticum) 'ja, ganz, ebeu, gerade

u. a.' (siehe Asm. Gr. s. 199 u. 240) (vgl. kas. -uk, -ük,

alt. tel. leb. schor. kir. tar. soj. sag. ktsch. koib. kfi&r. kom.

krm. ok, -ök, siehe Radl. wbuch).

Aus dem tschuwassiscb.cn scheint auch tscher. -ak 'eine

zu nachdrücklicher hervorhebung dienende partikel' (Szilasi,

Cserem. szöt.) entlehnt zu sein.

wotj. G. akajakka, MU. akasia, Münk. K. akaska 'ein grosses, im

frühliug vor dem ackern gefeiertes opfertest.'. Dasselbe opferfest

wird auch G. giri-pottnn „das hiuausbringen des pfluges", K. gjrinj

potan „der aufbrueh zum pflügen", MU. gers-Sjd, J. gerSjd „pflug-

suppe, pflug-gastmahl" genannt.

< tschuw. aea 'pflüg' -\- jaska 'suppe'. Asm. (s. HH) aan-

mi& 'pflüg', Zol. agà Trühlingssaat' (ak 'pflügen, säen',

Ahlqv. agâdyp 'säen'), aga 'pflüg, hakenpflug, aga-duj

'ackerfest im frühling' (vgl. kas. bschk. tob. igen 'acker,

getreide', kas. igen ik- 'ackerbau treiben, das feld pflügen',

dsch. uig. ägin 'das ackern, aekerfeld, saat', kas. bschk. tob.

ik- 'ackern, beackern, pflanzen', osm. seid. dsch. ad. sart.

uig. äk-, kir. ek- 'säen, pflanzen', Radl.). - Asm. (s. 371)

jaèka, läskä, Zol. jaska 'suppe', Ahlqv. jaàkâ 'suppe mit

kohl ii. a., gekochte speise' (vgl. kas. bschk. kir. tel. alt.

lob. schor. tar. bar. kom. ad. krm. dsch. osm. uig. aà 'uah-

rung, speise, futter, gastmahl, mehlsuppe, getreide' u. a.,

Radl.). — Die oben angeführte wotjakische benennung

geri-sid, ger-Sid „pflug-suppe" ist also eine direkte Über-

setzung des Wortes akajaska. Das entsprechende tschu-

wassische frühlingsfest heisst aga-duj „pflug-gastmahl" (hier-

über bei Maonickij Marcpiajiu kt> oôiacHeniiu tTapofi «lyBaiii-

cKofi nips s. 18-21), und es ist sehr wahrscheinlich, dass

die wotjaken die ganze sitte des opferfests von den tschuwas-

seu entlehnt haben. Vgl. Münk, wbuch u. NyK XXI s. 236.
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Aus dem tschuwassisehen sind auch tacher, aga 'pflüg'

(agâ-pajrém 'pflüg- fest') vgl. Budenz XyK III s. 401 und

tacher. täSkii eine suppe aus teigklumpen, fleisch u. kohl'

entlehnt. Magy. eke 'pflüg' stammt ebenfalls aus dem tschu-

wassisehen. ist aber, wie der vokalismus des Wortes zeigt,

in einer älteren période des tschuwassisehen entlehnt, vgl.

Münk. XyK 1. c.

wotj. G. akj, ak. .T. ak, akn, Münk. S ak 'ältere Schwester', II. G.

M. S. Ml', akn in: U. narm-aka 'die frau des fraueiibruders od. die

Irauenschwester od. die ältere Schwester des trauen vaters', (4. uarm-

aka 'die trau des fraueiibruders', f?uz-aka 'mutterschwestcr'. M.

aann-aka, Ml'. S. rarm-aka 'die ältere Schwester der frau'.

< tschuw. Asm. (s. VIII, 40, 130, 138) aff/, aei, akka, Münk.

(iNyK XXI s. 24) ^ayi. *aga, akka, Zol. akka, Ahlqv. aka

'ältere Schwester' (Ahmjv. agaj = 'seine od. ihre ältere

schwester") (vgl. dsch. sart. agâèi, jak. ägäs 'ältere Schwester',

kom. ägaci 'tante', Raul.; tat. Zol. (s. 183 u:o 11) agaè

'ältere schwester'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 78 u. 94.

Tschuwassische lehnwörter sind auch tscher. äkä, aka

'ältere schwester, tante', vokat. äki 'taute!' und mord, aka

'ältere schwester, vater- od. mutterseh wester', vgl. Münk.

XyK XVIII s. 78, Paas. JSFOu. XV,2 s. 27.

wotj. G. aman, amon : tu.smon-aman. tui.smon-amoji 'ein böser geist',

tu&monle* aman/té voéma 'schütze uns vor bösen geistern!' imi-

montes anwnles palm 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 „auft'risst".'

< tschuw.; vgl. tschuw.AsM. (s. 269) aman (=ama + n) 'be-

schädigt werden', amak 'viehseuche', Zol. aman 'verstümmelt

werden, zerknüllt werden, verderben, behext werden', amak

'drückende krankheit' (vgl. kas. bschk. imgan 'sich schaden

zufügen', kom. uig. ämgan 'sich quälen'; kas. bschk. bar.

imgak 'Schwierigkeit, sorge, not', mühe', kom. dsch. uig. kar.

ämgäk 'anstrengung, qual, plage, drangsal, leiden', kom.

osm. ad. amak 'arbeit, mühe, sorge, pflege', Radl.). Der
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wotjakischen form aman liegt sicher ein vorauszusetzendes

tschuwassisches nomen agentis (od. participium praesens)

auf -an vom verbalstamm am- od ama- (vgl. Asm. Gr. s.

106 u. 310) zu gründe, wonach also das tsehuwassische

original *aman etwa die bedeutung „der beschädigende,

der verderbende, der behexende" hatte. - Im wotj. amnn

(ttu&mon-amon) ist das o wahrscheinlich durch assimilation

an den vokal der zweiten silbe des Wortes tuihnon ent-

standen (wotj. aman, amnn kommt nur in der Zusammen-

setzung fusmon-aman, ttusmon-amnn vor).

wotj. IT. MU. J. M. at)a 'strich (landes)', J. auch: 'durch eine tiefe

furche abgeteiltes ackerland (:mroHT>)', U. aya-hw Yain, grenze

zwischen den feldstreifen' ; Münk. K. aya 'streifen, strich land,

feldstrecke, acker', S. aya: aya-*me$a, K. aya-mc'za 'grenzfurche';

Wren, ana streifen, strich, bürde, eingepferchter platz', a-na Teld-

streifen, feldbreite'.

< tschuw. Asm. (s. IX, XVIII) aita strich (ackeiiandes)',

Ahlqv. anâ, any' 'ackerbeet'. Zol. ana 'durch eine tiefe

furche abgeteiltes ackerland (saroin,)' (vgl. dsch. a-nte 'brach-

feld, weites leeres leid', ä-nte 'Stoppelfeld', osm. a^yz, anyz

'Stoppelfeld', Rat>l.). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 110, Asm.

Gr. s. XVIII.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. ihjyä, a^a

'ackerbeet' entlehnt, vgl. Btornz NyK III s. 418, Münk.

1. c.

wotj. MU. aysjr 'eng, schmal'.

< tschuw. Asm. (s. XIX) anzîr 'eng, schmal', Zol. anzyr

'eng, schmal, dichtschliessend', Ahlqv. ansyr 'unbequem'

[vgl. kas. insez 'schmal (von zeug)', kir. ensiz, krm. ad.

osm. änsis, leb. änis (von än -+- sis, Radl.) 'eng, schmal',

eig. 'ohne breite': vgl. kas. irj, kir. sag. koib. ktsch. en

'die breite des zeuges', bschk. in, alt. en, tel. osm. än

'breite', uig. än 'breit', sag. koib. ktsch. erus breit, gross,

weit', Radl.]. Vgl. Asm. Gr. s. XIX.
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Dem tschuwasMschen ist ebenso tscher. ä-ygfsw,

äyisjr. a^sor 'eng, sehmal' entlehnt, vjçl. Budenz NyK III

s. 402.

wotj. 1'. .T. MIT. M., Mi nk. K. S. apai 'filtere Schwester, mühmchen,

mädchcn (im allg.)'. ~- [V. apfkai, M. apikai. Mink. M., Qavr. K.

apilat (als sehmeichelwort) 'älteres schwesterlein, mühmchen'.]

< tschuw. Asm. (s. 138) appa 'ältere Schwester', Zol. appa

'filtere Schwester, jüngere tante', (s. 126) appaj 'älteres

schwesterlein'; mit diesem werte redet man auch, honoris

causa, fremde mädehen an (s. 134) [vgl. kas. kir. tar. dsch.

apa 'ältere Schwester, tante, (tar.) mutter', krm. kar. äpä:

..dieses wort wird an namen von älteren fraueu 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:) 'benennung

älterer frauen, (meine od. unsere) ältere Schwester', (krm.)

'frauenzimmer', Radl. ; bschk. Katar, apai 'ältere Schwester,

tante (wenn sie älter ist als der vater und die mutter)'].

Vgl. Mi nk. NyK XVIII s. 94 u. wbuch s. 21. — Wotj.

apikai wird von Munkâcsi NyK XVIII s. 94, 95 u. wbuch

s. 21 als tatarisches lehnwort bezeichnet, obgleich eine ent-

sprechende (kasan-)tatarische form nicht belegt ist; dabei

weist er auf koib. abakaj 'ehrentitel der frauen', alt. abakaj,

mong. abaxaj id. hin. Ohne diese müglichkeit in abrede

zu stellen
|
vgl. auch bschk. apakaj 'ältere Schwester, tante

(als sehmeichelwort od. als anrede honoris causa)' Katar.

wbuch], glaube ich doch eher, dass wotj. apikai ganz ein-

fach als eine analogiebildung nach dem muster von wotj.

anai ('mutter') anikajl ('mütterchen'), atai ('vater')

atikai ('Väterchen') anzusehen ist.

wotj. Ml', arak, Münk. K. aral: Wied, araka branutwein, kumyschka'.

< tschuw. Zol. arak, äräk, Münk. (NyK XXI s. 22) täh'ik,

yHriigä, Asm. (s. 33) m*, rrrk, near, Ahlqv. arâ'k, erex'ä'

eregé, NyK III s. 403: arak, araka, erege branntwein'

[vgl. kas. bschk tob. bar. alt. tel. sag. krm. osm. araky

Digitized by Google



- 41 -

kir. arak, araky, osm. raky, kar. araha, sctaor. leb. sag.

koib. ktsch. araga, jak. arygy 'branntwein, (alt. tel. sag.)

milchbraniitwein', Eadl.; jak. Budag. araka 'milchbrannt-

* wein'; — arab. arak]. Dagegen ist wotj. M J. araki id. ans

dem kasantatarischen entlehnt (Munkâcsi NyK XVIII s.

126 u. wbuch s. 26 hält sämtliche angeführte wotjakische

formen für tatarische lehnwörter).

Als tschuwassisches lehnwort ist anch tscher. äräkä,

arakâ 'branntwein' anzusehen, vgl. Budenz NyK III s. 403.

Tatarischen Ursprungs ist wog. ïçrqkhuè, trtryMur, örokh,

Wpx 'branntwein', vgl. Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9, Gomh.

NyK XXVIII s. 169.

wotj. U. G. aràni, MU. J. M. aràni, Münk. S. ara/- 'ernten' (wort-

stamm: «/-).

< tschuw.
;
vgl. tschuw. Radl. (Phon. s. 136) *vär- 'mähen',

Uß. (s. 110) vir-, Asm. (s. 30, 353) «jr-, nur-, Ahlqv. Zol.

vyr- 'ernten, schneiden (getreide)' [vgl. kas. tob. bschk.

(Katar.) ut-, tub. schor. leb. kir. bar. tel. uig. dsch. alt.

kar. or- 'mähen, ernten, (bar. tel.) schneiden', Radl.]. Dass

sowohl wotj. aràn$ als auch magy. aratiii 'ernten, mähen'

turkotatarischen Ursprungs sind, darauf hat schon Anderson

Wandlungen s. 152 hingewiesen; als entsprechende turko-

tatarische Wörter fuhrt er zuerst tschuw. vyr-, ausserdem

auch kir. or- und tat. ur- an. Neuerdings hat auch Mun-

kâcsi 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, „deren präsenssuffix gleich-

artig war mit demjenigen des heutigen tschuwassischen

(-•V, -ad-)u . Jedenfalls ist das wotjakische wort meines

erachtens als eine alttschuwassische entlehnung anzusehen,

denn wäre es aus einer auderen turkotatarischen (z. b. der
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kasantatarischen) spräche entlehnt, so hätten wir im wotja-

kisehen in der ersten silbe ein o oder u 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-

suftix -at- zu erklären sei.

Wog. htrafê, ivQrlaxti 'mähen' stammt dagegen aus

dem tatarischen, vgl. Anderson L c. Gomb. NyK XXVIII

. s. 183, Münk. NyK XXXII s. 274.

wotj. V. M. J. G. urlan 'maulwurf, G. auch: 'hamster', Mitnk. K. J.

S. arlan 'maulwurf (J. K.), Zieselmaus, ziesel (S.)'.

< tschuw. Asm. (s. XII) arlan, Ahlqv. Zol. arlan 'maul-

wurf, Radl. (Phon. s. 88) arlan 'hamster' [vgl. kas. tel.

alt. schor. leb. ärlän 'maulwurf (kas.), hamster (alt. tel.)',

tob. irlän 'maulwurf, Radl.; alt. Verb, erlen 'maulwurf,

hamster'; bschk. Katar, irlän 'hamster']. Vgl. Budenz

NyK III s. 418. MunkAcsi hält das wort, NyK XVIII

s. 110 u. 149, für ein tschuwassisches lehuwort, bezeichnet

es aber in seinem wotj. wörterbuche s. 29 als „tat. csuv."

Zu beachten ist jedoch einerseits, dass wir auch in wotj.

U. arlan haben, nicht aber *àrlàn, 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. ä rlän 'hamster', arlan 'ratte, hamster, maul-

wurf stammt ebenfalls aus dem tschuwassischen (vgl. Bu-

denz u. Münk. 1. c), wogegen mord, arlan 'maulwurf

wahrscheinlich ein tatarisches lehnwort ist (vgl. Münk.

NyK XVIII s. 110, Paas. JSFOu. XV,2 s. 30).

wotj. U. MU. J. M. G. arna, Münk. K. S. arna, Buch 8. arna

'woche'. — U. diwfi-arna, MU. J. tfimti-arfia, M. G. arna-nnnal,

auch: Münk. S. M. G. arna, Buch arnä sonntag
1

; MU. (fiiutÉ-arna-
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her 'montag'; tl. pokiïi-arna, MU. pokfs-arAa, .1. pokf.ii-arita 'don-

nerstag'; U. «r/îa, Münk. K. J. arna, J. bigcr-arna-ninal, Münk.

ud-murt-arna 'freitag'.

< tschnw. Asm. <s. XIII, XIX, 26, 45, 95) vrAc 'woche',

(s. 26) &*>tMtrni 'butterwoche', Ahlqv. arnä\ ernä\ Zol.

arna, arnä, Radl. ärna (wbuch I,n) 'woche'. vyre-arni-gon

'sonntag', kiÄn-ärni-gon 'donnerstag', ärnä-gon 'treitag' (Zol.)

[vgl. kas. bschk. Katar, atna 'woche'. tob. Bupag. adna

'freitag'; dsch. adina, krm. kom. kar. aina, tar. azna 'frei-

tag', Radl.; — pers.j. Vgl. Bupenz NyK III s. 402, Münk.

NyK XVIII s. 136. — Ein tsehuwassisches lehnwort ist auch

tscher. arna, ärnä 'woche', vgl. Budenz u. Münk. I. c. —
Zu beachten ist, dass die oben genannten wotjakischen be-

nennungeu für 'sonntag', 'donnerstag' und 'freitag' gewisscr-

massen auch entlehnungeu aus dem tschuwassischeu sind,

nämlich „übcrsetzungs-eutlehuungen". So bedeutet wotj.

dèuid-arna eigentlich „russische woche" (od. „russ. Wochen-

tag") und tschuw. vyrz-arni-gon: „russischer Wochentag",

d. h. 'sonntag
1

;
wotj. poWi-arna eig. „kleine woche" (od.

„kl. Wochentag") und tschuw. kisn-ärni-gon: „kleiner Wochen-

tag", d. h. 'donnerstag'; wotj. arna eig. „woche" (od. „Wochen-

tag") (bigrr-arna-npial eig. „tatarischer Wochentag", mi-

murt-arna „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' — ruS-äniä eig. „russische

woche -
(od. „russ. Wochentag"), 'donnerstag' = h-ärnä eig.

„kleine woche" (od. „kl. Wochentag"), 'freitag' = koy-ärnä

eig. „grosse woche" (od. „gr. Wochentag"). Ähnlich ver-

hält es sich mit den wotjakischen und tscheremissischen

benennungen für 'montag', dienstag' und 'mittwoch': wotj.

vordixkon-ninal eig. „geburtstag", tscher. èafhnê — vgl. sa-

tiaS 'geboren werden' — und tschuw. tundy-gon eig. „geburts-

tag", d. h. 'montag'; wotj. pukêon-npml „der tag des sich

setzens-
4

, tscher. kèslûimà — vgl. kêàkàka* 'sich auf das pferd
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setzen, zu reiten anfangen'— und tschuw. ytlarni-gon, Ahlqv.

utlary' gun — vgl. utlan 'sich auf das pferd setzen' —
'dieustag'; wotj. vir-niml eig. „bluttag", tâcher. fa<y-pc(6ê eig.

„bluttag" und tscbuw. jon-gon eig. „bluttag", d. h. „mitt-

woch'. — Weiter sind wotj. Sumot (siehe unten) und tscher.

iumat: èumat-keôô 'sonnabend' aus dem tsehuwa.ssischen

entlehnt, vgl. tscbuw. aumat-kon 'sonuabend'.

wotj. (i. br/êé 'nachbar, verwandter', Ev. 'bruder', Amin. S. bec'e

'bruder', Isl. M. hejUi 'älterer bruder', Gavr. («. 173) y\. boèe

'altersgenossin, freundin, gefahrtiu'.

< tschuw. Asm. (s. 130, 137) pift&c, pi.tsu pinU, (s. 131)

pi riity 'mein älterer bruder (auch in höflicher anrede an

ältere mannspersouen)'. Ahlqv. pioi\ Zol. pièèe 'mein

älterer bruder' [vgl. bschk. Katar, biaä 'frau\ tat. (Sibir.)

Zol. pedèe 'ältere Schwester', kir. Zol. baj-biièe 'älteres

frauenzimmer (in höflicher anrede)', alt. Vbbb. peèe 'ältere

Schwester, ältere Schwägerin, tante, Stiefmutter', pièe 'ältere

schwester, Stiefmutter'].

wotj. U. hçfèî 'mistkäfer', J. böfSj 'käfer', sif-bofàj 'mistkäfer', M.

bfj/ii 'eine art kleiner käfer', Münk. S. bi/ij 'käfer', vji-bjfij 'johannis-

wurm, glühwurm', Wied, bytsy 'leuchtkäfer, johanniswürmcheu'.

?< tschuw.; — vgl. tat. bö$ek (name verschiedener in-

secten): konduz-bö$ek 'spanische fliege.', igen-bö$ek 'saat-

käfer', sümüklü-bö$ek 'schnecke', Budag.; dsch. môèek

'käfer, Ungeziefer', Vâmb. Sprachstud.; osm. bö$ek 'reptil,

insect, wurm (käfer, Schnecke, krebs)', jolduz-bö$ek 'leucht-

wurm', Zïnk.; vgl. Münk. NyK XVIII s. Ill, XXIV s. 407

u. wbuch s. 617. Munkàcsi l. c. bezeichnet das wotja-

kische wort als „türkisches" lehnwort überhaupt, ohne sich

über die herkunft desselben näher auszusprechen. Obgleich

ein entsprechendes wort im tschuwassischen nicht belegt

ist, mag das wotjakische wort doch, seines vokalischen

auslaute wegen, als tscbuwassisches lehnwort bezeichnet

werden könueu. Über „abfall" des auslautenden k im
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tschuwassisehcn siehe Radi,. Phon. § 293 und oben s. 4,

mom. 12.

Turkotatarischen Ursprungs ist auch magy. pöcaök,

pöcsik, pécsik Viehbremse', vgl. Münk. NyK 1. c.

wotj. G. U. bid, bit, M. J. MU. bid, b/t 'ganz, vollständig; Vol-

lendung', Münk. K. S. M, M 'ganz, vollständig'; G. fc/V-

w?/n/, MU. bjdminj, bitmini 'zu ende gehen, untergehen, versehwin-

den', G. U. fc/ttm/, M. J. MU. bittnii 'beendigen, ein ende machen,

vollständig machen'; G. U. bidvs, M. J. MU. o/tfe* ganz, voll'

syrj. U. V. 8. L. P. bid 'jeder, ganz, all'; I. V. S. L. P. oj7/ro,/m

'aufwachsen', V. bidtpii, I. S. L. P. fc/M/Hj 'aufziehen'; P. bi-

d$s 'jeder'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. s. (12, 93, 341) pno'öm, pj-

d<*m 'ganz, vollständig (adj.)', Zol. püdüm 'gauz, vollstän-

dig, völlig, schliesslich (adv.)', Münk. (NyK XXI ». 6) tp«l

'endeu, zu ende sein, ausgehen', Zol. pü£, 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 eude bringen', Ahlqv. püdä'x, pttdümbäx, 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. Katae. büt- 'sich endigen, zu ende gehen',

büter- 'beendigen, verbrauchen', kir. Zol bet-, betir-, alt.

Vkbb. pût- 'vollendet werden, vollbracht werden, vollzogen

werden, erschaffen werden, aufwachsen', püdür- 'erschaffen,

vollenden, beendigen', pttdün 'ganz, heil, unversehrt ).

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. pjjä*

'enden, verfliessen', pjjtä'rä* 'beendigen, abschliessen', pjjjn-

-ok 'sftmmtlich, alle', vgl. Hudenz NyK III s. 411.
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wotj. G. hitnik, MU. hitvik, huknik, Münk. K. butnik 'minze'.

? < tschuw. Asm. (s. IX) Zol. pütÄik, Ahlqv. pü't-

nik 'minze' [vgl. kas. Ostb. Voskb. bötnök, BAl. bötnek

'minze', kir. Budao. bütnik, bütnük 'malva borealis u. ro-

tundi folia („npocBHpnaKT> •*)']. 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. pütnik id. scheint ans dem tschuwassischen,

mord, bufhk id. aus dem tatarischen entlehnt zu sein, vgl.

Münk. NyK 1. c, Paas. JSFOu. XV,/ s. 45.

wotj. J. MU. hjfékl U. hiïkî, M. hjM-j, Münk. K. tbfickt 'säge'.

? < tschuw. Asm. (Gr. s. 33, Hsn XVIII s. 37) jtjf&kî,

PIMM, Pîo'fk, Münk. (NyK XXI s. 25) fptèk*, iptSigf,

Zol. pyèyk, Ahlqv. py'ôik 'säge' [vgl. kas. BAl. Ostb.

Voskb. pyfcky, Ostb. auch : pycyk, Radl. (( 'od. com. s. 73)

bycky, kom. Raul, bycky, bschk. Katab. pyaky, dsch. VAmb.

bifcki 'säge', osm. Zenk. byôky 'säge, messer, insbesondere

um leder zu schneiden']. Nach MunxAcsi NyK XVIH s.

101 u. wbuch. s. 618 wäre das wort aus dem tatarischen

entlehnt, was auch möglich ist, besondere wenn die von

Radloff angeführte form (mit anlautendem b) im kasan-

tatarischen wirklich vorkommt (auch im KpaTKift TaTapcico-

pyccKifi h cjiaiunio-TaTapcKifi cioßapb, Kasan 1891, kommt

nur s. 40 die form pycky vor); andernfalls hätte man im

wotjakischeu am ehesten im anlaut p zu erwarten, vgl.

wotj. K. ipaM 'messer' (jedoch auch S. haki : baki-purt 'fe-

dermesser') < tat. päke, wotj. paida 'nutzen, vorteil' <
tat. paida, wotj. pagamber 'protêt' < tat. pagambär, wotj

pijala 'glas' < tat. pyjala, wotj. piSkiltat- 'flüstern' < tat.

pyskylda-, wotj. puto 'gtirtel' < tat. puta (vgl. jedoch auch :

wotj. K. brlta 'docht < tat. pütä und wotj. betSks 'fass' <
tat. pifckä). Ebenso möglich ist es aber, dass das frag-

liche wort ans dem tschuwassischen (tschuw. pîtikf) ent-

lehnt ist (über anl. wotj. b = tschuw. p vgl. oben s. 7—8).
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Aus dem tschuwassischen ist möglicherweise auch

tscher. pttöke, poöka 'säge' entlehnt (vgl. Münk. NyK

XVIII s. 101).

wotj. Isl. J. hjzara 'ziesel, Zieselmaus', Pot. (s. 251) J. buzara 'il-

tis (mustela putorius)'.

<T tschuw. Ufc. (s. 50) pîzara, Paas. îphara, pksara 'iltis',

Zol. paara 'murmeltier'. VgL Paas. XyK XXXII s. 259.

Obgleich ich für das tsehuwassische wort keine entsprechun-

gen aus den 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. p'&'rm,

puàara 'murmeltier' entlehnt zu sein.

wotj. U. bUgl : èikan-bUgî (Man 'after'), M. J. biîgi 'bürzel

der vögel'.

< tschuw. Asm. (s. 101) pXïer'e, Zol. püiege, Ahlqv. pü-

sexxi 'kröpf der vögel' [vgl. kas. Ostr. bütakä 'kröpf der

vögel', kir. Katar, böteke 'niere (bei tieren)', dsch. Vâmb.

pötege 'magen, kröpf der vögel', jak. Böhtl. bötögö 'vo-

gelmagen'].

Über magy. begy 'kröpf vgl. Münk. NyK XXXII
s. 278-9.

wotj. J. (Isl.) boefono, M. bedono, bodono, U. hedeno, MU. bôçtono,

Münk. K. tbüdono, S. bedono 'wachtel'.

? < tschuw. Asm. (s. XIX, 347) pulana, pokana, pune/ie,

Münk. (NyK XXI s. 24) ipudana, ipüdänä, Ahlqv. po-

dana, podjana, Zol. podenä 'wachtel' [vgl. Ostr. tat. (im

kreis Menzelinsk gouv. Ufa) büdänä, Malov Hsb. IV s.

90 budana, tob. bschk. Budao. bötene, kir. bödene, alt.

Verb, pödine, pödüne, pödünö 'wachtel'l. Vgl. Asm. Gr.

s. XIX. Munkâcsi NyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 629

hält das wort für ein tatarisches lehuwort. Wäre es wirk-

lich aus dem tatarischen entlehnt, so könnte man in der

Digitized by Google



— 48 —

ersten silbe einen Vokalwechsel w-vf (ö), nicht aber, wie

hier, o ~* e (öj, erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § 65). Zu

merken ist auch, dass tat. büdänä nach Östboumov im

kreise Menzelinsk (gouv. Ufa), also ausserhalb des eigent-

lichen wotjakengebiete anzutretfen ist, während die allge-

meine kasantatarische benennung für 'wachte!' ein ganz

anderes wort, bytbyldyk, ist. Das einzige, was eigentlich

gegen eine entlehnung aus dem tschuwassischen 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 o der ersten silbe in J.

M. hodono als durch regressive assimilation entstanden

erklären, so wäre das fragliche wort wohl dennoch, trotz-

dem dass tat. büdänä gegenwärtig nur im kreise Menze-

linsk vorkommt, als tatarisches lehnwort zu bezeichnen.

Tscher. po£ana 'wachtel' ist aus dem tschuwassischen

entlehnt.

wotj. U. MU. J. M. G. buko, Münk. K. S. buko 'kummetbogen'.

< tschuw. Asm. (s. X, XVIII, 353) p<'>e'fi
y püw, Zol. pügü,

Ahlqv. pö'ge, püge, pûkki 'kummetbogen' [vgl. kas. Bal.

bök-, bschk. Katak. bük-, kir. jak. Zol. bük-, alt. Vebb. pük-

'biegen, krümmen', alt. pük 'biegung, krümmung (eines

flusses)', osm. Budag. bükü, buk! 'biegung, krümmung'j.

Vgl. Budenz NyK III s. 417. Munkâcsi NyK XVIII s.

Ill nennt unter den turkotatarischen 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. piiyJo, pügä, püga 'kummetbogen' stammt eben-

falls aus dem tschuwassischen, vgl. Budenz NyK III s. 417,

Münk. NyK XVIII s. 112.

wotj. U. M. G. huhüy Ev. G. pukro, Isl. J. hukro, Münk. K. bukro.

S. bokro 'kornrade (agrostemma githago)'.
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< tschuw. Asm. (s. 45) pukra, Ahlqv. poxrâ, Zol. poxra

'kornrade', Münk. (XyK XXI s. 25) puxra, pokra 'unkraut',

(vgl. kas. Ostr. bakra, bakyra, bschk. Katar, bakra id.).

Vgl. Verf., Zur gesch. § 49. Münkacsi vvbuch s. 630 hält

das wort für ein tatarisches lehnwort; aus dem (kasan-)

tatarischen kann es jedoch nicht entlehnt sein, denn in die-

sem falle hätten wir auch im wotjakischen eine forin *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. pajra id., wogegen

tseher. pokro, pukrö 'kornrade' aus dem tsehuwassisehen

entlehnt ist.

wotj. U. buHfr, J. buuitfr « *bultfr), M. bultfr 'bi nder od. Schwe-

ster der frau', MU. buuttfr « *bulffr), G. bultfr 'schwester der

frau', J. M. auch: 'zweite frau', Münk. S. Im fffr 'schwägerin,

franenschwester\

< tschuw. Asm. (Gr. s. 141, Ihn. XVIII s. 125) puhïr,

pofoîr 'jüngerer brader od. jüngere Schwester der frau,

jüngerer brader od. jüngere Schwester des mannes', Zol.

poldyr id., auch: 'des mannes brader, des mannes Schwe-

ster, Ahlqv. poldyr 'des mannes Schwester (vgl. kas. Bàl.

baldyz, bschk. Katar, baldyt 'jüngere Schwester der frau',

kir. Zol. baldyz 'die Schwester der trau', osm. Zenk. bal-

dyz, baiduz 'Schwägerin', vgl. jak. Zol. balys id.). Vgl.

Münk. XyK XVIII s. 112 u. wbuch s. 635.

Aus dem tatarischen stammen dagegen mord, haiduz

'jüngere Schwester der frau' (vgl. Paas. JSFOu. W,i s.

42) und wog. Epulta 'Schwägerin
1

(vgl. Gomh. XyK XXVIII

s. 172).

wotj. U. G. hurfsin. M. hurf.ihi, J. hurfUn, Münk. K. hurfiiu. S.

ibu rtcin 'seide'.

< tschuw. Ahm. (s. X) por/fn, -purx'fu, Zol. porzen, Ahlqv.

poréin, porsun, poràum 'seide' (vgl. osm. ibriàim 'seiden-

faden, seidenzwirn'; — pers. berièem 'seide'). Vgl. Münk.

4
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NyK XVIII s. 137 u. wbuch s. 637. Im wotjakischen er-

wartet« mau eigentlich die form *bur.iin, also S statt fS

(ti), vgl. oben s. 15-6. Beruht wotj. ti möglicherweise auf

einer tschuwassischen dialektform mit dz statt z (über

Wechsel von /' und n'/ im tschuwassischen vgl. Asm. Gr.

s. 57 u. 369)?

Tscher. parsân, poréon 'seide' stammt auch aus dem

tschuwassischen, vgl. Münk. 1. c. Über mord, ipah'cj und

magy. bârsony siehe Paas. JSFOu. XV,j s. 42—3, Münk.

1. c, NyK XVII s. 101 und Àrja és kauk. elem. s.

151-3.

wotj. G. M. J. bus, MU. huis, bus, V. bis « *bus), Münk. K. S.

bus 'nebel, dampf, wasserdampf.

< tschuw. Uc\ (s. 61) pn$, Zol. pus 'dampf, wasserdampf

[vgl. bschk. Katar, bäs id., alt, Verb, pus 'dampf (vom

wasser od. von einem schwitzenden pferde)', dsch. Vâmb.

bus nebel', osm. Zenk. pus 'nebel, trübes wetter']. Mun-

kàcsi NyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 633 erklärt das wort

für ein „türkisches" lehnwort. Über t in U. his vgl. Verf.,

Zur gesch. § 20. — Die früher von mir Zur gesch. § 133

gemachte Zusammenstellung (vgl. auch Wied, wbuch s. 467)

von wotj. bu* mit syrj. bus 'staub, pul ver' ist unrichtig;

das syrjänische wort stammt aus dem russischen: russ.

fiycL 'staubregen, mehlstaub' (Dal).

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

pût, pus 'dampf, duft'. — Über magy. buz 'dampf, dunst'

und büsz, busz 'schwüle, drückende hitae im sommer, dunst,

schwere luft in brunnen u. kellern', welche offenbar auch

turkotatarische lehnwörter sind, vgl. Münk. NyK XXXII

s. 383.

wotj. U. G. bus?, M. J. MU. busi, Münk. S. buss 'feld, (G.)

brachfeld'.

< tschuw. Asm. (Hsb. XVIII s. 32, Gr. s. 33, 70) pun 'feld',

pom 'brachfeld', Zol. pozu 'brachfeld' (vgl. kas. Bàl. ba-
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syu, basu 'fehl, ackerland'. bschk. Katar, bagyu [sie !
| 'feld,

flur'). In NyK XVIII s. 149 hebt MunkAcsi das wort

ausdrücklich als tschuwassischcs 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-

wassisehen entlehnt sein (merke auch die bedeutung 'brach-

feld'); wäre es ein tatarisches lehnwort, so hätten wir im

wotjakischen zunächst die form *basiu od. *basu zu erwar-

ten, vgl. wotj. darju 'arznei' < kas. daryu; wotj. tatiu,

tatu 'friedlich' < kas. tatyu.

Tscher. pasb 'gemähtes feld', pasû, pase 'weide' <
kas. basu.

wotj. (t. J. MU., Münk. K. S. husket nachbar, (S.) verwandter'.

< tschuw. Ahlqv. poskil, Zol. poskü' (= pos- -|- kil' 'haus')

'nachbar' (näheres über die Zusammensetzung des wertes

siehe Bwdenz NyK III s. 416, Zol. s. 141, Münk. NyK
XVIII s. 112). Tschuw. kir « *kel') = chazar. kel in:

Sarkel {àastqov oastixtov, Bi.ja« ßl.aca, „Weisses haus"),

vgl. z. b. SchafARiK, Slawische alterthümer 11 s. 64,

Hunfalvy, Die ungern s. 61.

In tsehcr. paskuö.\ poskudo 'nachbar' ist kud* -

'haus', also eine Übersetzung des tschuw. kir, und pas-, pos-

< tschuw. pos-, vgl. Budknz u. Münk. 1. c.

wotj. Verescagin S. busturgan 'alp' („Hat jemand aipdrücken,

so sagt mau, dass der busturgan drückt." Näheres über bustur-

gan bei Verescagin Botbkh (.'ochobckui'o Kpaa: H3B. Uhu. Pvcck.

I'eorp. üömccTBa XX s. 28 uud Butbkh CapanyAbcnro yftauia:

3anucKH Hua. I'vcck. Teorp. ()6mecrBa no ota. aînorp. XIV,a s. 88).

< tschuw.; vgl. tschuw. Zol. pos- 'drücken, pressen' (vgl.

kas. Bal., bschk. Katar, bas- 'drücken', causât, bastyr-,

alt. Verb, pas- 'drücken', causât, pastyr- 'antreiben', dsch.

Budag. bastur- 'zusammendrücken, zusammenpressen, an-

greifen'). Das tschuwassischo original des wotjakischen

Wortes war also ein nomen agentis eines von pos- abge-
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leiteten verbiini causativum (vgl. Asm. Gr. s. 271 u. 309—

10). Hiebe Minkacsi NyK XX s. 467-8.

Turkotatarischen, vielleicht alttsehuwassischen Ur-

sprungs ist auch magy. bosaorkany 'hexe', vgl. Münk. 1. c.

wutj. G. M. J. MU. busono, U. busono 'mann der frauenschwester',

Münk. 8. busono 'schwager, fraucnbruder', Wied, busono 'mann

der frauenschwestcr'.

< tschuw. Asm. (Gr. s. XIX, 101, 141, Hau. XVIII s. 125)

puz'ana, po/ana, Ahlqv. pozanâ, Zol. poéana 'mann der

frauenschwester' (vgl. kas. BAl. ba$a, misch. Paas. baia.

bschk. Katar, baia, alt. Verb, paja 'mann der frauenschwestcr',

dsch. osm. Budag. ba£anak 'schwager'). Vgl. Münk. NyK
XVIII s. 98 u. wbuch s. 633. Befremdend ist ê in wotj. U.

busono, da wir ja auch hier ein s zu erwarten hätten.

Ein tsehuwassisehes lehnwort ist auch tscher. pam- na

'schwager (mann der Schwester)', ]JOsana 'schwager (schwe-

stermaun der trau od. der mann einer anderen verwandten

der Iran)' vgl. Münk. 1. c, wogegen mord, baza, paid

'schwager (mann der frauenschwester)' aus dem mischär-

tatarisehen entlehnt ist, vgl. Paas. JSFOu. XV.2 s. 43.

Tatarische lehnwörter sind auch wog. pus 'schwager' und

ostj. piïkà, pada 'schwager (frauenschwestermann; der äl-

tere bruder der frau)\ vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 172 a.

Paas. FUF II s. 128.

wotj. U. G. do-Iah (=do-l-dk) '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 ,.türkisehes" lehn-

wort. Es ist sehr wohl möglich, dass wotj. dol- dem tschu-

wassischeu 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. hukro und bokro < tschuw. puhn, poxra. Über die

Verstärkungspartikel -ak siehe oben s. 37.

wotj. U. MU. J. M. G., Münk. K. S. dun 'wert, preis, Zahlung',

don (in Zusammensetzungen): U. MU. J. M. G. Hess., Münk. 8.

koitdon (<C *koni-don; koni 'eichhörnchen') viertel kopcke, kleines

geld im allg.', J., Münk. S. jjr-don 'brautpreis'; U. duithunit, .1.

duuniini, M. dunjhni, G. dutiïjuni 'den wert, preis bestimmen,

schätzen' „ syrj. I. U. V. S. L. P. don 'wert, preis, Zahlung', P.

auch: 'perle', 1. donjöni, U. doujwi-np, V. doujavni, 8. doujulut

'den wert, preis bestimmen, sehätzen', I. V. S. L. doujàsn/, U. rfou-

jà hijs (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', tanaà 'sieh ver-

gleichen, sich gleichstellen, ähnlieh od. gleich werden' (vgl.

kas. Bal., bschk. Katar, Ui\ t alt. Ver». t&r\ 'gleich', dsch.

tenj 'gleichgewicht', te^lik 'wert', osm. Budag. denli gleich,

von gleicher grosse'). Die Zusammenstellung ist unsicher

besonders wegen des vokalismus: in dem permischcu

worte hätten wir eigentlich a zu erwarten (siehe oben s.

25—6), vgl. jedoch wotj. kojik < tschuw. kajfk: syrj. .sortui

(aber wotj. xartfêi)< tschuw. mrfk (siehe oben s. 26).

Auch Anderson Wandlungen s. 56 b, note 117 hält die

fraglichen Wörter für entlehnungen aus einer turkotatari-

schen spräche, ebenso wie ostj. tin 'preis', wog. tin, ten

'preis, wert'.

Tscher. ta-rj 'gleich ; kamerad' ist aus dem tschuwassi-

schen entlehnt; vgl. auch Budenz NyK III s. 408.

wotj. G. dzep, Wied. iep 'tasche'
|

syrj. L. dzep, I. U. V. 8., Koo.

P. éep, 'tasche, beutelchen'.

? ? < tschuw1
.

;
vgl. osm. Zenk. $eb, 'tasche, sack, beutel'.

ad. Budag. $eb 'tasche', ktsch. Radl. izäp, koib. Castren

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). Ob-
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gleich ein entsprechendes wort im tschuwassischeu nicht be-

legt ist, scheint es mir doch nicht unmöglich, dass das arab.-

türkische wort durch Vermittlung des tsehuwassisehen in

die permischen sprachen eingedrungen ist. In den mir

bekannten (kasan-)tatarischeu Wörterbüchern kommt das

wort nicht vor. Ks ist auch nicht wahrscheinlich, dass es

dem tatarischen entlehnt ist, da es im syrjänischeu im

allgemeinen nur in dem südlichsten, dem permischen dialckt

direkte tatarische entlehnungen giebt — und auch hier

nur wenige. Unmöglich wäre es ja auch nicht, dass syrj.

zcp durch Vermittlung des russischen (russ. aeni», seul,

Ajkcöi., siehe Dal; vgl. auch Miklosich Die türk. elem. s.

289 und Korsch Archiv 1'. slav. philol. Band IX s. 499)

aufgenommen ist. Merke jedoch syrj. L. >riep (nicht zcp).

Ostj. sêp, wog. Hèp (Munk.-Szil.) 'tasche' sind deut-

lich aus dem syrjänischeu entlehnt; samojed. Jur. seap, 0.

sêp, sepa, seppa, sapak 'tasche' ist aller Wahrscheinlich-

keit nach durch Vermittlung der obugrischen sprachen auf-

genommen (das wort kommt auch im ,.jenisseiostjakischen*'

vor: seif, seäp 'tasche'. Castren). — Turkotatarischen Ur-

sprungs ist auch magy. zseb 'tasche, sack' (durch Vermitt-

lung einer slavischen spräche?) und mord. +,V/Vr, sepä,

srpe, zepe tische' (aus dem tschuwassischen?), vgl. Paas.

.TSFOu. XV,* s. 46.

Ein anderes wort, und von den oben genannten fern-

zuhalten ist wotj. kepin 'lederner bcutel, quersäckcheu' syrj.

U. sep/.s sack' ^ tscher. su-paS 'schlauch, lederner sack,

blasebalg, stiefelstulpe', suwös, subos 'schlauch, lederner

sack, quersack, korb', vgl.? ostj. sous 'korb'. Steht

vielleicht tschuw. Zol. süpsä 'backtrog, mit deckel verse-

hene kufe zur Verwahrung von allerlei sacheu', Ahlqv. süpsä

'kästen, koffer' irgendwie mit diesen Wörtern in Zusam-

menhang?

wotj. G. U. em gesund', S. M. cm 'nutzen, vorteil', Wied, em ka-

rini heilen', S. M. J. ü. cm : cm-jum arznei, heilmittel', G. ü.
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emjhnî, S. M. J. emjànj 'heilen, gesund machen', G. emjàHfs, J.

emjâê 'arzt'.

< tschuw. im: Asm. (s. 115) im-/am (im-jam) 'he il mittel,

arznei', Paas. im-ju.m 'heilende Zauberformeln' (jam —

'Zauberei, Zauberformeln'), Zol. im-éom 'arznei aus zerriebe-

nem heu' (éom = 'nukraut, gras im getreide, zerriebenes,

in der krippe zurückgebliebenes heu', Zol.) (vgl. kas. BAl.

im 'arznei', Ostii. im Zauberei, beschwörung'; kas. im

'volksmittel, sympathiemittel', alt, leb. schor. soj. küär. kom.

uig. dsch. osm. äm, sag. koib. ktsch. em 'medizin, Heil-

mittel', kir. kkir. em 'sympathiemittel, heilmittel', Rai>l).

Im kasaner dialekt des wotjakischen bedeutet cm 'arznei';

Munkàcsi hält dieses wort für ein tatarisches lehnwort (vgl.

NyK 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 cm-jam (vgl. tsehuw. im-jam; vgl. unten s. v.

jam) spricht für entlehnung aus dem tschuwassisrhen. —
Wotj. Münk. K. *emci 'arzt' stammt dagegen aus dem ta-

tarischen (tat. imce).

Tscher. em 'arznei' ist wahrscheinlich aus dem tata-

rischen entlehnt, vgl. Mink. NyK XVIII s. 79—80. Aus

dem tatarischen stammt auch wog. jim/äti heilen', vgl.

Gomb. NyK XXVIII s. 161.

wotj. U. J. M. 8. G. cacr, MU. cycr, Münk. K. VfmV sat tel*

syrj. L. mir, Messbrschmidt (handschr.) onirr sattel

.

< tschuw. Asm. (s. XVIII, 94, 362) Jtuir, jjûer, j.nair,

Ahlqv. inér, inéf, Zol. jinäf 'sattel' (vgl. kas. Bal., bschk.

Katar. ejSr, kas. bar. yâr, tob. iär, kir. iär, er, alt. tel.

leb. är, krm. ad. kom. osm. äjär, tar. dsch. ägär, dsch. auch

igär, tel. irjirgä Satteldecke', Radl.; jak. yrryr 'sattel'). Vgl.

Bitdknz NyK III s. 402. MunkAcsi NyK XVIII s. 149

(vgl. auch ibid. s. 80) hält das wotjakische wort für ein

tschuwassisehes lehnwort, bezeichnet es aber später in sei-
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nem wotj. wörterbuche 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 tsehuwassischen entlehnt sind (vgl. oben

s. 3. mom. 8). Ärja és kauk. elem. s. 488 erklärt Munkâcsi

das wort (auch syrj. ruh) abermals tür ein tschuwassisches

lehnwort.

Aus dem tsehuwassischen ist auch tscher. éûer, ernér,

ör'nrr, ortûel (vgl. Budenz NyK VI s. 197) 'sattel' entlehnt,

vgl. Budenz 1. c, Münk. NyK XVIII s. 80. Ostj. hiAr,

wog. +f'wïV 'sattel' ist wahrscheinlich durch Vermittlung des

syrjänischen aufgenommen, vgl. Budenz 1. c, Münk. 1. c.

(tomb. XyK XXVIII s. 1G0. Patkanov XyK XXX s. 442

u. Paas. FUK II s. 115.

wotj. V. c»t>rfsuk\ eycrf&tik, M. .1. ci'tnfhk. MIL rgerfiag rueken-

polster am Pferdegeschirr', Gavr. K.? (Ilpnii.HB. s. 49) cûcrf&uk id..

M ink. K. îf'ùrrmk 'sattelpolster, kummetpolster'.

< tschuw. Münk. (XyK XXI s. 25) *éûârofik. *tiärZük,

\jt'/i('irr
t
'(ik 'nyeregpârna*, Zol. jinâfèek, Ahlqv. inérèik

'nïckenpolstor am pferdegeschirr' [vgl. kas. Bâl. yn.yrèak

'kummetpolster', kir. ynyràak 'packsattel', alt. tel. sag.

yriyrèak 'packsattel, (sag.) holzgestell des sattels', koib.

yrjyrtjak, Raul, 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 wrotjakischen

in der ersten und zweiten silbe ein / statt e zu erwarten

(vgl. Verf., Zur gesch. §. 30). Neuerdings hat derselbe Ver-

fasser wotj. S. ^e/hrrak für ein tschuwassisches, wotj. K.

'^'itfreak aber für ein tatarisches lehnwort erklärt (Àrja és

kauk. elem. s. 488). Aus dem eben angedeuteten gründe

(r in der ersten silbe, nicht *ê) mag jedoch auch diese ka-

sanische form tsehuwassischen Ursprungs sein; möglicher-

weise ist der vokal der zweiten silbe (V statt e) späterem

tatarischen einfluss zuzuschreiben.
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Aus dem tschuwassischen ist auch tseher. enerèak

'kummetpolster' entlehnt, vgl. Münk. 11. cc.

wotj. Bess, eygei 'schwägerin (frau des älteren bruders)'.

< tschuw. Asm. (s. 45, 59, 131) iget; jjyee. AHLgv. ingé,

Zol. jingä Trau des älteren bruders od. des onkels (der jünger

als der vater ist); tante; Schwiegertochter, Münk. (NyK

XXI s. 24) tingä, tingi az idösebbik nieny' (vgl. kas. Bal.

jirjä 'schwägerin = frau des älteren bruders', jrqäj 'Schwä-

gerin!', Ostr. iingä, fcingej, bschk. Katar, je-nkaj Schwie-

gertochter; wird so von den jüngeren verwandten ihres

mannes genannt', alt. Verb, jerje 'frau des älteren bruders,

Schwiegertochter', dsch. Budag. jenge 'taute'). Das wot-

jakische wort setzt eine tschuwassische form *igeej voraus

(vgl. tschuw. appa 'ältere Schwester', appaj 'älteres schwe-

sterlein', piffsc und pi n'xej 'mein älterer bruder', vgl. oben

s. 40 u. 44).

Aus dem tschuwassischen ist aller Wahrscheinlichkeit

nach auch tscher. irgyti, jerjga 'frau des älteren bruders

od. jüngeren oheims, schwägerin' entlehnt (vgl. Rcdknz

NyK III s. 404), wogegen wog. igle 'schwägerin', ndi die-

nerin', ëgkaj 'dienstmädchen, zofe' wahrscheinlich ein tatari-

sches tehnwort ist (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 155).

wotj. U. èrtksîr, Gavr. (Nae.) K. irèksyr 'wider willen'.

< tschuw. Zol. irikser 'wider willen, ohne erlaubnis' (Zol.

irik, AHLgv. irik 'wille, frcibeit, erlaubnis') (vgl. kas. Bâl.

irek 'wille', ireksea 'gezwungen', kir. erik 'kraft, wille',

erikste 'gegen seinen willen', tar. alt. tel. schor. ärik kraft,

wille, wünsch'. Hadl.). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 97 u.

wbuch s. 39.

Tscher. erikser ist ebenfalls ein tsc.huwassischcs lehn-

wort, vgl. Bi'dknz NyK III s. 403 u. Münk. 1. c,

wotj. G. M. J. (jubi, Münk. S. guhi, MU. gihj. U. gihi *pilz.

schwamm' syrj. U. V. Pee. S. L. goh (elat, gohjis = gohj-is) id.

< tschuw. Asm. (s. 9, 45. 75, 340) h>mmu knnna, Am.gv.

Zol. kumbâ 'pilz, schwamm', Zol. kaaka-kumby auf baum-
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sturameln wachsender schwamm', Ahlqv. sif-kumby' 'bofist

(lycoperdon bovista)' [vgl. kas. Bal. gömbä, Radl. (Phon,

s. 124) gömbä, (wbuch) gümbä 'pilz, schwamm']. Munkâcsi

NyK XVTI1 s. 432 meint, wotj. gubi sei ans dem russi-

schen („ryöa [plur. ryöa] 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. ryfia 'bucht, meerbusen' > syrj. guha id.,

russ. ryfifta > syrj. gubka 'schwamm', russ. MVKa 'qual, pein'

> syrj. muka id., russ. Tpyöa 'röhre' > syrj. tniba), ist ohne

zweifei etymologisch dasselbe wort wie wotj. gubi
|
vgl.

z. b. syrj. kot (stamm: kofj-) 'zapfen an nadelbäumen' =
wotj. kuti; syrj. pon (stamm: ponj-) 'hund' = wotj. puni:

syrj. sor (stamm: sorj-) 'stange' = wotj. .<i//7, sturij, also

ein gemeinpermisches wort, welches gewiss aus der urper-

mischen zeit stammt. Dagegen kann das permische wort

gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein. Die permi-

schen Wörter gehen zunächst auf urperm. *gobi *gul>i

« *gombi ~ *gumbi) zurück (syrj. gobj- < *gobi), und set-

zen also, als nächstes original, eine tschuwassische form

auf -y voraus (vgl. oben tschuw. -kumby: kaska-kumby, sif-

-kumby', wro -y eigentlich das possessivsuffix der dritten

person ist, vgl. Asm. Gr. s. 113). Der urspr. auslauts-

vokal */ ist im syrjänischen geschwunden ebenso wie in

syrj. kud, wotj. kudi, kudi 'korb von rinde' = tschuw.

kunnf und syrj. f&ip, wotj. Uipj 'küchlein' = tschuw. fhitj

(vgl. oben s. 34—5). Über die bedeutung dieses lehnwortes

für die lautgeschichte der permischen sprachen (urperm. *mb

> b) siehe oben s. 24—5. Stehen die genannten turkotatari-

schen Wörter in irgend einem Zusammenhang mit den slavi-

schen : asl. gqba 'schwamm, pilz', nsl. goba, b. gi>ba etc. (siehe

Miklosich, Etym. wbuch der slav. sprachen, s. 71) und,

wenn dies zugegeben werden kann, in welchem? Nach

Miklosich Die slav., magy. u. rum. elem. s. 8 wäre das

türkische wort möglicherweise eine uralte entlehnung aus

dem slavisehen. Raplokf hält es für echttürkisch, vgl.
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Phon. s. 124. — Chor magy. gomba schwamm, pilz' vgl.

Hudenz XyK I s. 315.

wotj. U. inka : iska-rfn, MU. J. M. 8. iska : iska-rin 'verw andter,

nachbar, freund' (*•/«, »;/« — 'jüngerer broder'), U. W/yi : uarmiska

M. uarmiska (= w<irm + mAyi), S. rarmiska 'sehwager (frauenbrnder),

der älter als die fran ist', G. jî/àyi : sika-rin bruder', -iAka : uarmiska

'älterer frauenbrnder', Mi nk. S. -ifSka : varmifàka Schwiegermutter'

[sic!], Wied, -yska : varmyska 'schwager (frauenbrnder'), Wied.

Zus. iska 'älterer bruder' (über rami- vgl. unten s. v. uarm-, rann-).

< tschuw. Asm. (s. 140) ,>'<kcj 'mein schwager (manuesbru-

der), der älter als mein mann ist', Zol. iskej, Ahlqv. iskej

id., Zol. xoÂ-iskam, xon-iôkam 'mein schwager (frauenbru-

der), der älter als meine trau ist' (-m ^ possessivsuffix der

1 pers. sing.). Ob das tsehuwassische wort etymologische

eutsprechungeu in den übrigen turkotatarisehen sprachen

hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls mag wotj. iska, wie

mehrere andere verwandtschaftsnamen, aus dem tschuwas-

sischen entlehnt sein, ebenso wie auch tscher. o n.^ka (= o ii-

-Zska) 'älterer schwager, Schwiegervater', oniska, oneskä,

onska 'schwager = älterer bruder der frau' (vgl. tschuw.

xon-iakam, vgl. oben), wo -iska tschuw. okK-cj. Wotj.

G. sika < iska ebenso wie wotj. G. sikt < *isks (siehe un-

ten); vgl. auch wotj. G. -iska in ijarmiêka.

wotj. J. iskf, MU. êkê, sks « *iské) 'in diesem falle, wenn es so ist',

G. sike « *iskë) 'es scheint, wohl', Münk. S. iskê 'nu dann, nun

also' ? syrj. V. cskç, S. eske, rrske, U. L. vcske (V. U.:) 'doch,

mal', bezeichnet auch (U. V. 8. L.) die bedingte form; Rou. P.

vcske '6h'.

< tschuw. Asm. (s. 46, 239) jskr, auch: <>s 'ja, doch, aber,

wahrlich, gewiss' [vgl. kas. Bäl. iè 'nicht wahr, ja doch',

Ostb. iö 'ja, doch', kir. Radi,, is 'irgend', tel. Radl. äc

(mit der negation:) 'nicht, durchaus nicht, durchaus nie-

mand', alt. Verb, eà, es neme 'wenn doch irgend etwas',

eà jogynda 'wenigstens'; — aus dem pers.]. Es ist schwer
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das syrjänisehe wort von dorn wotjakisehen zu trounen.

Im syrjänischen hätten wir jedoch — weuu das wort aus

dem tschuwassisehen entlehnt ist - zunächst i in der er-

stell silbe zu erwarten (vgl. oben s. 33).

WOtj. G. iftm, ifim. U. )fim, 8. M. J. Him, MU. ifim, ikem, Münk.

K. ikem 'dreschtenne, (U.) darrhaus'.

< tschuw. Asm. (s. XVIII) jWewt 'dreschtenne', Zol. idem,

jidem 'dreschboden, ebener platz auf der tonne' (vgl. kas.

idän 'fussbodeii, diele', tur. itän 'fussboden', dsch. ädän

'der untere teil der jurte; der platz nahe bei der thür, wo

die weniger geachteten gaste platz nehmen', Radi,, wbueh).

Vgl. Asm. (»r. s. XVIII. Der ursprüngliche vokal der

zweiten silbe ist in der form MU. K. ikem bewahrt; wotj.

ihm < *ikem < *item < *ifcm > ifim.

Tscher. ifôjjn, idôm tenue' ist desselben Ursprungs

(vgl. auch Budknz XyK III s. 420).

wotj. U. G. igi, S. M. .1. MU. iyi 'ohreule, uhu'.

< tschuw. Asm. (s. XII, XVIII, 356, 372) üv\>, jüc.',>, iiijc.,,

AHi.<iv. ü'ge, Zol. üge 'ohreule, uhu' (vgl. schor. soj. bar.

sag. krm. dsch. ügü, kir. dsch. ükü, uig. ûgi, schor. ugu,

sag. koib. ögö 'eule, uhu', Radl.; alt. Verb, ükü id.; tat.

Rudau. ögü jabalagy uachteule', tat. Zol. ökö; osm. Zenk.

iigu, ögü eule, uhu'). Munkàcsi fuhrt NyK XVIII s.

114 zuerst tat ögü jabalagy (Hudao.) au und nennt unter

mehreren turkotatarischen Wörtern zuletzt das tschuwassi-

sche wort; in seinem wotj. wörterbuche s. 40 bezeichnet

er das wort mit ..tat. esuv.** Wahrscheinlich ist das wort

jedoch aus dem tschuwassisehen entlehnt. In den kasan-

tatarischen Wörterverzeichnissen Balint's, Ostboumov's und

VosKRKSENSKu's habe ich kein entsprechendes wort gefun-

den. 1 Tat. Zol. ökö und tat. Rudao. ögü stammen wahr-

scheinlich aus irgend einem anderen tatarischen dialektc;

1 Knie' — kas. jnbalak od. bajgos; 'uhu' — kaa. maèe baày ja-

balak. IUi,.
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vorausgesetzt, dass sie jedoch kasantatarische formen sind,

hätten wir, wenn das fragliche lehnwort ans dem kasan-

tatarischen aufgenommen wäre, im wotjakischen e od. k in

der ersten silbc zu erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § (Hi).

Tscher. üygo^ ûi^gô 'ohrcule, ubu' ist ohne zweifei

aus dem tschuwassischen (vgl. oben tschuw. iigej) entlehnt,

vgl. Münk. NyK XVIII ». 114.

wotj. M. MU. imir, 8. (Azb.) /m/r 'lebenszeit^ meuschenalter,

ewigkeit'.

< tschuw. Asm. (s. XIII, 84, 155, 352) .inur, fimfir, Ahlov.

ü'mür, Zol. ümüf 'lebenszeit, ewigkeit' (vgl. kas IUl. gu-

mer, Ostb. Voskb. gumer 'das leben, lebenszeit', tum.

Radl. ümir 'leben, zeit', kir. Raul, ömür 'leben, ewig-

keit', osm. Zenk. ömr, ömür 'alter, lebensalter, leben';

— aus dem arab.). Iu NyK XVII I s. 128 nennt Mun-

kâcsi unter den turkotatarisehen Wörtern nur das osma-

nische und tschuwassisehe wort, bezeichnet aber später

(wbuch s. 45) das wotjakische wort als tatarisches lehn-

wort („tat. ar/'). Wegen des vokalischen anlauts und des

vokalismus (vgl. obeu s. 33—4) ist wotj. imir jedoch sicher

aus dem tschuwassischen entlehnt. Dagegen stammt Münk.

wotj. K. tgumvr (vgl. Münk. NyK XVIII s. .129 u. wbuch

s. 254) aus dem kasautatarischen.

Tscher. ümor, ümür 'lebenszeit' ist ebenfalls ein tsehu-

wassisches lehnwort (vgl. Budenz NyK III s. 398).

wotj. -jaska (in akajatka 'ein grosses, im frühliug vor dem ackern

gefeiertes opferfest').

< tschuw. jatka 'suppe', siehe oben s. 37 unter akaja.Ua.

wotj. S. jivor, U. MU. divor « * jivor), J. M. G. ivor, Münk. K.

(fivor, ttfêvor, Uber, G. (nach Utbohin's haudschr. wörterverz.) ji-

vor 'nachricht, botschaft'; Münk. K. ^ihfrei, Wied, jivortsi, jibortsi,

ivortai 'bote'
|

syrj. I. juor, U. ju#r, V. 8. juuer, L. juior, P.jwyr

'nachricht, botschaft, gerücht, sage, rede'.

??< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (Hub. XVIII s. 37) xjnar

Ahlqv. xybar, Zol. xybar 'nachricht, botschaft' [vgl. kas.
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Bal. xabär 'nachricht', xabäröe 'bote, apostel', bsrhk. Katar.

xäbär nachricht, bouchait'; kir. tel. ktsch. kabar (o : qabar)

gerächt, nachricht, botschaft', bar. kabär 'nachricht. befehl',

krm. xabar, tar. dsch. osm. xabär 'nachricht, botschaft,

gerächt', tar. xäbär, habär 'nachricht, gerächt, ruf, befehl',

Raul.; alt. Verb, kabar 'nachricht, botschaft'; — aus dem

arab.]. Vgl. Budenz NyK III s. 400, Münk. NyK XVIII

s. 129. Munkäcsi, der (]. c.) auch das syrjänische wort

ebenso wie tscher. uver, über, heranzieht, bezeichnet das

wotjakische wort in seinem wörterbuche mit „eseremisz-

esuvas-ar.'
4

,
wotj. Wrfrci dagegen mit „esuv. ar.*' Falls

die fraglichen permischen Wörter wirklich turkotatarischen

Ursprungs sind, ist ohne zweifei das tschuwassische hier

der entleihende teil gewesen. Dem tschuw. z entspricht

aber im wotjakischen und syrjänischen Je (vgl. oben s. 13)

mid dem tschuw. b wotj.-syrj. b, p (vgl. oben s. 10). Die

oben angeführte tschuwassische form jfjffar kann also je-

denfalls nicht das original der fraglichen permischen Wör-

ter sein. Es wäre 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 turkotatarischen

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. xM% '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 w äre, vgl. fi. juoru 'nug» van», rumor levior

vagans, fabella', est. joru 'leeres geschwätz'.

Tscher. ivßer, über 'nachricht, künde' ist aus dem

tschuwassischen entlehnt (vgl. tscher. umla 'hopfen' <
tschuw. xumla, tscher. usmén 'rettich' < tschuw. kuôman).

Über magy hir vgl. Münk. NyK XVIII s. 129.
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wotj. J. (Isl.) j/loul, U. dilo.u (<i *jjlo,u), MU. dititou « *jilou),

Münk. K. *dêlou, Gavr. K. (Istor.) djlol, Wied, jilou: « *jjlou)

'sitte, gewohnheit'.

tschuw. Zol. jyla 'gebrauch, sitte, gewohnheit', jula

auch: 'ordnung' (vgl. kas. Ostr. Voskr. fcola, bsclik. Ka-

tar, jula 'cérémonie, gebrauch, sitte, gewohnheit', kir. Bu-

DAG. $ola sitte, gewohnheit, gemütsart'). Vgl. Verf.. Zur

gesch. § 64. Nach Munkàcsi 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, gewohuheit, gebot' aus dem tatari-

schen entlehnt, vgl. Verf., Zur gesch. § 64. Die endung

des wotjakischen Wortes hat sich nach dem muster der

nomina auf -ou, -oui, -ol (wie z. b. wotj. hujmi, hujnul,

bujol 'färbe' < kas. bujau, wotj. «oyroti, wyrol 'taub' <
kas. sarrau) gebildet.

Aus dem tsebuwassischen ist ebenfalls tscher. 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. ji'rarf 'grenze, rain, furche (auf dem felde)', Münk. K.

* Jh'-afia 'grenzfurche, feldrain'.

< tschuw. Asm. (s. IX, 99) jiran 'gartenbeet, grenze, rain',

(s. XIX) ana jfrmw 'grenze, rain', Zol. jyran 'furche auf

dem felde', Ahlqv. jirân 'gartenbeet', Maonicki.i (s. 262)

jiran 'furche (auf dem felde), gartenbeet' (vgl. kas. Bâl.

Ostr. yzan, bschk. Katar, ytan 'grenzfurche'). Munkàcsi

wotj. wbuch. s. 5 (unter totta) n. 272 (unter +</£/) glaubt,

das wort sei eine Zusammensetzung von *dfr ('köpf, haupt')

und taiia ('streiten, strich landes, feldstrecke, acker'). Gegen

ein solche annähme spricht jedoch entschieden schon die be-

deutung ('grenze, rain, furche') des wotjakischen Wortes. Falls

die form îdhaùa (mit vokalischem auslaut) richtig ist, muss

sie wohl für eine volksetymologische bildung
|
mit anleh-
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gens oben s. 4 mom. 11 u. s. 20, 23.

Dasselbe tschuw assische wort ist das original des

tseher. hriin 'beet (im gemüsegarten)', jôraTj 'gartenbeet,

rain'.

wotj. G. S. M. J. jubo. MU. (Tuho, U. dmbo, Münk. K. tjfibo

'pfähl, säule'.

< tschuw. Asm. (s. XVIII) juna, jona, 'pfähl, säule', Zol.

joba, 'pfähl, stange', Ahlqv. jobâ 'zaunpfahl' [vgl. kir.

schor. kiiär. sag. koib. obä, bar. oba 'häufen, htigel, grab-

hügel, kurgan, (sag.) kurganstein', alt, tel. obo 'häufen,

schober, kurgan', schor. sag. koib. ktsch. oma 'kurgan, kur-

ganstein', Radl.; alt. Verb, obo 'schober', obö, obogo 'häu-

fen, schober, holzhaufen, grenzpiquet, grenzmal (Maain»),

grenze']. Vgl. Münk. wotj. wbuch s. 267 und NyK XVIII

s. 115, wo unter den turkotatarischen Wörtern nur das

tschuwassisehe erwähnt wird (vgl. auch Münk. 1. c, s.

150). Über das anlautsverhältnis zwischen tschuw. juna,

jona und seinen verwandten vgl. Radl. Phon § 189, Asm.

Gr. s. 99 u. oben s. 2.

wotj. U. J. M. S. jum : an-jum 'arznei, heilmitteP, Isl. J. auch:

'kraut, heilpfianze' („.rhKapcTBo, ctiajioGbe, :ie.n.e").

< tschuw. Asm. (s. 105) jum 'wahrsagerei, Zauberei (b<>-

roacöa)', Paas. jujn : im-jujm 'heilende Zauberformeln' („gyö-

gyitô varâzsigék"; im-jujm kala- 'zaubern'). — Paasonen

NyK XXXII s. 261—2 meint, tschuw. jujn sei das grund-

u ort zu tschuw. tjvjnM
f
jomie 'zauberer' (vgl. Asm. Gr. s.

105, note 2) und mit alt. tel. koib. uig. etc. kam 'zauberer.

schamane' zusammenzustellen (vgl. auch Zol. s. 163, Radl.

Phon. § 194). Gegen Munkàcsi, der in NyK XX s. 473

wotj. em-jum mit tschuw. êni-iom (èm-som), Zol. iméom,

im-éom 'arznei aus zerriebenem (in der krippe zurückge-

bliebenem) heu' (Zol. som 'unkraut, gras 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-

sam in der bedeutung 'allerlei arznei' bekannt ist; dabei

weist er auf Asmarin Gr. s. 115 hin, wo auch tschuw.

im-z'am (neben im-jam) 'heilmittel, arznei' unter solchen

tschuwassischen Zusammensetzungen aufgezählt wird, ,.in

welchen der zweite teil gleichsam eine klangnachahmung

und ergänzung des ersteren ist" (siehe Asmarin 1. c, s.

114). Die von Zolotnickij genannte form im-éom kann

— meint Paasonen — eine volksetymologische bildung sein.

Die Zusammenstellung von tschuw. jujm mit alt. etc. kam

will MünkAcsi NyK XXXII s. 483-4 jedoch nicht billi-

gen, besonders wegen des bedeutungsuuterschieds (einer-

seits „Zauberei", „zaubermittel" 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 im-jom, jtm-jom heilmittel'. Er glaubt,

dass Paasonen zur bedentung „heilende Zauberformeln w

durch analysieren des ausdruckes im-jujn lala- 'zaubern'

(= „im-jujn heraussagen") gelangt ist, wo jedoch das no-

men (im-jujm) 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 „gyögyitö szert, orvossâgot râmondani" über-

setzen. Mitnkacsi meint, tschuw. im-jujn sei nur eine

mundartliche variante von im-zum (im-z'om) „aus kräu-

tern verfertigte arznei" (vgl. oben) [zum Wechsel von

tschuw. j mit .« (*') vgl. tschuw. jen 'seite' (= tat. jan) -
-&om : *&omên 'neben', tschuw. Asm. im-z'am -~ im-jam (vgl.

oben)], wonach also tschnw. jujm eigentlich „gras, kraut"

bedeutete. — Betreffs des tschuwassischen Ursprungs des

5
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fraglicheil wotjakischen wortes sind die beiden forscher

also einer meinung. Das obengenannte, durch Asmarin

belegte tschuwassische wort jum in der bedeutnng 'wahr-

sagerei, Zauberei' (nicht ,.gras, kraut") zeigt uns ohne wei-

teres, dass die von Paasonen angeführte bedeutnng des

tschuw\ im-jujm: 'heilende Zauberformeln' richtig sein muss.

Aus dem tschuwassischen (jomz'c) ist auch tscher.

jomze 'hexenmeister, zauberer' entlehnt.

wotj. J. jnäi 'trauer, kummer', Isl. J. juti 'kläglich, traurig, jäm-

merlich (adv.)', Münk. G. S. juêi 'herzensbitterkeit, tiefer kummer'.

< tschnw. Asm. (s. 32, 99) jüz'a 'bitter', Zol. juie, Ahlqv.

jû'ée* jü'se 'sauer, bitter' [vgl. kas. Bàl. Ostr. äöe, bschk.

Katar, äse, 'sauer, bitter, beissend'; krm. aôy 'sauer, bit-

ter, salzig, herb; kummer, schmerz', alt. tel. kkir. kas. krm.

aôû, kir. aàèy '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. aèik

'brennend, beissend, sauer, bitter, zorn, zornig', jak. asy,

Radl.].

Turkotatarischen Ursprungs ist auch magy. acsari

'sauer, herb', vgl. Münk. NyK XXXII s. 272.

wotj. U. MU. J. M. G. Bess. kaban 'getreidehaufen, heuschober',

Münk. K. S. kaban 'schober'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 63) kcman 'ladung, schober,

heuschober, getreidehaufen', Ahlqv. kaban, 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. käßän,

kaban 'heuschober, Strohschober, getreidehaufen' (vgl. Bu-

denz 1. c, Münk. 1. c), wogegen wog. *käpan : Wp-k.

'getreideschober' 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 tschuwassisehe wort ist auch,

vielleicht durch Vermittlung des wotjakischen, ins russische

gewandert: russ. dial. (Wjatka) Ka6ain> 'getreidehaufcn,

heuschober, schobor, ladung' (Dal).

wotj. G. kalat- 1 kalaltinj 'testieren, schenken (vor seinem tode

od. seiner abreise)', Wied, kalal : kalal karyny 'schenken' (kanni

'machen, thun'), kalaltem 'gesetz, gebot'.

< tschuw. Zol. xalal 'gesetzlich, rechtsgültig, ehrlich er-

worben; erbschaft, nachlass, mit gliiekwünschen empfange-

nes geschenk u. ä.', xalala 'belohnen, beschenken, unter

gliiekwünschen etw. geben u. ä.\ Ahlqv. xalalla 'segnen,

den segen erteilen' (vgl. kir. kkir. uig. alal 'rein, geheiligt,

mit recht erworben', kir. kalal 'vom gesetze erlaubt, rein,

ohne schuld, heilig', osm. ad. halal 'gesetzlich, erlaubt, rein,

ehrlich erworben', Radl.; — aus dem arab.). Vgl. Münk.

NyK XVIII s. 130 u. wbucn s. 126, wo *kalaltäm (-= Wied.

kaialtem) mit „ungesetzlich" übersetzt und die Übersetzung

Wiedemann's: 'gesetz, gebot' als „offenbares missVerständ-

nis*' bezeichnet wird. Wied, kaialtem kann natürlich je-

doch ein verbalnomen (mit der endung -em, vgl. Wied.

Syrj. Gr. s. 59—60) von kalatt- (= kalal-t-) sein, in welchem

falle die bedeutung 'gesetz, gebot' leicht zu verstehen ist

(..gesetzliches testament 4
*).

wotj. G. fear 'bald, sogleich, jetzt'; kattala « *kaTjala) 'jetzig'; G.

(Kv.) kat-ik 'sogleich'.

< tschuw. Asm. (s. 20, 241) tat, xrtfr, Ahlqv. xaf 'jetzt',

Zol. xal 'jetzt, heutzutage', xaläx, Asm. (s. 241) %afax,

%afe% '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

tacher, ale 'noch, jetzt' entlehnt.

wotj. U. J. M. G. hatten 'leise, langsam', Münk. K. 8. UaWin 'lang-

sam, still, leise'.

< tschuw. Asm. (s. 20, 45, 235) yultcn, gu/fc/t, xoltuMjn
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'still, leise, langsam', Ahlqv. zollen, xolran, xolTän id.,

auch : 'allmählich', Zol. xollän 'still, leise, langsam, gemäch-

lich, behutsam' (vgl. tat. Zol. jäüän). Vgl. Münk, wbuch

s. 128. Befremdend ist a in der ersten silbe statt zuer-

wartendem m, vgl. oben s. 28, 30.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. o-fon,

oran 'still, langsam, zögernd', vgl. Budenz NyK III s. 403.

wotj. G. lai'txmn? 'erschlaffen, von kräften kommen', Münk. S.

kansiral- 'ermatten, erschöpft werden' (stamm: kansir-).

< tsehuw. Asm. (s. 66) kan/zr 'unruhig', (s. XIV) kanzarlc

'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' [techuw. kanzdr == kan -f sar;

vgl. bschk. Katar, krn. 'breit, weit', kas. krn,, kir. kkir.

kom. ken, tar. alt. tel. küär. uig. katj 'breit, wT
eit, ausge-

dehnt, (tel.) weite'].

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls techer.

kä'/t'sar 'unruhe, sorge, besorgnis, innere plage', kanösör,

kanisôr 'Störung, unruhe', kä tVsjrliLs 'unruhig seiu' (vgl.

auch Asm. Gr. s. XIV).

wotj. U. MU. J. kam* 'wabe, honigscheibe', M. karas : suts-karas

'houigwachs', karaso fàè.fU 'Wabenhonig, Scheibenhonig', Münk. S.

karas 'honigscheibe'.

< tschuwr
. Asm. (s. IX, XVIII) karas, Ahlqv. karas, Zol.

karas 'wabe, honigscheibe' (vgl. kaz. Radl., Bal., Voskr.

käräz, OsTit. käräs, käräz id.). Vgl. Münk. NyK XVIII s.

115 u. wbuch s. 133. Sowohl das auslautende wotj. s als

wotj. U. n (nicht à, vgl. Verf., Zur gesch. § 8) deuten auf

tschuwassischen Ursprung des wortes hin.

Tscher. karas 'honigscheibe' ist aus dem tschuwassi-

schen (vgl. Budenz NyK III s. 407), mord. Mras, Ueras

'honigscheibe' aus dem tatarischen (vgl. Paas. JSFOu. XV,2

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. kerta id., S. karta-

la-dor 'hinterhof (in der nähe vom viehstall)', Wied, sulatan karta

'einkehr, herbergo' {mlalni = 'stehen, da sein').

< tschuw. Asm. (s. VII, 14, 114, 263) karoa 'gehege, Um-

zäunung, garten', Ahlqv. kardâ 'gehege, Umzäunung, zäun,

hof, viehstair, Zol. karda 'umzäunung, hinterhof
,
an-gardy,

Ahlqv. âvyn-kardy', a-rj-kardy' 'dreschtenne' ; Zol. kartla

'abzäunen' (vgl. kas. Radl. kirtä 'stange, querstüek, grenze,

umzäunung', ürgän kirtä 'geflochtener zäun', kirtälä 'um-

zäunen', Bâl. kirtä 'zäun, pfahlzaun', kirtälä 'um-, einzäu-

nen'). Das syrjänische wort stimmt sowohl seiner form als

seiner bedeutuug nach gut mit dem angeführten tsehu-

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. t'êarla, P. fmrva-, Genetz OP.

îéarlâ, iterlâ 'sichel' = tschuw. sorlâ), während der accent

in zweisilbigen Wörtern mit a in den beiden silbeii in dem-

selben dialekt im allgemeinen auf der ersten silbe liegt (z.

b. syrj. P.: baka 'baumschwamm', bafa 'schaf, kaga 'kind',

ka\t$a 'elster', ra ka 'krähe', t&ä\t&a 'spielzeug'). Der um-

stand, dass das fragliche wort im wotjakischeu nicht vor-

kommt, braucht nicht gegen die tschuwassische herkunft

des syrjänischen Wortes zu sprechen. Es ist natürlich

möglich, dass das wort auch im wotjakischeu einst vor-

handen gewesen, später aber geschwunden ist, oder auch

könnte es unabhängig vom wotjakischeu 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, prœdiuni honoratio-

rum') entlehnt, wogegen Munkâcsi Àrja 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 endung

-no (merke auch den unterschied in der bedeutung), im
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schwer zu erklären.

Wie schon Ahlqvist 1. c. angedeutet hat, ist nord-

osfj. karta : karta-xär 'hof, hofplatz' (Ahlqv.), kart 'bot',

haus' (Hunk.), wog. karda 'hof (Ahlqv.), kürtä 'umzäuuter

ort, hof, kttrt 'hot' (Münk.) aus dem syrjfmischen entlehnt

(vgl. auch Münk. 1. c. s. 403). Über fi. kartano und mordK.

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 ML'Sz. s. 22, Münk.

Ärja es kauk. elem. s. 402—5.

wotj. G. katanfsi 'decke von leinwand zur bedeckung der kleider

in der Vorratskammer', U. katantsi, MU. M. kaiafif&i 'bettvorhang',

Isl. J. katant'si 'bettvorhang von feiner leinwand', Münk. S. Uyi-

tmu'a, K. tkütanri 'Vorhang vor dem bette', Gave. M. hatanti '(bett-)

Vorhang'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Ahlqv. kadân 'calico, eine art zeug,

Zoi,. katan : katan-pif 'nesseltuch u. a. dünnes zeug', Uc. (s.

18) kaixim-Bir 'leinwand' [vgl. kas. kitän 'linneu, leinwand',

bar. kidän, tel. alt. leb. schor. kädän 'flachs, leinewand',

krm. korn. osm. kätän 'flachs', Radl. ; osm. Zenk. keten

'flachs, lein', keton bezi od. keton-bez 'leinwand', auch:

'baumwollenzeug, kattun' (arab. kettln 'flachs, lein', Zenk.)].

Die endung -Csi, -fsi, -si ist möglicherweise = dem diminutiv-

suffix -fsi, -fti (vgl. z. b. wotj. pokfAi 'klein', vekfsi 'dünn,

fein') oder auch hat sich das wort nach anderen Wörtern

auf -Csi, wie z. b. wotj. birkcnf.ii 'schleiertuch', gerichtet.

wotj. U. G. kam, MU., Isl. J. ka.fij, J. M. kaißi, Münk. S. kaMi,

K. ikacP. 'schere'.

< tschuw. Asm. (s. X, 45, 129, 358) xa.Ut, xfy>V/> Ahlqv.

race, Zol. xaö 'schere' (vgl. kas. tel. alt. kaiÖy, leb. kai£y,

tob. kaicy, bar. küär. kaigy 'schere', Radl.; bschk. Katab.

kaisy id.). Munkäcsi NyK XVIII s. 91 u. wbuch 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 ai.

Wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, so hätten

wir auch im wotjakischen nur ai zu erwarten, vgl z b.

wotj. G. S. J. K. haitak 'viel, zahlreich' < kas. bajtak,

wotj. LT. kaita, MU. K. kaila 'list, betrug' < kas. xtglä,

xäjlä, wotj. IT. J. M. S. G. kaita 'künftig, folgend' < kas.

tagte

Wahrscheinlich ist auch tscher. kac'e, kajo 'schere'

aus dem tschuwassischen entlehnt (vgl. dagegen Bupenz

XyK J II s. 406 u. Münk. I. c). Ostj. *XÇÇCÛ 'schere' ist

ein (tob.-)tatarisches lehnwort, vgl. Paas. FUF II s. 121.

wotj. S. (Azb.) kemdere, Gr. 1775 kandelem, Wied, kangelem

'zeuge', kangelematyny 'bezeugen'.

<tschuw. Zol. kündelän, kündelägän, Ahlqv. küldelä'n,

küldelä'n 'zeuge', Zol. kündel'e, Ahlqv. küldelä's 'zeugnis

ablegen'. Vgl. Münk. NyK XVIII s. 115 u. wbuch s.

144. - Tschuw. kündelän, küldelä'n ist ein vom verbum

kündel'e, küldelä's abgeleitetes nomeu actoris. Das wotja-

kischc 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 weibehen überhaupt (welches jünger als

der anredende ist)', MU. vin-ken, G. vîn-ken 'die frau des jüngeren

binders'.

< tschuw. Asm. (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. BAl., Ostr. kilen 'Schwiegertochter; kir.

kkir. sag. koib. ktseh. kelin 'Schwiegertochter, frau eines

jüngeren verwTandten', tar. krm. alt. tel. küär. kälin 'schwie-
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gertochter, frau des jüngeren bruders od. nahen verwandten*,

ad. kom. gälin, osm. g'älin 'braut, junge frau, Schwieger-

tochter', Radl.; bschk. Katar, kilen 'Schwiegertochter').

Vgl. Asm. Gr. s. XIX, Paas. NyK XXXÜ s. 263, (Zol. s.

131). Vgl. oben s. 3 mom. 7.

wotj. G. keremet, Perv. Gr. keremef, kirmct 'eine böse gottheit, der

Widersacher der guten gottheiten; der opferplatz, wo dieser gott-

heit geopfert wird' (vgl. Pervuchjn 3ck. I s. 52, 67—9), Veresö.

keremet 'der gott des bösen' (ihm wird u. a. ein füllen und eine

ziege geopfert, vgl. Verescagdï Koni kh ('och. kj>. s. 30, 33, 53 u.

]>othkii Cap. yfcua s. 98), Isl. J. keremet 'eingezäunter platz im

walde. wo man opfert', Wied. Zus. keremet! 'opferstelle, opfer;

böse gottheit'.

< tschuu. Zol., Maon. kiremet! 'das höchste wesen im

reiche der bösen gutter, der opferplatz, wro ihm geopfert

wird' (u. a. ein füllen od. eine ziege, vgl. Maqn. s. 1— 11).

ASm. Kiremet, kiremet 'benennnng der besonders verehrten

geister der vorfahren' (Hub. 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

pferdeV. Ostr : 'ein geist, den die tschuwTassen, tschere-

missen wie auch die getauften tataren verehren', Bàl.:

'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.

NyK 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 lür eine entlehnung aus dem tschu-

wassischen.

Tschuwassische lehnwörter sind ebenfalls tscher. ke-

remet 'alter hain, wo man früher den heidnischen göttern

opferte' (Ramstedt), keremet 'götze, böser geist, feindliche

gottheit sowie der ort, wo er sich aufhält u. wo ihm ge-
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opfert wird' (vgl. Münk. 1. c.) und mord. kefvmof 'name

einer gottheit', kerethef 'heidnisches opfer, opferplatz' (vgl.

Paas. JSFOu. XV,2 s. 37).

wotj. U. kett, M. J. kefs 'ziege', U. kefê-taka, M. J. kef.Uaka 'Zie-

genbock', U. lud-kcü, M. J. lud-kefè 'hase', G. keft od. lud-ketè,

MU. kefê 'hase', G. kua-kefs 'ziege od. Ziegenbock', kefs-taga 'Zie-

genbock', mumf-kefè 'ziege'
|

syrj. I. U. V. S. L. P. kefê 'hase'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. 63, 86) ka
r
Dz'a, ka^zacn,

Zol. kaèaga, Ahlqv. kaÔ-agà, kaèaga 'ziege', Ahlqv. kaèagâ-

tagâ 'Ziegenbock'; vgl. Asm. (s. VII, 57) kafé : mohatt (=

mol + satè < mol -f- kafs), muleafê, moleaê, muloaA, Zol.

molgaÔ, Ahlqv. molgâè 'hase' (vgl. kas. kägä, krm. osm.

dsch. käöi, chin.-türk. kâèki 'ziege', kas. tob. käzä 'reh',

Radl. ; BAl. Ostr. Voskr. kas. käzä, bschk. Katar, käzä,

alt. Verb, eöki 'ziege). Munkàcsi NyK XVIII s. 82 u.

wbnch s. 139 hält das wotjakische wort für ein tatarisches

lehnwort, In diesem falle hätten wir aber im wotjakischen

*kaza zu 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.

molcafà 'hase' ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein zusam-

mengesetztes wort, wo der zweite teil 'ziege' bedeutet (vgl.

oben wotj. kefê 'ziege', lud-keti 'hase', eig. „feldziege" od.

„wilde ziege")? 1 Über die endung -ea in tschuw. ka o'/aea

siehe Asm. Gr. s. 86.

Tscher. kaèakâ 'ziege' und mord, (ersa) kußaga 'ziege'

(siehe Asm. Gr. s. 86 und Hao. XVIII s. 110; vgl. Wied.

katla 'bock, Ziegenbock') sind ebenfalls aus dem tschuwassi-

sehen entlehnt. Turkotatarischen (wahrscheinlich alttschu-

wassischen) Ursprungs ist auch magy. kecske 'ziege', vgl.

Münk. 1. c, Bupenz NyK XX s. 151 und Asm. Gr. 66.

wotj. Isl. J. körs : vit-kör& 'abgäbe, Steuer', Mitnk. S. kerè, vit-

-kçrâ 'Steuer'.

1 Vgl. auch Münk. Ârja és kauk. elem. 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. haracs 'Schätzung' siehe Münk. 1. c.

wotj. U. MU. J. M. G. Jciê, Münk. K. S. kis, hiê 'weberkamm, we-

berblatt'
||

syrj. V. S. L. P. kii id., V. S. kiê-an 'weberlade'.

< tschuw. Asm. (s. 92) %dê 'schwert', Zol. xis, Ahlqv.

xis 'schwert, säbel; weberkamm, weberblatt' (vgl. kas. alt.

tel. uig. osm. ad. krm. kylyè, küär. kom. kylyc, sag. koib.

kyly8, alt. schor. leb. kumd. kir. kylyè 'schwert, säbel,

(kumd.) ein instrument, womit man den flachs bricht', Radl.;

bschk. Katah. 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, U
'weberkamm' (vgl. z. b. tscher. ir 'feld, steppe' < tschuw.

xif, tscher. i sjr, iaor 'unfruchtbar, unträchtig' < tschuw.

xüär).

wotj. M. J. hirsi, MU. fortt, kirii, U. hîrH, Bess. JÇrtU, Münk.

S. hirsi, K. fMréi 'schwager, mann der älteren schwester'.

< tschuw.
;
vgl. tschuw. Asm. (s. 95) Uorü, horü, Ahlqv. kürü,

krü, kru 'schwager, Schwiegersohn', Zol. kürü 'schwager

(manu der jüngeren schwester), Schwiegersohn' [vgl. kas. Bâl.

kejäü 'bräutigam', Ostr. auch: 'Schwiegersohn, schwager

(wird so von den älteren verwandten seiner frau genannt)';

tob. leb. küär. tar. küjä, kom. küjäü, dsch. küjägü, kkir.

küjo, kir. küjöü, alt. tel. kûjû 'Schwiegersohn, jüngerer

schwager', kir. auch: 'bräutigam, junger ehemann', schor.

sag. koib. ktsch. küzä, uig. küdägü 'Schwiegersohn', krm.

güjäw, güjü 'Schwiegersohn, bräutigam', Radl.]. Schwierig-

keiten macht die endung -êi, -fêi in dem wotjakischen

worte. Möglicherweise geht das wotjakische wort auf ein

tschuwassisches diminutivum auf -s'a (vgl. AäM. Gr. s. 111

—2) zurück.
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Aus dem tschuwassischen stammt wahrscheinlich auch

tscher. kôrskà, kufskaj, kurskai, kurska 'mann der älteren

Schwester'.

wotj. G. kojik, Isl. J. kojik, Am. Münk. 8. kojik, Krulikovsklj

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', kaik 'vogel' (vgl. kas. Bàl.

Ostr., bschk. Katar, kejek 'wildes tier', tar. alt. tel. leb.

schor. sag. koib. ktsch. küär. kir. kik 'wild lebendes tier,

ein grosses, vierfüssiges wildes tier, hochwild, hirsch', alt.

ak kîk 'antilope, remitier', tel. kyzyl kik 'hirsch', osm. g'â-

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 lehuwort, vgl. Münk. 1. c, u. wbuch

s. 170. Wotj. G. kiikai 'tier, wildes tier', welches wohl

eine Zusammensetzung von kii 'schlänge' und kai (= syrj.

kai 'vogel') ist (vgl. z. b. wotj. imnjr = im-nir „mund-nase"

d. h. 'gesicht', sihir = stf-vir rneisch-blut>' d. h. 'körper'),

hat dagegen mit den oben genannten Wörtern nichts zu

thun.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. kajök, kaek,

kaik 'wildes tier (vogel od. vierfüssiges)' entlehnt.

wotj. G. M., Isl. J., U. kubo 'spindel', Buch 8., Wied, kubo 'Spinn-

rocken', Münk. K. kubo 'flachshechcl'.

< tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); vgl. kas. kir.

kaba 'holzkamm an der spindel, spinnholz, spindel', Radl.;

bschk. Katar, kaba 'holzkamm an der spindel'. MunkAcsi

wbuch s. 222 bezeichnet das wort als tatarisches lehnwort.

Wir hätten aber in diesem falle im wotjakischen *kaha zu

erwrarten (vgl. z. b. wT
otj. azbar 'hof < kas. azbar, wotj.

kalpak 'kopfbedeckung für mädchen' < kas. kalpak, wotj.

taba 'pfanne' < kas. taba). Anderseits kann es nicht be-
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zweifelt werden, dass wotj. kubo ein turkotatarisches

lehiiwort ist. Wie schon oben (s. 1) erwähnt, entspricht

dem turkotat. a der ersten silbo im tschuwassischen oft

ein u — o; ebenso wie also z. b. wotj. ulmo 'apfel' aus

dem tschuw. ulma, olma (dagegen wotj. U. alma id. < tat.

aima), wotj. uJcéo 'geld' aus dem tschuw. ukSa, oksa (dage-

geu wotj. S. aksa id. < tat. akèa) entlehnt ist, muss auch

für wotj. kubo ein tschuwassisches original *kuBa, *koBa

vorausgesetzt werden.

wotj. G. kudi '(saat)korb', kudi 'korb von rinde', AI., MU. kudi

'korb von rinde, Schachtel', Isl. J. kudi 'korb von rinde, kästen',

U. kedî 'kleine Schachtel von rinde', Münk. S. kudi, K. ïkudê 'eine

art kleiner korb'
J syrj. I. kud (stamm: kudj-), P. kud 'korb von

rinde', U. kud (st. kudj-) 'korb, Schachtel, kästen', V. S. L. kud
(st. kudj-) 'aus dünnen, rundgebogenen espenscheiben verfertigte

(runde) Schachtel'.

< tschuw.; vgl. tschuw. A§m. (s. XI, XVIII, 51, 368) kunoi,

komoî, konofk 'korb von rinde', Münk. (NyK XXI s. 4)

*kûndê 'schaukelwiege', Zol. könda, köndyk 'korb von

rinde, kinderbett, wiege' (vgl. tob. kumta 'schächteichen',

koib. leb. komda 'kästen, sarg, grab', Radl.; alt. Verb.

komda, komdy 'kästen, sarg', bschk. Katab. kumta 'sarg,

längUchor kästen'). Vgl. Asm. Gr. s. XVIII, Paas. NyK
XXXII s. 263—4. Unter den angeführten turkotatarischen

Wörtern steht das tschuwassische den permischen Wörtern

sowohl hinsichtlich seiner form als seiner bedeutung am
nächsten (Paasonen 1. c. bezeichnet das permische wort

als r türkisches" lehnwort). Betreffs des Schwundes von

ausl. *i im syrjäuischen vgl. oben s. 34—5. Über die be-

deutung dieses lehnwortes in lautgeschichtlicher hinsieht

vgl. oben s. 24—5.

Aus dem tschuwassischen ist ohne zwcifel auch tscher.

komdd 'korb (für getreide)', kondö, komdö 'runde Schach-

tel aus birkenrinde' (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. kudir-: Isl. J. kudiri, izzi kudiri 'gebräme, rand, besatz (an

mutzen)', Münk. M. kudjro : miji-kudiro hiha 'mit biber verbrämter

pelz' (Münk. Votj. népkolt. hagyom. s. 66: r m1jt-kudlro. Nikolaj

Ivanov 1 csak annyiban érti, hogy valamilyen ,.diàga prémû"; de

Wiedemann szôtârâban votj. mïj, muj, zürj. moj biber. A kudrr

igazi értelme elöttem homâlyos ;<

) (wortstamm: kudjr-).

< tschuw. Asm. (s. 9, 340) x°nDnt', X?ni>! r 'biber', Münk.

(NyK XXI s. 5) tZow/or 'gebräme von biberfell', Zol. xundur

'biberfell', xondyr 'gebräme am pelz u. ä.' (vgl. ka.s. kon-

doz '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'J. Vgl.

oben unter wotj. huit, syrj. kud, und s. 24—5. — Münkäcsi

wbuch vergleicht das wort mit russ. kvaph 'locken, haar-

locken'.

Ein tschuwassisches lehnwort ist ebenso tscher. un-

d(ö)r, undur, umdör 'biber', vgl. Budenz NyK III s. 405.

wotj. G. J. MU. kmdo, M. kudo, U. kîdo « *kudo) 'brautwerber,

freiwerber, vater des Schwiegersohnes od. der Schwiegertochter (U.

M. MU.' J.), Schwager (MU.), freund (G. J.)', Münk. S. K. kudo

'gevatter, freiwerber', Wied, kodo 'freiwerber'.

< tschuw. Asm. (s. 151) xnD<*} Ahlqv. xudâ, Zol. xuda

'freiwerber, vater des Schwiegersohnes od. der Schwieger-

tochter (gegenseitiges anredewort unter diesen)', Zol. auch:

'fürsprecher, advokat'; nach Asmarin Gr. s. 151 wird das

tschuwassische wort auch als anredewort zwischen erwach-

senen hausvätern überhaupt gebraucht; gerade eine solche

1 Der wotjakische sprachmeister Dr. Munkâcbi'b.
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bedcutung hat auch wotj. kudo (vgl. auch oben die bedeu-

tungen 'sehwager, gevatter, freund') [vgl.- kas. koda {tJcedo)

'freiwerber, gevatter', tel. alt. leb. schor. ktsch. koib. küär.

kir. kkir. tar. uig. dsch. kuda 'freiwerber, brautwerber,

gevatter, (uig.) freund, genösse', soj. xuda id., Radl.] Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 83. Munkàcsi wbuch s. 212 be-

zeichnet das wort mit „csuv. tat.", wohl = „tschuwassisches

od. tatarisches lehnwortu
. 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 seiner bedeutung steht je-

doch wotj. kudo näher dem entsprechenden tschuwassischen

worte. Für eine entlehnung aus dem tschuwassischen spricht

auch der umstand, dass das wotjakische wort für 'braut-

werberin' (tuktäfli, vgl. unten), wie auch mehrere ver-

wandtschaftswörter, tschuwassischen Ursprungs siud. Über î

in U. kîdo vgl. Verf., Zur gesch. § 20. — Wotj. Wied, kodo

ist wahrscheinlich ein tatarisches lehnwort, könnte aber

vielleicht auch aus dem tschuwassischen stammen (vgl.

bod'ono, t'Sokmor).

Mord, kuda- 'brautwerber' ist wahrscheinlich dem ta-

tarischen entlehnt, vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 38.

wotj. MU. kuiki, Gavr. K. kuikj, G. (Ev.) kuikf 'kummer, betrüb-

uis, sorge', G. (Ev.) kuiHjàAkfnî 'traurig, bekümmert, betrübt sein,

sich grämen'.

< tschuw. Asm. (s. XIII, 35, 262) %ujrî, xujfx, xojrï 'kum-

mer', Münk. (NyK XXI s. 22) *xûjh, fXujY$ 'reue, kum-

mer, 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. Munkàcsi be-

zeichnet das wort in seinem wbuche mit „tat. csuv.", ob-

gleich er es früher NyK XVIII s. 149 ganz richtig für ein
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tschuwassisches lehnwort hielt. Dagegen ist wotj. G. (Azb.)

kaigu, Münk. K. *fatjg?, *kajy& 'kurnmer, betrtibnis, gram,

sorge' aus dem tatarischen entlehnt, vgl. Verf. 1. c, wie

auch wotj. U. kuijuik 'kurnmer, gram, sorge' aus dem tat.

köjök id.

Tschuwassischeu Ursprungs ist auch tscher. ottf 'kurn-

mer, betrübnis, Unglück', ojgo, oigô 'trauer, kurnmer, sorge',

vgl. BtTDENz NyK III s. 403.

wotj. G. kulim 'kaufgeld tür die braut', G. (Ev.) kulim 'lüsegeld'.

< 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. kalyii 'kaufgeld, das der va-

ter für die tochter erhält', Radl.; bsehk. Katar, kalyn

'brautgabe, die der brüutigam den eitern der braut giebt').

Vgl. Münk. NyK XVIII s. 83, Verf., Zur gesch. § 44.

Munkâcsi NyK XVIII s. 149 führt wotj. kulim ausdrück-

lich als tschuwassisches lehnwort an, bezeichnet es aber

in seinem wbuche s. 126, nebst wotj. kulim '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. kulim geschenk zur bestechung', Wied, auch:

'ungerechter vorteil, gewinn, Übervorteilung' ist, wie auch

die bedeutung bezeugt, durch Vermittlung des russischen

(russ. KiuiUMT,) aufgenommen. Tscher. olön 'brautpreis'

ist aus dem tschuwassischen (vgl. Münk. NyK XVIII

s. 83), mord, kaliin 'das kaufgeld für die braut' aus dem

tatarischen (vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 36) entlehnt. Ans

dem tatarischen stammt auch ostj. wog. kälym 'brautpreis',

vgl. Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9.

wotj. G. J. MU. U. kmtto, M. kutto, Münk. S. kutia, K. ^küfto

'garbe' •] syrj. I. U. V. S. koita, P. koita- 'garbe, bündel'.

< tschuw. Asm (s. XI. 12, 45, 341, 352) ÂW//e, kjfoe, krioä,

Zol. kül'dä, Ahlqv. külde, külde 'garbe' [vgl. kas. költä
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(n-">ltö), tob. kar. kültä 'garbe', kom. kültäbäg (von kültä +
bag, Radl.) 'garbe', kir. kültö 'knauel, geknoteter pferde-

schwanz', kültülön 'nicht geflochten sein, nicht festgedreht

sein, lose sein, in einzelnen faden abhängen (haare, seide

etc.)', kaschg. kültük 'die windeln', tel. kul- 'bände und

fusse binden', Radl.; bschk. Katar, költä 'garbe']. Mun-

K.ÀCSI NyK XVIII s. 118 luhrt von den turkotatarischeu

Wörtern das tschuwassische und kasantatarische an, und

meint, sie seien, wie auch syrj. koPta, aus dem tscheremissi-

schen (tscher. kelda, kilta 'garbe') entlehnt, in welcher

Sprache auch das grundwort, das verbum kelde- 'binden',

zu finden sei; ob auch wotj. kufto aus dem tscheremissi-

schen oder durch Vermittlung des tschuw assischen 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." (? = „tatarisches od. tschu-

wassisches lehnwort"). Die oben zusammengestellten tur-

kotatarischeu Wörter bezeugen unzweifelhaft, dass tschuw.

kul'dä, kas. költä turkotatarische Wörter sind. Ohne zweifei

ist tscher. külta, koita, költe, kel'té, keldâ, kelte 'garbe' turko-

tatarischen — wahrscheinlich tschuwassischen — Ursprungs,

und hat wohl nichts mit dem verbum tscher. keldém, kôl-

dém 'binden, knüpfen', koidtiS 'ein pferd festbinden, tüdern'

zu thun (wenigstens nicht direkt). Vgl. auch Setälä JSFOu.

XVII,* s. 12 note. — Über den vokalismus des permischen

Wortes vgl. oben s. 31, 34.

wotj. G. J. MU. hm, Münk. S. K. hin 'fürst, regent, könig'
:|

syrj. Saw. U. kan 'zar', kan-pi 'zarcnsohn, prinz', kan-nyv 'Zaren-

tochter, prinzessin', S. kanalny, V. kanavny („veralt.
u
) 'regieren,

herrschen', kanalöm („veralt.") 'regierung, herrschaft, reich', syrj.

liturgie (Moskauer handschr.) kanalan 'reich', Lepechjn Kankar

(=kan-f kar; kar = 'stadt') 'Moskau' (eig. „khanenstadt"), Messer-

schmidt handschr. Ién-Kann 'König. Rex' (Téa—jen 'gott') [im

jetzigen syrjänischen kommen diese Wörter, so viel ich weiss, nicht

mehr vor].
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< tschuw.; (vgl. kas. tob. kir. kkir. koni. schor. sag. koih.

ktsch. küär. kan, tel. lob. alt. kän, tar. osm. xan, soj. xän,

dsch. ka'an, uig. kagan 'chan, tiirst'). Munkâcsi NyK
XVIII s. 83 u. wbuch s. 220 hält das wotjakische wort

für ein tatarisches lehnwort. Wir hätten aber in diesem falle

auch im wotjakischen den vokal « 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 einein a der

übrigen turkotatarischen sprachen (vgl. oben s. 1); wotj.

kun könnte also aus einem alttsehuwassischen *xon, *%un

entlehnt sein. Zu beachten ist. dass das turkotatarische

wort auch im tscheremissischen 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 autgenommenen lehnwörtern im

allgemeinen geschwunden, während tat. k mit tscher. k wie-

dergeben wird, z. b. tscher. olâ 'stadt' < 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 *xnn vorausgesetzt werden. Im syrjänischen ha-

ben wir a ebenso wie in syrj. adas, wotj. udis 'strich

ackerlandes', vgl. tschuw. oohn: syrj. fhirla, wotj. surlo

'sichel', vgl. tschuw. äorla, hirla, 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, Gomb. NyK XXVIII s. 157-8,

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, fand ich, dass das

entsprechende tschuwassisehe wort von Asmakin neulich belegt ist:

tschuw. xon 'chan', xu ]l '• (ortsname) ,,der weisse ehan", sar-

hun (ortsname) „der blonde chan", siehe Asm. Ihn. XV11I s. 5ti.

6
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I'aas. KHK II s. 121) und mord, kau : knn-a~:>r '(in don

alten liedein) lürsf (vgl. I'aas JSKOtl. XV> s. 3<>).

wotj. (t. kuno, km no, M. MIJ..I. kuino, V. Bess. Â7no(^ *kuno),

Münk. S. K. kuno 'gast'.

< tschuw. Asm. (s. H5) %«na. Mink. (XyK XXI s. 22)

fXon(l i
Ahujv. xunâ, xynâ, Zol. xuna 'past' [vgl.

kas. kunak, bar. kir. sehor. koni. dsch. osin. konak gast,

besuch, (osm.) naehtquartier, gasthaus, herberge'. kar. ko-

nax, uig. osm. bosn. dsch. konuk 'gast', osm. konu 'wirt,

der die gaste empfängt; gast, der die gastfreundsehaft ge-

uiessf. Kadl. ; bschk. Katak. kunak gast'; (vgl. kun-, kon-

anhalten, sieh niederlassen, übernachten')]. Vgl. Budenz

XyK III s. 405. Münk. XyK XVIII s. 105-6 u. wbucb

s. 220. f'ber / in V. Bess, kino vgl. Verf., Zur gesch. §

20. — In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass MunkAcsi

XyK XVIII s. 118 wotj. kunoka 'herr, wirt, hausherr'

für eine Zusammensetzung ,.vom gomeintürk. kän (wotj.

kun) 'herr, regent' und aga 'ein älteres lamilienglied, 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. Xach meinen aufzeieh-

nungen bedeutet wotj. (i. kunoka nicht nur 'wirf sondern

auch 'wirt in', ausserdem noch: 'quartier, herberge'; in .1.

kommt das wort in der torin kunokua, 'quartier, herbeige,

gasthaus, wirf vor, und ebenso in M.: kunokua 'quartier,

herberge'. Auch Mcnkacsi kennt das wort in der be-

deutung 'quartier, herberge' und hält es ganz richtig für

eine Zusammensetzung von wotj. kuno 'gast' und kun, -ka

haus". Meines erachtens könnte wotj. kunoka, auch: ku-

nokua 'wirf, auch 'wirtin' dasselbe wort wie wotj. kunoka,

kunokua quartier, gasthaus, herberge' sein ; die bedeutungs-

entwickelung wäre also: „gasthaus" > „wo mau gaste

empfängt" > „wirt" od. „wirtin" (vgl. auch oben die be-

deutungen der angeführten turkotatarischeu Wörter).
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Ans dem tschuwassischen ist auch tsrher. unâ, %â t\a 1

'gast' entlehnt, vgl. Bit>enz 1. c, Mord. Jconak 'gast' ist

ein (mischär)tatarisches lehnwort, vgl. Paas. JSFOu. XV,a

s. 37—8.

wotj. M. kutif&i, Isl. J. famfii, Mink. S. kiu'tfü 'stiefelschaft\

< tschuw. Zol. konèi : ada-konöi, Ahlqv. konèi, kun3'i:

âda-konèi, âda-kun^'i 'stiefelschaft' (ada 'stiefel') (vgl. kas.

kunyö, tob. kunyc, alt. tel. konè, tar. dsch. osm. kon§

stiefelschaft', Radi,.; bschk. Katar, ku-qys id.). Munkacsi

wbuch s. 221 hält nicht nur wotj. K. kiuris id. sondern

auch das obengenannte wotj. S. kuâfti für ein tatarisches lehu-

wort. Das erster« (— wotj. U. kmnis 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. kunv'z:*

'stiefelschaft, oberer teil des Stiefels' (kernyo-mzä id.; kern

'stiefel'), komza : komza-kem id. entlehnt,

wotj. 6. M. J. MU. U. kurbon, Münk. K. *kiirhon 'opfer'.

? < tschuw. Zol. xurban 'opfer' [vgl. kas. Bal. Voskb.

korman, Oste. korman, korban, Radl. tkerhon, ^kennon

'opfer'; kir. kurman id., kir. kom. osm. sart. kurban 'opfer,

opfergeschenk. (sart.) opferfest zu ehren des opfers des

Abraham', Radl.; bschk. Katar, korban, korman 'opfer

(von noruvien)'; — aus dem arab.]. Nach MunkAcsi NyK
XVIII s. 132 u. wbuch s. 229 wäre das wort ein tatari-

sches lehnwort. Es ist aber ebenso möglich, dass es aus

dem tschuwassischen stammt, vgl. Verf., Zur gesch. § 48.

Zu beachten ist vielleicht auch, dass korman im tatarischen

die gewöhnlichere form ist.

Aus dem tatarischen stammt mord, kämmyks ein dem

verstorbenen geheiligtes pferd', vgl. Paas. JSFOu. XV,*

s. 39.

1

„x im wortanlaut ist schwach, gewöhnlich doch auch % und

0, d. h. schwand." Ramstedt MSFOu. XVII, s. X.
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wotj. (t. Bess. M. J. MU. U. kuro, Münk. S. K. kuro 'stroh'.

< tschuw. Zol. xura 'trockenes gras' [vgl. kas. Bal. kura

'hohler stengel', Ostk.: 'eberesehengebüseh, einjährige pflanze

im Sommergetreide', Radl.: 'halm, trockene halme, unkraut,

eberesehengebüseh', kir. Radl. kurai 'eine pflanze (heraclinm

sibiricnm)', 1i/minski.t küraj 'pflanze mit hohlem Stengel' (NyK

XXI s. 1Ö8), bschk. Katar, kuraj 'rohrpfeife', kom. Radl.

küra 'unkraut']. Vgl. Münk. NyK XVIH s. 106 u. wbuch

s. 227.

Dasselbe tschuwassisehe wort ist auch ins tsehere-

missisehe aufgenommen: tscher. ora, orà 'unterläge, streu

(der riuder)' (mit tscher. arà, orâ 'häufen, reihe' nicht zu

verwechseln, vgl. Szilasi Cscremisz szôtâr s. 150). Turko-

tatarischen Ursprungs ist ebenso magy. köro 'dürrer Sten-

gel, dürres kraut', vgl. Münk. NyK XVII s. 97—8, Buüenz

NyK XXI s. 158.

wotj. G. (Azb.) kurôk : kurôk murt, (Ev.) kurôk, 8. (Azb.) kurök,

kurök adfami, (Ev.) kurôk 'räuber', Wied, kurok 'rauber, dieb'

[wotj. wiitrf 'mensch', wotj. adami id., also: kurok-murt, kurok-

-adami eig. „räuberei-meusch" d. h. 'räuber'].

< tschuw. Zol. xorax 'räuberei, raub'; xoraxé, xorax po-

zagan 'räuber' [vgl. kas. Bâl. Ostk. karak 'raub, räuberei',

Radl.: 'räuber'; uig. dsch. karak (uig.) 'räuber', (dsch.)

'plüuderung, raub, schaden', AT. karag 'räuber', tel. kas.

uig. karakèy, tar. dsch. karakèi, kom. karakcy, kir. karaksy

'räuber, dieb', Radl.; bschk. Katar, karak id.]. Vgl. Münk.

NyK XVIII s. 106 u. wbuch s. 227.

Tatarischen Ursprungs ist wog. 'fyj/rfyy/, os*j- xoraxsi,

xoraksi 'räuber', vgl. Münk. 1. c, Gomb. NyK XXVIII s.

158, Paas. FUF II s. 122.

wotj. Münk. K. kuromo 'ulme'.

< tschuw. Uc. (s. 47) xurama j Zol. xorama, Ahlqv. xorama,

'ulme' [vgl. kas. tob. tel. karama 'ulme, (tel.) die holzbän-

der, mit denen die schlittenläufe befestigt werden', Radl.;

bschk. Kataii. karama 'ulme']. Nach Munkacsi wbuch s.
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227 wäre das wort aus dorn tatarischen entlehnt ; wegen

seines vokalismus muss es jedoeli als tschuwassisches lehn-

wort bezeichnet werden (vgl. oben s. 1, 20, 28 und wör-

terverz. z. b. unter bulro, buêono, Itibo, kurôk).

Ostj. y/pöm« 'das zusammenbindende (ulmen)holz

zwischen den schlittenständern' 'ulmo') ist aus dem

tatarischen entlehnt, vgl. Paas. FL'F II s. 120.

wotj. G. M. .T. ML'. U. ku.sman, Münk. 8. K. fatëman 'rettich'

syrj. V. S. L. luSman, P. hiSmœn 'rettich'.

< tschuw. Asm. (s. XVIII. 32) k*smnn : fahnan, Aulqv.

kusmàn, Zol. ka&man 'rettich' [jiiz'j 'bitter' |. Vgl. Hudenz

NyK III s. 418, Münk. NyK XVIII s. 118 u. wbueh s.

219. Zu dem tschuwassischen worte hat man. soviel ich

weiss, keine eutsprechungen aus den anderen turkotatari-

schen sprachen aufweisen können. Jedoch es r klingt tür-

kisch'' und ist von verschiedenen forschem als original nicht

nur der obengenannten pennischen Wörter sondern auch

des tscher. uàman, uàmén rettich' (vgl. Budenz 1. c, Münk.

NyK XVIII s. 118, (tomb. NyK XXVIII s. 105). des mord.

kusmn rî, kuàma 'meerrettieh', kSuman rettich' (vgl. Hupknz

1. c, Mink. 1. c, Paas. JSFOu. XV,ï s. 39-40. Gojin. 1.

c.) und sogar des wog. kxosni, tfrism 'zwiebel, waldknoh-

lauch', vkh<j§èm 'lauch' (vgl. Münk. NyK XX s. 474, (îomm.

1. c; bei Ahlqvist MSFOu. II s. 22 a. kommt das wogu-

lische wort in der form qosman, qosmen '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 (uàman, uàmén), welche eigentlich eine tschu-
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wassische form mit anlautendem % voraussetzt (vgl. oben

unter kun).

wotj. kuznn 'die Stadt Kasan'.

< tschuw. Asm. (s. 156) x u/(in j xozan 'die stadt

Kasan' (vgl. kas. BAl. Osth. Kadl. kazan 'die .stadt Ka-

san'). Vgl. Verf., KUF I s. 104-8.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tâcher, ozân

'die Stadt Kasan' entlehnt, vgl. Verf., 1. c, s. 106.

wotj. G. V. ktuzo, M. J. ML' kuzo, Münk. S. ku'dzo, K. £uio wirf,

hausherr'. U. auch: besitzer', G. auch: kaufmann'; in zusammensetzun-

geil: 'geist, gottheit', z. b. korka-kuzo hausgeist, kobold' (korka

'haus'). Hulcs'l-uia 'waldgeist' (hh/w 'wald'), ru-kuzo 'Wassergeist'

(n/ wasscr') syrj. PeC. kuzr « *kuzo), Lytkin Äuir, Wied, kuze

'waldonkel, waldgeist'.

< tschuw. Asm. (s. VIII) %u/'a, Zol. xoza, Ahlqv. xoza

'wirt. hausherr', Zol. auch: 'kaufmann' (vgl. kas. BAl. xozä,

Osth. koza, Raul. UoSo 'wirf, 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 kalifeu', Radl.; — aus dem

pers). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 139 (das syrjänische

wort nicht erwähnt) u. wbuch s. 205. Im syrjänischeu

worte haben wir in der zweiten silbc « ebenso wie in

syrj. uhwj 'apfel' (siehe unten s. v. uunno) und syrj. juvrr,

juror 'nachricht' (siehe oben s. 61), welches letztere wort

jedoch kein sicheres tschuwassisches lehuwort 1st.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. oza 'haus-

vater, kautmaun' entlehnt, vgl. Münk. NyK 1. c; dagegen

sind wog. kusäj hausherr', ostj. kuaai 'hausherr, hauswirt'

tatarischen Ursprungs, vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 165,

Paas. FUF II s. 109. 125.

wotj. G. U. majeg, J. M. majig, MIT. mojik 'pfähl, Stange, spiess'.

Mink. S. mnjîtj, K. *maj(U\ mojik id., auch: 'zaunpfahl, Wegweiser

(pfähl, säule), stange, die als zeichen irgendwo aufgestellt ist*

syrj. I. majeg, U. V. S. L. majeg, P. majeg 'stange, pfähl'.
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? < tsehliw. Asm. (s. 62) majat; Zot,. raajak. Ahm; v. ma-

jâk Vine staiige im allg.. als zeichen* |vgl. kas. Hki., majak

'Wegweiser (pfähl, säule)', Ostr. Voskr.: 'stimme (als zeichen)',

auch: 'waaK*!.', bschk. Katar, majak 'staube (als zeichen)'].

Munkàcsi NyK XVIII s. 119 n wbueh 701 hält das wort

für ein tatarisches lehnwort, Das syrjänische wort stellt

schon Klaproth Asia polyglott» s. 94 mit osset. dig. mêx,

tag. mix 'pfähl', np. mcx 'pflock, nagel' zusammen; Sta Kel-

berg HpaHo-<J>HHCKifl .leKc. omenien ia s. 8 heisst diese Zu-

sammenstellung gut unter heranziehung von skr. maijäkha

'pflock' (nach Hübschmann Ktym. u. laut! der ossetischen

spräche s. 49) und hält syrj. majvy für ein iranisches lehn-

wort. Wegen der „identischen bedeutung" des permischen

und tatarischen (tsehuwassischen) wertes hält Munkàcsi

NyK XXV s. 384 an seiner früheren ansieht fest. Nach

Hübschmann Persische Studien s. 99-100 geht np. mëx

'pflock, nagel' (= skr. mayükha 'pflock') auf ein altpersi-

sches *maha- (— 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 liesse sich aber auch denken, dass es durch Vermitt-

lung des tschawassischeii ins permische aufgenommen ist;

für diese annähme spricht die nähere Übereinstimmung in

der bedeutung zwischen dem tschuwassischen luid dem per-

mischen worte (über die endung wotj. -«/ = syrj. -ey vgl.

oben s. 28).

Aus dem russischen (Ma;io.) ist syrj. majak 'leucht-

türm. Wegzeichen' und wahrscheinlich auch tscher. ma-iak

'zeichen, signalstange, signalfeuer' (vgl. Ramstedt jMSFOu.

XVII s. 76) entlehnt.
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wotj. S. M muijin, MU. muKjilo, S. M. auch: muf/itn, Münk. S.

muyj/o (aneli: nnu/ifrs) 'ungehömt (vom hornvieh)', Münk. S.

ailifzini 'die homer od. zähne verlieren'.

< tschuw. rè. (s. 41) Mi«*-//* 'ungehömt (vom hornvieh)',

vgl. tschuw. Asm. (s. U2) m"6"A, m'>kk"t 'beule, auswuchs'.

mnl-luska (= Mi«J7rt -|- suff. -.«Xyi, siehe Asm. Gr. s. 112) 'ab-

gehauenes stück, klotz, schlägel' [vgl. tschuw. Asm. (s. 356)

«IM««, »nowi, Zol. muga 'stumpf, tob. Budag. mug 'stumpf,

abgestumpft; dumm, einfacher mann', kir. Katar, mokul

'ungehömt', moka- 'stumpf werden', alt. Verb, moko-

'stumpf werden', moku stumpfes beil. messer', mokur

'stumpf, abgestumpft']. Auffallend ist die Vertretung des

tschuw. k, g durch g im wotjakischen (statt des zuerwar-

tenden k). Wahrscheinlich setzt das wotjakische wort eine

tschuwassisehe dialektform mit inl. r (vgl. oben, tschuw.

Asm. mora) voraus (vgl. oben s. 9, 13).

Aus dem tsehuwassischen ist auch tscher. ma-yM 'bucket

auswuchs, der gekrümmte teil (z. b. eines baumes)', muklé

'beule, auswuchs', mugôl'o 'knorren (an bäumen), der zu-

sammengerollte haarschmuck (bei den verheirateten frauen)',

moklakâ 'kugel, beule, auswuchs, klumpen' entlehnt. —
Turkotatarischen Ursprungs ist wahrscheinlich auch magy.

buga 'stumpf; dumm' (buga szarvu 'stumpfhörnig, unge-

hörnt'), vgl. Münk. NyK XX s. 468- -70, XXXII s. 378—9.

wotj. (t. munfso, mmif6t, U. minf&o « *mfnf&v), M. J. MU. minfêo

« *minfso), Münk. S. M. K. munfte 'badestube'.

? < tschuw. Asm. (s. 18, 45, 358) munoza, monn'm, motn'm,

AniiQV. muu3'a, mol'cä, Zol. mol'èa 'badestube' (vgl. kas.

Räl. Ostr. Voskr. munèa, bschk. Katar, munsa, tob. Bu-

DAO. muilèà, kir. Zol. munèa, alt, Verb, mylca 'bade-

stube'). Vgl. Budenz NyK III s. 418. Munkàcsi NyK
XVIII s. 119 u. wbuch s. 728 hält das wort für ein tata-

risches lehnwort; es könnte jedoch auch aus dem tschu-

wassLsehen entlehnt sein. Der Wechsel zwischen u und j

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. moi^'a, munia

'badestube', vgl. Budknz 1. c.

wotj. M. J. murjo, MU. mutrjo, G. murja, U. murdo « *murjo),

Münk. S. K. murjo 'schornstein, schornsteinrohr'.

< tschuw. Asm. (s. 45, 102) nwrje, Ahlqv. murjâ, Zol.

mufja 'schornstein, schornsteinrohr' (vgl. kas. Bal mor§a,

Ostr. moria, Budag. murÖa, bschk. Katar, mafja 'schorn-

steinrohr). Vgl. Münk. NyK s. 119 u. wbuch s. 731.

Desselben Ursprungs ist tscher. murja, murna, murra

'schornstein', vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. (Ui1

.) nemri « *nem(*ri od. *Aemjri) : baraygi-tiemri 'kar-

toffelsuppe' {baraygi = 'kartoffel').

< tschuw. Asm. (s. 53) nimor, mimdr, Münk. (NyK XXI
s. 25) Himèt, înimèr, fmimér, Zol. nimer, Ahlqv. nimir,

nimer 'kissel, säuerlicher mehlbrei (Kiicejih)' (nach Zol. aus

dem persischen: pers. nem 'feucht, feuchtigkeit'). Über

das auslautende wotj. i vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. nemd0r

'gerstengrütze', nemör, nemr 'brei, gekochte grütze, kissel'

entlehnt.

wotj. MU. obida 'waldgeist, Waldteufel', Gavr. M. ob/da : objda-

-l'isno 'zauberin, hexe' (kj&no = 'weib').

< tschuw. AäM . (Gr. s. 8, 20, 347, Ü3U. XVIII s. 113-4)

ob?Da, ofiîo'a, OBÏn'e, u bîdc, iï bo dc, Zol. obyde 'äffe'. Das-

selbe tschuwassische wort liegt augenscheinlich auch dem

tscher. owdà, oß<?0 iä (Ramstedt) äffe', *oß(t>)öa (Genktz)

'eule', abdà 'hexe, böse zauberin' zu gründe. Munkâcsi

wbuch s. 70 vergleicht das wort mit russ. oöiua '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 obid 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 klo, o(do 'nun wohl! wohlan! auf! komm!'.

< tschuw. Asm. (s. 330) ajoa, od a 'lass uns gehen!', Münk.

(NyK XXI s. 23) *ujda, +utfu, 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. krin. aida 'treiben, forttreiben, vertreiben',

tar. osm. dsch. haida 'treiben', osm. haida 'nun! vorwärts!'].

Wäre das wort aus dein 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: Uavr. M., Am. S. aida 'wohlan!

komm!' In nido haben wir « in der ersten silbe ebenso

wie in kojik 'elentier' < tschuw. kajtk.

Km tschuw assisches lehnwort ist wahrscheinlich tacher.

u'iâà, uidu . ajdâ 'wohl! wohlan! gehn wir!', vielleicht auch

mord. udu. uJü 'wohlan! auf du!' (vgl. Asm. Ilm XVIII s.

109. Paasonen JSFOii. XV/2 s. 12 u. 26 hält das mord-

winische wort für ein tatarisches lehnwort).

wotj. MU. pakar, K. (Kv.) pukur 'magen, bauch'.

< tschuw. Zol. pagar 'leber', pagardy magen der vögel',

Mink. (NyK XXI s. 24) tpatjar, ipeieür, fpeär 'leber'

|vgl. kas. HÂi,. bagyr, bauyr, Ostk. bauyr (bagyr), bschk.

Katar, bauyr 'leber'; osm. bagyr 'leber, herz', bagyrsak

'eingeweide, magen', kir. baur leber, bauch', Budao.; alt.

Vkrb. pür 'leber, her//]. Vgl. Münk. NyK XVIII s. 84

n. wbuch s. 535.

Aus dem tschuwassischen stammt gleichfalls tscher.

pnyiir, pagâr 'kröpf, magen der vögel'. vgl. Bidenz NyK
III s. 410.

wotj. U. pu/rs, puhz, (S. J. pulez, J. M. paarS « *pulef), M. pa-

Irdz, Münk. S. puh dz, K. palrz 'Vogelbeere*, p.-pu 'vogelbeerbaum.

eberesche' syrj. V. Pce. S. L. pelfs, I. pelid*, Roo. P. pelfdz,

jtrrid: 'vogelbeere*, V. pelfs-pa, I. pelidz-pu 'vogelbeerbaum, eber-

esche'.
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< tschuw. Asm. (s. 10, 93) piM, Zol. pileà, Ahlqv. piles

Vogelbeere' (vgl. kas. Bal. Ostr. Voskr. milâè, tob. Bu-

DAO. milâè, bschk. Katar, milâà, kir. Budao. milaé, ait,

Verb, pele Vogelbeere'). Vgl. Anderson Wandlungen s.

55 a: note 114, Münk, wbuch s. 541. Mit Anderson und

Munkàcsi halte ich das permische wort für eine entlelmung

aus dem tschuwassischen. Nach Gombocz NyK XXXI s.

126 wäre das wort unmittelbar mit wog. paäär, ostj. pa-

éar, tscher. pizre, mord, piz&T, fi. 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 iiachshechel zurückgebliebene tiachsflocke,

schabsel'.

? < tschuw. Zol. pargâ 'büschel (ooieirL)'. Wahrschein-

lich stehen diese Wörter in irgendeinem Zusammenhang mit

einander. Es ist jedoch unsicher, ob tschuw. pargâ 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 syrjänischeu entlehnt zu sein.

wotj. Isl. J. pjrifê 'brecheiseu, brechstange', Wied, pyryté 'brcch-

stange, Schlägel', prité 'brecheisen', Münk. 8. pinfêa, M. pirißa

'hohleisen (zum aushöhlen eines troges od. bienenstockes gebrauch-

tes Werkzeug)', S. pinßal- 'mit dem hohleisen höhlen'
|

syrj. V.

Pec. piridé, U. S. pirirfz, Genetz OP. ^pertf, Rog. P. piritê

'brecheisen, eishaue'.

< tschuw. Zol. pürüs 'kratzcisen, haue, karst' [vgl. kas.

Voskr. (s. 201 a.) börös 'Stemmeisen mit langem stiel zum

aushöhlen der bienenstöcke'J.

Wog. Ahlqv. pärys 'brecheisen, Münk. ML. *parè§

'eishaue', welches Gombocz NyK XXVIU s. 171 für ein

tatarisches lehnwort hält (aus einem supponierten nomen
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deverbale *b&reè von bar- 'schlagen'), ist wahrscheinlich

ans dem syrjänischen entlehnt.

wotj. U. m/iß, M. J. MU. m/iik, Isl. J. anch: saneg, G. sa/rik,

Münk. S. mini; K. *mtiek 'grosse gabel, heugabel, mistgabel'.

< tschuw. Asm. (s. 34, 76, 362) mn,/k, se/iêk, sepej, Zol.

sänek 'grosse gabel' (vgl. kas. Bäl. Ostr. Voskr. sänäk,

hschk. Katar, hlnak 'gabel, grosse gabel'). Vgl. Bupenz

NyK III s. 418. Wäre das wort, wie Munkäcsi NyK

XVIII s. 120 u. wbuch s. 414 annimmt, aus dem tatari-

schen entlehnt, so hätten wir im wotjakischen *mnak (*m-

tiAk) od. *m/'/ak (*mtuik) zu erwarten (vgl. z. b. wotj. K.

atak, U. àfàk 'Verleumdung' < tat. äläk, wotj. G. S. M. J.

K. omni, U. àmùl 'mittel, list' < tat, äm&l, wotj. K. MU.

famaky G. 8. M. J. tamak, U. tàmàk 'tabak' < tat. tamäke).

Tschuw. ä, e — wotj. a ebenso wie in wotj. ar/'ia 'woche',

Aà&ka 'blume', siehe oben s. 31.

Tscher. èe ûik, aanôk, sanik 'heugabel' ist gleichfalls

ein tschuwassisehes lehnwort (vgl. Budenz 1. c), wogegen

ostj. stunk, senak id. ans dem tatarischen entlehnt ist (vgl.

Paas. FUF II s. 129—30).

wotj. U. M., Münk. Isl. S. mrba, G. mrra 'länglichrundes gefäss

von birkenrinde mit hölzernem boden (fiypnRi*)'.

?< tschuw. Munkäcsi wbuch s. 417 bezeichnet das

wort als tschuwassisehes lehnwort. In den mir zugänglichen

quellen habe ich kein entsprechendes tschuwassisehes wort

gefunden.

wotj. MU. Gavr. K. syu, Münk. K. ^sül 'gesund'.

< tschuw. Asm. (s. XIV) sir, su
f
Zol. syva, su, Ahlqv.

sy'va, sûva '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'). Munkäcsi NyK XVIII s. 88 u. wbuch s. 430 hält

das wort für ein tatarisches lehnwort. Wegen seines vo-

kalismus (vgl. oben s. 30) steht es jedoch dem tsehuwassi-
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sehen worte (sjr-) näher (vgl auch wotj. sXwlfk 'gesund-

heil' und sösir 'krüppel' unten). Über / in wotj. Münk.

K. vgl. Münk. 1. c.

Dasselbe tschuwassisehe wort (*m) ist auch ins tsehe-

remissische aufgenommen: tscher. su 'gesund'. Wog.

tkt iv 'gesund' ist aus dem tatarischen entlehnt, vgl. Gomb.

NyK XXVIII s. 179.

wotj. Gavr. K. söintik (söulyk), Münk. K. tvillfk 'gesundheit', Wied.

seulyk 'gesund' (sie!).

< tschuw. Zol. syvlyx (.v. sivh'%) 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 vokalismns

halber muss es jedoch wohl als eine entlehuung aus dem

tschuwassischeu bezeichnet werden, vgl. oben unter wotj.

s^w 'gesund'.

Aus dem tschuwassisehen stammt ebenfalls tscher.

iuiïk, èulôk 'gesundheit'.

wotj. G. sesh; Isl. J. sösir, Münk. S. sesir, K. +sii#er 'verstümmelt,

verkrüppelt, krüppel, verstümmelter', Wied, sesyr (o: ww/r) 'hinfäl-

lig, schwächlich, — krüppel'; G. U. svsîrmmf, M. s<>*irmini 'zum

krüppel werden'; G. U. seslrtînî, M., Münk. S. ses$rtini, Wied.

susyrtyny 'verkrüppeln'.

< tschuw. Ahlqv. sy'vsyr, Zol. suzyr 'ungesund', Zol.

syzyrla 'welk, vertrocknet' (vgl. kas. Voskr. sausys-tsau-

syzlyk '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 tschuwassisehen ist gleichfalls tscher. sic&fr, su-

ser, '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 : lurit sugon, Münk. K. S. su-

gon zwieber syrj. Wied. P. sugon 'zwiebel'.
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? < tschuw. Zol. sogan, Ahlqv. sogan, sugân 'zwiebel'

(vgl. Ostb. Voskb. sugân, Bal. sugân, sogan, bschk. Ka-

tab. hugan, alt. Vebb. sogono, uig. Budag. sogun, osm.

Zenk. sogan 'zwiebel'). Vgl. Budenz NyK III s. 414, wo

das syrjänische wort nicht erwähnt wird. Munkâcsi NyK
XVIII s. 84 u. wbuch s. 431 hält das wort für ein tatari-

sches lehuwort, Ebenso gut könnte es hinsichtlich seiner

form aus dem tschuwassiscben 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 uu-

sichercn fällen auch o (ausserdem e < *o, vgl. oben s. 26—7).

Es ist also möglich, dass das ,.permjak"-syrjänische wort von

anderer seite entlehnt ist, jedoch kaum aus dem tatarischen,

weil wir auch in diesem falle ein a in der zweiten silbe

zu erwarten hätten. Wenn das wort in dem rpermjaki-

schen" dialekt des gouv. Wjatka vorkommt, so könnte man

an eine entlehnung aus dem wotjakischen denken. Befrem-

dend ist noch das n (statt n) im auslaut.

Tscher. sogan, àogan 'zwiebel' ist wahrscheinlich aus

dem tschuwassischen entlehnt, vgl. Budenz 1. c.

wotj. Isl. J. mJcpi, M. ituJcjfi, G. J. sukri, U. sîkîH « *suJc?H,

vgl. Verf., Zur gesch. § 22), Münk. S. »ukiri, Wied, sukuri 'laib,

brotlaib'.

?< tschuw. Asm. (s. IX, 9, 40, 340, 351, 359) énkkar, si-

tor, èÎGÎr, Münk. (NyK XXI s. 22) Wkkèr, Ho gor, Zol.

sukkur, éugur, Ahlqv. éukur '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 techer. sî>Ur, sukur, sukör 'brot,

brotlaib
1

(vgl. Budenz 1. c, Münk. 1. c.) als für mord.

iâutôr, suJcoro 'runder kuchen' (vgl. Paas. JSFOu. XV,j

s. 50). Nach Munkâcsi wäre auch das wotjakische wort
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aus dem tschuwassischen entlehnt und ihm stimmt Paasonen

NyK XXXII s. 265 bei. Schwierigkeiten macht jedoch das

anlautende * (statt .4, vgl. oben s. 14—5). Soviel ich sehe,

kann wotj. sukiri entweder aus einem solchen tschuwassi-

schen dialektc, wo das entsprechende wort mit s anlautete

(vgl. Asm. Gr. s. 57 u. 369: s — &) oder auch aus dem

tscheremissischen entlehnt sein. — Über das auslautende

wotj. / vgl. oben s. 84.

Von diesen Wörtern sind natürlich sowohl syrj. sukar

'zwieback' (vgl. auch Roo. wbnch s. 155, Paas. 1. c.) als

auch tscher. sukar id. (Szilasi, Cseremisz szôtâr s. 205).

welche aus dem russischen entlehnt sind (russ. cyxapb 'zwie-

back'), ganz zu trennen.

wotj. G. sukman 'grober wollener kaftan, bauenikittel', Verkscaoin

S.. Münk. M. sukman 'hinten gefaltetes winterröckeP. Wied. Zus.

»ukman 'wollener rock' ! syrj. V. Pee. sukman 'grober wollener

(hellgrauer) Überrock (im herbst)', Wren, sukman 'halbwollenes

zeug' (sie!).

< tsehnw. Ahlqv. suxman, sukman, Zol. (s. 64 u. 240)

suxman 'kaftan, rock' (vgl. kas èikmân Bâl.: 'kaftan aus

tuch', Ostr.: 'kaftan, bauenikittel, Überrock', tob. Budao.

aükmän 'kameelhaarener bauernrock', alt, Ver», èekmen,

èekpon, sikpen 'tuch', dsch. YAm*, èekmen 'ein weites Win-

terkleid'). ' Vgl. Paas. NyK XXXII s. 265 (wo das syrjä-

lliselle wort nicht angeführt wird). Wahrscheinlich ist

nicht nur das wotjakische, sondern auch das syrjänische

wort tschuwassischen Ursprungs (das wort kommt auch im

russischen vor: rnss. cyKMélK 'kaftan aus tuch' Dal). Da-

gegen ist syrj. Wied, sukmanin 'halbwollenes zeug', suk-

inanina 'halbwollen' aus dem russischen entlehnt: russ. cvk-

Mamma 'hausgewobenes halbwollenes zeug' (Dal).

Tatarischen Ursprungs sind ostj. sukman 'dickes, graues

tuch, fries', tsojrhtuhi 'langer, wollener rock, grobes tueh*,

wog. suxmen, suxmen-toul' 'dickes, graues tuch' (vgl.

AHLyv. .TSFüu. VIII s. 11. Paas. FUF II s. 130), woge-
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gen mord. suman, suma », AjnuvA 'langer rock, kaftan

wahrscheinlich ans dem tschuwassischen entlehnt ist (vgl.

Paas. JSFOu. XV,2 s. 50).

wotj. T. sum : sum-ak hastinî, M. sum : su m-ak baMinj, Münk. S.

sum-ak od. summ (iustr.) haUini 'im grossen, im grossen masse,

en gros nehmen od. kaufen (hastinj = nehmen, kaufen').

< tschuw. Asm (Hau. XVIII s. 58 u. 127) sum 'zahl, Zäh-

lung (cMerb, hhcjo)' (vgl. kas. Bal. sana- 'zählen, rechnen',

kom. Radl. san, alt. Verb, san, kir. Zol. san 'zahl', osm.

Zknk. san 'zahl, Zahlung, rechnung').

Dasselbe turkotatarische wort kommt auch als tatari-

sches lehnwort im wotjakischen vor: wotj. san : san karini

'ehren, achten' (karinj = machen, thun ) (vgl. Münk. NyK

XVIII s. 84). — Über magy. ssam 'zahl', wo das auslau-

tende m auf alttschuwassischen Ursprung des Wortes hin-

deutet, vgl. Münk. NyK XXV s. 283 u. Asm. Hsb. XVIII

s. 58.

wotj. G. M. U. sakan 'bastdecke, bastmatte', M. auch: 'pferdedecke',

MrNK. S. sakan 'binse, matte'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (1I3H. XVIII s. 36) fâaean

'binse' (vgl. kas. BÂl. jikän 'binse', alt. Verb, jeken 'Schilf-

rohr (KaMuiu-b)', auch (s. 470) 'bastmatte (poroata)', dsch. je-

ken, jiken 'rohrinatte, die binsen aus welchen matten ge-

macht werden ). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 120 u. wbuch

». 446. Das wotjakische wort setzt ein tschuwassisches

*saaan voraus (vgl. oben s. 3 mom. 6 u. s. 9, 14). Über

den Wechsel von anl. fs und A im tschuwassischen vgl.

Asm. Gr. s. 3G9 (vgl. auch s. v. surlo, fsumort).

Turkotatarischen Ursprungs sind auch ostj. jikan, jegan,

irk'jn 'Schilfmatte, teppich ans gras od. schilf
,
wog. jaktin

'binsenmatte' (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. ICI, Paas. FUF
II s. 117) und magy. gyékény 'binse, schilfdecke, matte,

binsenmatte' (vgl. Münk. NyK XVIII s. 115). Über wog.

tsäkiriiti, *snxwhit Schachtelhalm' (tschuwassischen Ur-

sprungs?) vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 176.
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wotj. G. U. tarfif, M. MU. éartii, Isl. J. èarttés, Münk. S. Uartci,

K. narèê 'rübe'
|

syrj. I. V. Pee. S. L. P. éortiU, U. V. êorkni

'rûbe'.

< tschuw.; vgl. tschuw. As*m. (s. XVIII) êar/k, Zol. éaryk,

Ahlqv. sâryk 'rübe' (in den anderen turkotatarischen

sprachen nicht belegt). Vgl, Münk. NyK XVIII s. 120 u.

wbuch s. 448. In betreff der suffixe: wotj. -/*/, -tii, -fli und

syrj. -ni vgl. wotj. vekfii 'dünn, fein, schlank, klein' ~^ syrj.

velcni 'eng, schmal', wotj. pokf.ii 'klein' — syrj. pos>n 'klein,

fein'; vgl. auch syrj. hoh'ii 'leicht', resAi 'dünn, fein'. Die

beiden sutfixe sind offenbar diminutive. Beachtenswert ist

die syrjänische form Sorkni = sork-ni « **orJk-i'<i), wo

sich also der wortstanim (fork-) nahe an das tschuw. sank

anschliesst. Wahrscheinlich geht auch wotj. tortir, Sa rtMi-

mt ein ursprünglicheres *sarkßy < *sarkfAf < *hink-fsf

zurück, ebenso wie ohne zweifei syrj. so-rtni < .so /Av/V«
*so'rik-ni).

Ostj. sörtni, sürtni, wog. àortne 'rübe' sind aus dem

syrjänischen entlehnt.

wotj. G. M. J. MU. U. mska, Münk. 8. K. saska 'blume, blüte'.

< tschuw. Asm. (s. VII, XVIII) scske, Zol. seskä, Ahlqv.

seske, aeaki 'blume, blüte' (vgl. kas. IUl. Ostr. cäöäk,

bschk. Katar, aäskä; tob. aeèek, kir. àeèok, Budaq.; alt.

Verb, èeèek, èaôak 'blume, blüte'). Vgl. Münk. NyK XVIII

s. 95—6 u. wbuch s. 446.

Aus dem tsehuwassischcn stammt auch tscher. seskii

'schaft der früchte, stengcl', aaaka, aaaka 'blumo, frucht.

beere', vgl. Münk. 1. c.

wotj. G. ü. sekfU M. J. MU. ècl'it Münk. S. M. sd-it 'schwer,

schwierig, mühsam, schwanger; schwere, Schwierigkeit, mühsclig-

keit, Schwangerschaft' syrj. I. U. V. Pef. S. L. srkid, P. srk it

'schwer, lHstig, schwierig, schwanger; schwere, bürde, last'.

? < tschuw.; vgl. tschuw. Zol. auk, aok 'last, bürde, fudcr',

Zol. aüklem', Ahlqv. auklem 'traeht, last, bürde, schwere,

beschwerde, druck' (vgl. kas. IUl. jök Mast, joch', Ostr.

7
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fcök 'fuder, packen, last, bürde, joch, schwere, beschwerde,

druck', bschk. Katar., kir. Zol., alt. Verb, jükid., jak. Zol.

sükäi). Das permische suffix -id, -it „bildet sehr zahlreiche

adjcktive, deren Stammwort schon selbst auch als adjektiv

vorkodRnt, 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 krc-

pid 1 (fest, stark)". „80 wie diese adjektive selbst

— gleich anderen — zum teil zugleich substantivisch ge-

braucht werden, so hat auch ihr Stammwort öf-

ters schon beide bedeutnngen zugleich ", vgl. Wied.

Syrj. Gr. s. 67—8. Das Stammwort des fraglichen permi-

schen nomens wäre also wotj. *Sek, *Sçk, syrj. *Sek mit der

bedeutung 'schwere, bürde, last' (resp. 'schwer'). Die Zu-

sammenstellung mit dem angeführten tschuwassischen worte

ist jedoch unsicher wegen der vokalverhältnisse (vgl. oben

s. 32 mom. 35); dazu kommt noch, dass die bezeichnungsweise

ZoLOTNicKxr's und Ahlqvist's nicht genügend genau ist.

Das nordostjakische éôgot 'schwer' scheint mir jeden-

falls eine entlehnuug aus dem syrjänischen zu sein.

wotj. G. U. Ser/, M., IsL. J., MU. Serif Münk. K. être, S. Sert' [im

wbuche UM, wo è natürlich ein druekfehler (pro e) ist] 'weber-

spule, spulrolle', G. U. Scrjunf, M. Serjùni, Mitnk. S. Serjal- 'spu-

len' '; syrj. V. suri, P. surr, Wied, suri 'weberspule, spulrolle',

Roo. P. Suri hidmun 'instrument um den faden auf die spule zu

wickeln'.

< tschuw. Asm. s»rfi, ter.), Uc. (s. 32) fora, Zol. éûrû,

Ahlqv. éur, surry' 'spule, spulrolle' (vgl. kas. BAl. àûre

'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 S halber, nicht möglich ist. Ebenso wenig kann

« Vgl. russ. Kp'LiiKifi.
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syrj. êuri ein tatarisches lehnwort sein, wie Ahlqvist

JSFOu. VJII s. 10 behauptet. Wegen seines vokalischen

auslauts ist das syrjänische wort wahrscheinlich unabhän-

gig vom wotjakischen entlehnt (vgl. oben s. 35 mom. 40).

Es ist sehr möglich, dass das wort zuerst ins „permjaki-

sche" (P.) und dann, durch Vermittlung dieses dialektes,

ins Vycegda-syrjänischo aufgenommen ist.

Turkotatarischen (tschuwassischen?) Ursprungs ist auch

wog. sierä 'spule' (vgl. Ahlqv. 1. c.) und wahrscheinlich

auch ostj. far id. (vgl. Paas. FUF II s. 136 u. 109).

wotj. JVIU. säj 'zopfband', Am. (JSFOu. I. s. 35) seto 'tytön se-

lässä riippuva nauha', Wied. Zus. &ct& 'über den rücken hängende

kopfbinde'.

< tschuw. Am. (s. 50) sid'j, êirvt, Zol. bü, sivit!, Ahlqv.

sivit, sitonâ '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. Udb überein.

wotj. G. U. êelïh, M. Mil; Isl. J. èoljlc, MU. temjk « *»6Yj*),

Münk. S. âeljk, K. Wilêk, Wied, éolyk 'sünde'.

< tschuw. Asm. (Gr. s. XIV, Hsn. XVIII s. 45) êjlfx, M?x,

Wx, tjllfx, Münk. (NyK XXI s. 23) Unr1?x, Wlfy, Zol.

éylyx, Ahlqv. silyx, silyx 'sünde'. Das tsehuwassische

wort ist mit dem suffix -Ifx = tat. etc. -lyk gebildet. As-

marin Um. XVIII s. 44—5 stellt den tschuwassischen wort-

stamm si-, èiv- mit kas. iau Yeind', alt. ju 'krieg' (auch:

'feind', Verb.) zusammen
;

vgl. auch kas. Ostr. èauyz 'böse,

hart, grausam', Sauyzlyk '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 tschuwTassischen stammt gleichfalls tscher.

sii ldJc, suluk 'sünde', vgl. Budenz 1. c, Münk. 1. c.

wotj. G. M. êifiêit-tel, J. Ut: Ht-tmy, MU. êitiéit-dau 'stürm, hef-

tiger Sturmwind', U. HC : siF-pâri 'windteufel, Wirbelwind', Münk.

S. êitiêiMçl, K. êit:êit-dau 'starker wind, Sturmwind'.
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< tschuw. Asm. (s. XXIV, 97), &iï 'wind', Zol. ail», Ahlqv.

sir 'wind, luff, Asm. êif-DW>l 'stürm' [vgl. kas. Bal. jil, Ostb.

feil, bschk. Katab. jel 'wind', dsch. osm. ad. jel, kir. je!

id. Budag.; alt. Verb, (ab.) jil 'wind', jel 'luft, Windhauch'].

Vgl. Münk. NyK XVUI s. 121 u. wbuch s. 461.

Tsclniwassischen Ursprungs ist auch magy azél 'wind',

vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. suiajk « *êulik), Isl. «1. hilft ein tuch, das von dem

kopfzeuge (aißon) der wotjakischen frauen den rücken hinab hängt

(es ist gewöhnlich gestrickt und mit fransen versehen)', Münk. S.

hilft 'ein — gewöhnlich wertvolles — seidentuch, mit wehem man

den köpf u. das gesicht der braut bedeckt u. wehes sie später hin-

ten am alson trägt'.

< tschuw. Asm. (Hau. XVIII s. 45) sulfk 'tuch' [vgl. kas.

Bàl. jaulyk, Ostb. featüyk, bschk. Katab. jaulyk, osm. ad.

Budag. jaglyk 'tuch, umhängetuch (der frauen)', kir. Bu-

dag. §auluk 'weisses tuch, welches die frauen um den köpf

wickeln']. Vgl. Münk, wbuch s. 472. Tschuw. Asm. (s.

VII, 97) javlfx ist natürlich eine spätere entlehuung aus

dem tatarischeu, vgl. Asm. Gr. s. VII.

Syrj. I. sulek, S. sukk 'haudtuch', Wied, sulek 'tuch,

schnupftuch, Wischtuch', welches auf den ersten blick mit

dem angeführten wotjakischen worto zusammenzuhängen

scheint (NB. jedoch nicht anl. é sondern s), ist aus dem

russischen entlehnt: russ. ejvioKt, cyjiori» 'kleines leinenes

frauentuch, halstuch, kleines handtuch, Wischlappen' (Dal).

— Ein tatarisches lehnwort ist wog. y<jolëx • kät-j'
o
wMy>

'tuch', vgl. Gomb. NyK XXXI s. 362.

wotj. G. sulo, J. MU. hituo « *hdo), Münk. S. K. Mo '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. sulvor- : àulvorfnf 'dringend bitten, flehen'.

< tschuw. (im tschuwassisehen nicht belegt)
;
vgl. kas. Bal.

jalbar-, Ostr. ialbar-, bschk. Katar, jalbar-, ad. Budag.

jalvar-, osm. Zenk. jalvar- 'bitten, flehen', alt. Verb, jalbar-

'beten, opfer darbringen'). Vgl. Budenz NyK 111 s. 419,

Münk. NyK XVIII s. 68, 60—1 u. wbuch s. 473. Für

die entlehnung aus dem tschuwassischeu spricht das anl.

è und der vokalismus der ersten silbe im wotjakischen

(vgl. oben s. 1, 28). Das wotjakische wort setzt ein tschu-

wassisches verb *êolvar-, *sulvar- voraus. Wotj. U. dal-

barfnf, Münk. K. jalbar- 'bitten, flehen' ist aus dem tatari-

schen entlehnt (vgl. Münk. NyK XVIII s. 60), und ist von

wotj. jjbjrttjni, juhjrtjnj 'sich bücken, sich verbeugen, an-

beten' = syrj. jubirtnj, jurbj tni, jurbitni id., womit Mun-

kAcsi 1. c. und wbuch s. 266 es zusammenstellt, fernzu-

halten.

Tschuwassischeu Ursprungs ist auch tscher. sarßa/as,

sorwalem 'bitten, beten, betteln', vgl. Budenz L c.

wotj. U. àur:sur-ajf, M. sur : hir-ajj, MU. sur : sur-atai, Münk.

S. sur : sur-aji 'stiefvater', U. êur-mumf, Isl. J. sur-mumi, MU
sur-anar, Münk. S. sur-mumi 'Stiefmutter'

|

syrj. Koa. P. sor : àor-ai

'stiefvater'. êor-mam 'Stiefmutter', sor-zon 'Stiefsohn', sor-niv 'Stief-

tochter'.

< techuw. Asm. (s. 185) surf, Zol. éora, Ahlqv. éor, éôra,

sorry', énrry' 'hälfte, halb-, stief-', Asm. (s. XIX) aza-zurri,

Zol. aéa-aofy 'stiefvater', Asm. (s. XIX) ama-zurri, Zol.

ama-éory, Ahlqv. âmya-sorry' 'stiefmutter', Zol. yvyl-éory,

Ahlqv. uvyl-éorry 'Stiefsohn', Zol. xif-sofy 'Stieftochter'

(vgl. kas. Bal., bschk. Katar, jarty 'hälfte, halb', jarym

'halb', kir. Budag. £arty, $arym, osm. Budag. jary, ait.

Verb, jarym, jartyk, jarymdyk id.). Vgl. Asm. Gr. s. XIX,

Paas. NyK XXXII s. 268. Smirnov IIcpujiKU s. 138 ver-

wechselt syrj. êor- 'stief-' mit syrj. éor 'späte zeit', und

glaubt, dass syrj. sor-ai „später vater" bedeutet. Infolge

dieser irrigen Zusammenstellung macht er die folgerung, dass

Digitized by Google



-- 102 —

dor ausdruck sor-ai „zu der zeit entstand, wo der mann

nicht seine frau zu sich nahm, sondern selbst in das haus

ihrer eitern eintrat, und also ein später söhn für sie

wurde ''(!).

wotj. G. M. J. MU. V. surto. Münk. S. K. htdo sichel'
1

syrj. I.

LI. V. Pec. 8. L. fsada, P. Karva-, Genetz OP. icorlâ, icarlti

sichel'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 45, 127, 128) hula, Soda,

Zol. éorla, Am.QV. éorlâ Bichel'. Mit Anderson Wand-

lungen s. 150 halte ich das tsehuwassische wort für eiue

ableitung (mit dem suffix -la) vom verbum éor- 'zerhauen,

spalten, sägen' = kas. jar- 'spalten, sprengen, zerreissen',

alt. jar- 'zerhauen, spalten, zerreissen' etc., und sowohl das

permische als das entsprechende tscheremissische wort:

sa da, soria 'sichel' für entlehnungen aus dem tschuwassi-

schen (vgl. wotj. hito 'peitsche' < tschuw. sola > tscher.

sa la, sola id.), vgl. Anderson 1. c. Auch Munkâcsi wbuch

s. 475 bezeichnet das wotjakische wort als tschuwassisches

lehnwort. In dem syrjänischen worte ist das anlautende U
(statt s) auffallend. Im allgemeinen entspricht dem anlau-

tenden wotjakischen s im syrjänischen regelmässig s wie

«ich dem aul. wotj. ts, tè im syrjänischen ts; ebenso ist

urspr. ê und ts in den syrjänischen dialekten im allgemei-

nen erhalten. Ausnahmen von dieser regel giebt es wohl,

obschon wenig; solche sind wotj. Sin- 'abnehmen, sich ver-

mindern' syrj. tsin-, Wied. I. auch sin- (o: sin-) id. (nach

meinen auizeichuungen auch in I. fêhi-), wotj. 6çp 'verwit-

wet, witwer, witwe' = syrj. Wied, êep und tsep id. Es

muss also die möglichkeit vorausgesetzt werden, dass das

anlautende fs in syrj. tkida sich auf syrjänischem boden

gebildet hat. Anderseits wäre es auch vielleicht möglich,

dass die syrjäuische form auf eine dialektische tschuwassi-

sche form mit anl. ts zurückgeht (über den Wechsel von

ani. s und té im tschuwassisehen 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 auch magy. sariö 'sicher,

vgl. Anderson I. c.

wotj. G. M., Isl. J., U. tuhufn (Isl. ,T. auch: gcrj tahalu) ein an

der pflugkrümme (oberhalb der pflugseharen) befestigtes brettehen

(schanfel) zum abwälzen der erde' (011111.111 muuna, joua-rica y coiii-

11 n ko iei>, otikut.), Verestachn (Botukh Cap. yliaja s. 53) S. ta-

halu id., Münk. S. K. sahala 'deichsei. handhabe am pflüg' (sic!),

Wied. Sabal« 'handhabe am pfiug' (sic!) syrj. V. S. L. .sahala

'ein an der rechten seite der pflugkrumme (oberhalb der pflugseha-

ren) angenageltes dreieckiges brettchen znm abwälzen der erde',

\Viki>. tabula 'handhabe am pflüg* (sie!).

< tsehuw. Zol. àabala, auch: éybala, subala 'löffei, grosser

löffei, Schaumlöffel', soga-sybaly 'brettchen am pflng zum

abwälzen der erde' (muuna, siehe Dal) (vgl. tob. Bi pao.

àabala 'kochlöffel', alt Verb, àabala, àabyla, èabala 'löffel').

Hinsichtlich der bedeutung vgl. auch kas. Östr. kalak

'schaufei, spaten, rührlüffel, theelöffel', suka kalagy 'brettchen

(am pflüg) zum abwälzen der erde' [lia.iima (Mam. coxn) o:

no.iima, siehe Dal]. Dasselbe wort kommt, als lehnwort,

auch im russischen dialektisch vor: maöa.ia, mcöa.iKa (Ko-

stroma, Perm) 'kochlöftel', (Wjatka) 'brettchen am pflüg

zum abwälzen der erde' (Dal), uiatin.iKa (Wjatka) 'eiserne

schaufei am pflng' (Magnicki.t, Hat». V.2 s. 70). Mit fi.

säpäle, sipalo span, Stückchen, läppchen', welches wort

Weske I13B. VIII, t s. 95 als original des angeführten rus-

sischen Wortes aufstellt, hat dieses nichts zu thun.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

àabala, saßnlu, sobala, sowla 'löffel', èoga-sovalâ (Troickij)

'brettchen am pflüg zum abwälzen der erde (muuna)', vgl.

Budenz NyK III s. 417.

wotj. G. tat 'vielleicht', notik tat odig pul mfnom 'vielleicht gehe

ich noch einmal', M. U. tut 'sogar, ist es möglich? wirklich!', M.

ton tat verulodf 'sogar du sprichst! sollst du auch sprechen!' (d. h.

schweige!), U. tat mulud! id., <J. (Kv.) tut 'ist est möglich? wirk -
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lieh! etwa, vielleicht, denn', Münk. S. Sat 'vielleicht, etwa', Wied.

Sat 'etwa'.

? < tschuw. Asm. (s. 237) Sat 'vollkommen, ganz, völlig,

durchaus', Zol. àat 'auf einmal, plötzlich, vollständig, völ-

lig, ganz, alles' (Zolotnickij s. 106 stellt das tschuw. wort

— wahrscheinlich unrichtig — mit kir. „ialt=jaltu 'plötz-

lich' zusammen). Die Zusammenstellung ist wegen der et-

was abweichenden bedeutung unsicher.

Tschor. Sa-tok (=Sa-t-ok; -ok: bekräftigende partikel)

'ganz und gar' ist dagegen sicher aus dem tsehuwassischeu

entlehnt.

wotj. G. Salsa 'dünne (lange) stange', Münk. S. Sa/Sa 'rute, gerte\

Wasiuev (MSFOu. XVIII s. 24) S. Aa/&i: sa.f^-ûçr 'eine aus ru-

ton und geweichtem lindenbast verfertigte peitsche', (Am. .TSFOn.

I s. 35: K. *Saro uöt\ wahrscheinlich — SafAf-iiör), Wied, aatsa

'stange' wotj. Münk. 8. Sufio 'ruto, gerte', Wied, àutio 'zweig,

rute*.

? < tschuw. Asm. (s. 57) Sah'm, Salx'a 'lange stange', Zol.

èarôa, èaNfea 'stange. lange stange, pfähl', Ahlqv. àarôà

'stange'
\
Asm. (s. 114) Son/.'n 'stock', Zol. àoôa 'lange

stange'. Vgl. Münk, wbuch s. 478. — Statt Sa/Sa hatten

wir eigentlich im wotjakischen *SaWa zu erwarten. Mög-

licherweise geht jedoch das wotjakische wort auf ein dia-

lektisches *àaèa im tsehuwassischeu zurück (über Schwund

von 1, r im tsehuwassischen vgl. Asm. Gr. s. 62 u. 367).

wotj. V. San 'ganz, gänzlich, völlig', Smirn. U. sau id.

< tschuw. Asm. (s. 237) sar 'vollkommen, ganz, ganzlich,

völlig' (vgl. tat. Bi dah. àai 'voll, vollständig, vollkommen').

wotj. (i. silan, Mink. S. S/hm, sjlan, 'binse, schilf.

< tschuw. Zol. èylan 'dorngebüsch, dornenstrauch, Schach-

telhalm (eijiiisctum) (repnoBiniKX, xnoiiri.)' (in den anderen

turkotatarisehen sprachen nicht belegt). Vgl. Münk. NyK
XVITI s. 123 u. wbuch s. 488, Verf., Zur gesch. § 92.

Ans dein tschuwassischen stammt ebenfalls tscher.

ôulan : àulan-wondo 'dornstrauch'.
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wotj. MU. Su-mot 'samstag, sonnabend'. Wiei». àumat id.

< tschuw. Zor,. àumat : èumat-kon, Münk. (NyK XXI s. 4)

*srmàt-gun. Ahlqv. àûmat-kon, àmat-kon (kon ~ 'tag') 'sams-

tag. sonnabend' (vgl. kir. sembe, osm. àinbix; pers. àenmbe,

àembe 'sainstag, sonnabend', Budao.; über pers. samba,

gr. odpfiarov etc. vgl. Kluge Ktym. wbuch s. v. Samstag).

Vgl. Münk, wbnch s. 502.

Aus dem tsehuwassischen ist auch tscber. àumat:

àumat-keèô 'samstag' (keèô -= 'tag') entlehnt. Über magy.

szombat vgl. Simonyi NyK XXV s. 55—6.

wotj. G. M. J. MU. U. taka, G. auch: taga 'hammel, schöps, Schaf-

bock', G. krfê-taga, MU. hiza-taka 'Ziegenbock', Münk. S. K. taka,

G. taga 'widder', K. têi-taka id., M. J. keti-taka 'Ziegenbock*.

< tschuw. Asm. (s. 63, 356) taea, tara, Zol. taga, Ahlqv.

taga, taga 'hammel, schöps, Schafbock', Ahlqv. kacagâ-tagà

'Ziegenbock' [vgl. kas. Bâl. t&kä 'widder', Oste. täkä

'(schaf- od. ziegen-)bock', bschk. Katar, täkä 'Schafbock'

kir. Budag. teke 'Ziegenbock', alt. Verb, teke 'wilder Zie-

genbock (capra sibirica)', ad. Radl. täkä 'bock', osm. Zenk.

teke, tikke 'ziegeubock']. Munkâcsi NyK XVIII s. 123 u.

149 hält das wort richtig für ein tsehuwassisehes lehnwort,

bezeichnet es aber in seinem Wörterbuche mit „tat, csuv.".

Wotj. taga ist wenigstens ganz sicher aus dem tsehuwas-

sischen entlehnt (tschuw. r = wotj. g, vgl. oben s. 13) und

wahrscheinlich auch wotj. taka (tschuw. <? = 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 tsehuwassischen ist auch tseher. täyä, taga, taga

'hammel, Schafbock, widder', kaôakâ-taga 'Ziegenbock' ent-

lehnt, vgl. Budenz NyK III s. 408.

wotj. Wied, tasma 'gurt'
j

syrj. I. U. V. Per. S. L. tasma 'riemeu,

ledergurt', Oastrén I. tasma 'cingulus e corio confeetus'.
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? ? < tschuw. (im tschuwassischen nicht belehrt); [vgl. kas.

BÂL. Qstb. tasma band, wollenband". bschk. Katar. Utma

id., dsch. Vàmh. tasma 'riemen, gurt', osm. Zenk. tasma

lederstreif, riemen. gurt, band (gewebtes)'; — aus dem pers.:

tasma Volles leder, riemen']. — Seiner bedeutung und Ver-

breitung halber kann das permische wort meines erachtens

nicht aus dem tatarischen entlehnt sein. Ks wäre möglich,

dass es durch Vermittlung des tsehuwassiseheu aufgenom-

men ist ; eine direkte entlehnung aus einer iranischen spräche

ist aber auch nicht ausgeschlossen.

Dagegen ist wotj. II. tasma 'band', Münk. K.S. tasma

'band' (vgl. Münk. NyK XVIII s. 141 u. wbuch s. 342).

wie auch tacher, tasma id. aus dem tatarischen entlehnt.

I ber mord, tasma : tasman hnfama 'ähnlich einer tasma

(wird rühmend gesagt von einem gewebe, einer haube und

allerlei handarbeit)', welches wahrscheinlich ein tatarisches

lehnwort ist, vgl. Haas. JSFOu. XV,i s. 54. — Dem tata-

rischen ist auch russ. reci.Mä zwirn- od. wollenband' ent-

lehnt, wogegen russ. dial. (Archangel) Tama 'eine art gurt

am rentiergesehirr' (Dal) offenbar aus dem syrjänischen

aufgenommen ist,

wotj. G. M. J. MU. U. tau Mank ; dank! danke!', Münk. S. K.

Vau id., (7. S. (Azb.) tivu id.; tay karini 'danken' (fan ini = 'machen,

thuu').

? < tschuw. Asm. (s. XIII, 79, 36«) tav, tau 'dank, dank-

barkeit: ich danke'. Zol. (s. 78, 215 -7) tav', tâva id.,

Ahlqv. tâvu, tâva 'begriissung, glückwunsch, (becher auf

jemandes) gesundheit'; Asm. tav tu 'danken' {tu = 'machen,

thun') [vgl. kas. IUl. tau 'dank', tau itmäk 'danken' (it-

'machen, thun')]. Munkâosi wbuch s. 339 bezeichnet das

wort als tatarisches lehnwort (vgl. auch Hudenz NyK III

s. 408). Ebenso gut könnte es aus dem tsehuwassiseheu

entlehnt sein; zu beachten ist besonders die wotjakische

form tâvu, welche vielleicht auf den tsehuwassiseheu Ur-

sprung des Wortes hindeutet.
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Das wort ist auch, vielleicht aus dem tatarischen, ins

tscheremissische autgenommen: tscher. imc, tau 'dank, dank-

barkeit', vgl. Bupenz NyK III s. 408.

wotj. M. terki, U. trrkf 'schüsser, Mil. J. takj 'teller', Münk. S.

*Uirk\ 'teller, schale', K. (Matth. Ev. 14, 8) terky 'schüssel'.

< tschuw. Asm. (s. X, XVIII, 34, 129) Urea, tirA; Münk.

(NyK XXI s. 22) tum, ïfin/ê, Ahlqv. tirge, tirg, tirik,

Zol. tirik 'schüssel' [vgl. alt. Verb, tergi 'korb (aus rinde)

zum auflesen einer pflanze (erythronium dens-canis), Schach-

tel aus birkeuriude', dsch. Zol. tûrûk]. Vgl. Asm. Gr. s.

XVIII, Paas. NyK XXXII s. 269. Nach Munkäcsi wbuch

s. 349 wäre das wort aus dem russischen (TapeJiaa?) ent-

lehnt, zu welcher annähme jedoch kein grund vorliegt.

Dagegen entspricht es gut dem angeführten tschnwassi-

schen worte sowohl liinsichts 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. tiijyiti, Isl. J. ttygtfi, Münk. 8. tiyrjiti 'achse (eines

rades)'.

< tschuw. Asm. (s. 368) tcyGjl, tirjGjl, ttnat, Münk, ^tèijrfèt,

Zol. tener, Ahlqv. tenéL, tené 'achse (eines rades)' (vgl.

osm. A§m. dingü). 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. kö/Ser, Münk. K. Hii-

enr 'achse). Ohne zweifei ist das fragliche wotjakischo

wort aus dem tschuwassischen entlehnt. (Über den aus-

lautsvokal vgl. oben s. 34).

Aus dem tschuwassischen stammt auch magy. tengely

'achse'. vgl. Münk. Ethnographia XII s. 468.

wotj. Münk. S. ijpir : tipir hnnj 'stampfen (v. pferde)', tiprak

(< *tjpir-ak) bezeichnet den 'laut, welcher beim schnellen galoppie-
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ren des pferdes hervorgebracht wird' (vgl. Münk. Votj. uépkiïlt.

hagyom. s. 66), tipirt- = tipir kamt (kamt - thun, macheu').

< tschuw. Asm. (s. 251) thjr-tÏBÎr 'durch das getrampel

eines schreitendes pferdes hervorgebrachter laut (ctvkt» on,

Horb HAymcfi .loinaAH)' [vgl. kas. Bâl. Ostr. döbördä 'pol-

tern, klappern', Voskb. döbärdäü 'das klopfen, das pol-

tern, gerassei (z. b. der wagen)'].

wotj. G. iß 'samen, Saatkorn', M. fis, U. tis 'kern', J. tjs 'samen,

körn, kern', Münk. 8. tis, K. ti& 'korn, Saatkorn'
,

syrj. I. U. V.

Per. S. P. tuS 'korn, samen', U. S. P. auch: 'beere', Pee. auch:

'cedernuss; erbse', V. auch: 'kern'.

< tsehuw. Münk. (NyK XXI s. 24) HH, tm, *fü§, Zol.

tûà 'kern (in fruchten), herz, mark', Ahmjv. tùè 'nusskern,

korn' [vgl. kas. Bal. toà 'sainenkorn, 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 *te$ (*tö§) *tu* zu erwarten, vgl.

z. b. wotj. buS 'leer' < tat. bus id., wotj. es 'kamerad'

<tat. ia id. und, über den vokalismus, Verf.. Zur gesch.

§ 66. Über auslautendes wotj. -syrj. .* (= tschuw. s) vgl.

oben s. 15.

Dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch tseher.

tuè 'kern, nusskern' entlehnt.

wotj. J. MU. tui, G. tui : frgan-tui, Münk. S. M. K. tut 'messing'.

< tschuw. Asm. (s. X, XIX) tuj, Zol. toj 'messing' (in

den übrigen turkotatarischen sprachen nicht belegt). Vgl.

Asm. Gr. s. XIX, Paas. NyK XXXII s. 269. Die auffal-

lend grosse ähulichkeit zwischen wotj. tut und tscher. toj

'messing' "(vgl. Asm. Gr. s. X, Paas. L c.) deutet darauf

hin, dass die beiden Wörter aus ein und derselben quelle

aufgenommene lehnWörter sind.

wotj. G. tuji 'fest, schmaus': kutcs-tui 'fest beim beendigen des dre-

schens', êort-tui ,.gespinst-fest", 'fest nach dem auswaschen der

eingelaugten garusträhnen im flusse'.
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?< tschuw. Asm. (s. 93) tuj, toj, Ahlqv. toi 'hochzeit',

Zol. toj 'gastmahl. hochzeit, fest' (vgl. kas. Bal. Ostk.

tuj, bschk. Katar, toj 'hochzeitschmaus', kir. Radl. toi,

kom. Radl. toi 'gastmahl', alt. Verb, toj 'gastmahl, hochzeit',

dsch. Vâmb. toj 'mahlzeit. fest, hochzeit', pers.-osm. Zenk.

doj 'gastmahl, schmaus, 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 tschuw assischen entlehnt sein.

Beachtung verdient vielleicht auch der umstand, dass das

wort nur in dem nördlichsten, dem glasovscheu dialekte

vorkommt, der am wenigsten vom tatarischen beeinflusst ist.

Turkotatarischeu (tatarischen) Ursprungs ist vielleicht

auch : mord, toj 'brautpreis', vgl. Paas. JSFOu. XV,a s. 55.

wotj. G. tuMàfài, J. tukfäfti, Ml', tik/à/si, V. tiklà/si, Münk. 8.

taktafti, K. teMaH, K. (Treb.) tikta/Si 'brautwerberin'.

< tschuw. Asm. (s. XIX, 151. 352) tfxla.Dx'f, tfk-

laikf, Münk. (NyK XXI s. 4) +M''3 ^ Zol. tuxlaè', Ahlqv.

tuxlac 'brautwerberin: Vgl. Münk. NyK XVIII s. 124 u.

wbuch s. 371.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. tfiklats.'),

tàlatsd, tuklâèe, 'brautwerberin' entlehnt, vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. tut(iup « *tufup), tiUHiip {<i *tmlip) : tumup nititpi,

ttuuijp ntmpi, Uc\ (s. 9) tufup n/lpi 'waisenkind'.

< tschuw. Asm. (s. VIII, XIX) Hny 'waisenkind', Zol.

tulux 'witwe', Ahlqv. tulux 'waisenkind, witwe, witwen-'

(vgl. kas. Bäl. Ostr. toi, bschk. Katar, toi, kir. Zol. toi

'witwen-', kom. Radl. tul, alt. Verb, tul 'witwe', jak. Zol.

tulajax). Vgl. Asm. Gr. s. XIX. Wotj. -p im auslaut be-

ruht möglicherweise auf einer tschuwassischen dialektform

mit auslautendem -p, vgl. tschuw. s"t*x stffip 'blutegel'

(vgl. Asm. Gr. s. 51).

Das tschuwassisehe wort ist auch ins tscheremissische

entlehnt: tscher. ti>tik 'der, die einquartierte', tuluk, tulôk

'waise, witwen-', vgl. Budenz NyK III s. 410.
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wotj. G. tumoso 'wunder, spass; wunderlich, spasshaft'.

<C tschuw.; [vgl. tschuw. Asm. (s. 62) tamaza 'wunder, kas.

Bàl. tamaàa 'spass', Ostr. tamaàa 'promenade, auflauf, ge-

dräuge', bschk. Katar, tamaàa 'staunenswert; promenade,

auflauf, kom. Radl. tamaàa 'sehauspiel'; — 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.

Ml1
. U. tamaüa, Münk. S. K. tamam 'spass, scherz', welche

natürlich aus dem tatarischen entlehnt ist (MunkAcsi wbuch

8. 344 bezeichnet nicht nur wotj. tamaèa, sondern auch tu-

moso als tatarisches lehnwort). Tschuw. tamaza ist offen-

bar eine jüngere entlehnung aus dem tatarischen, und kann

auch nicht das original des fraglichen Wortes sein. Vor-

auszusetzen ist, dass wotj. tumoSo aus einem tschuw. *tu-

maia, *totnaza entlehnt ist, vgl. wotj. busono 'schwager'

< tschuw. puzana, poz'ana, wotj. kuromo 'ulme' < tschuw.

yjuama, wotj. uroho 'wagen' < tschuw. urana, orana (vgl.

Verf., Zur gesch. § 44).

Das wort ist auch ins tseheremissisehe (wahrschein-

lich aus dem tschuwassischen) entlehnt: tscher. tomasa

'sorge, kummer', tomaàâ 'Verwirrung, etwas ausserordent-

liches, sorge, mühe'.

wotj. J. Isl. tursko, G. tut'êko, M. tursko u. turtko : kort-tursko,

koH-turtko, MU tmrgijêo : kort-tuirgifSo, Münk. S. turkkißo 'feuer-

haken. Schüreisen', U. turttusko, kort-tuMo 'scharre od. harke zum

zusammenscharren des mehls', Utrobin (t. (Münk, wbuch s. 374)

Hucko id.

< tschuw. Asm. (s. 354) tortSka, turDz'ha, Zol. torèka,

Ahlqv. torèkâ 'fcuerhaken, Schüreisen' (vgl. kas. Ostr.

tärtöskä 'mit handhabe versehenes brett zum zusammen-

scharren des getreides', alt. tartka, tartky 'Schabeisen').

Vgl. Paas. NyK XXXII s. 270. Den wotjakischeu formen

tursko, turtko, tutéko « Hurt'éko) liegt offenbar tschuw.
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torfêht, den formen twryifto, turkki f.4o aber wahrscheinlich

tut\D/'ir.a zu gründe; V. t uritusko hat sich möglicherweise

unter einttuss des tat, tärtöskä gebildet.

wotj. MU. turto ïemerstange, deichsei, gabeldeichsel', ['. turto:

yert-turto 'deichsei am pflüg', Münk. K. turto 'gabeldeichsel. dop-

peldeichsel', tyêrê-turto 'pflugbaum' syrj. P. tortw 'krücke od.

rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getreides'.

< tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 45, 70) türm, tordu, Zol.

torda, Ahlqv. turda, torda 'deichsel' (vgl. kas. Bal. Üstk.

tärtä, 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 tschcr. tortä 'deich-

sel, femerstauge' entlehnt.

wotj. G. tuhnon, tu.imun 'böser mensch, feind, böser geisf. M.

tusmon 'boshaft, tückisch, hämisch; tückischer mensch', Münk. S.

tuimon 'feind, gegner, Widersacher, bösgesinnter mensch; feind-

licher geisf, S. tuémonal- 'hassen, anfeinden; beneiden, nicht gön-

nen', G. tuSmonjaêk- id.

< tschuw. Asm. (s.46) tnèman 'feind', Zol. tuàman '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. Radl. tuàman 'feind', osm. Zenk. diiàmen

'feind, gegner, Widersacher'; - aus dem pers.V Wegen

des anlautenden t muss das wort als tschuwassisches leim-

wort angesehen werden; dagegen ist wotj. ,T. duismon, dis-

mon, U. df&mon, 'feind, böser geisf, Münk. K. duxmon,

tdêimon, U. +dMmon id. aus dem tatarischen entlehnt (in

bezug auf den anlaut vgl. z. b. wotj. duuit 'stürm' < tat.

dauyl, wotj. daya 'hufeisen' < tat. daga, wotj. dir 'vielleicht,

wahrscheinlich' < tat. dyr, wotj. dus 'freund' < tat. dus;

Munkâcsi NyK XVIII s. 138 u. wbuch s. 377 hält nicht nur



wotj. dithnon etc., sondern auch tustnon für ein tatarisches

lehuuort. Vgl. audi Bi i»knz NyK 111 s. 3«*ï)). Zu beach-

ten ist auch, da.ss die mit / anlautenden wotjakischeu for-

men in den nördlichen dialektcn vorkommen, welche weni-

ger vom tatarischen becintiusst sind als die südlicheren,

denen die mit d anlautenden formen angehören.

Aus dem tschuwassischen stammt wahrscheinlich auch

tscher. tîràman 'böser geist, höse, feind', tuiman auch:

'hexenmeister' (vgl. auch Bidenz NyK III s. 399. Münk.

NyK 1. c). Ein tatarisches lehnwort ist mordM . Ahlqv.

duhnan 'drache. zauberer', mord E. Wied, duimon 'böser

geist, zanberer', vielleicht auch mordM. Ahlqv. tuiman

'drache, zauberer', mord E. Wied, tutinan 'zauberer' (vgl.

Münk. 1. cM Paas. JSFOu. XV,2 s. 57), welch letzte-

res auch aus dem tschuwassischen entlehnt sein könnte.

Das wort ist auch (aus dem tatarischen) ins wogulische

aufgenommen: wog. tfuxmtn 'feind'. vgl. Gomb. NyK XXVIII

s. 182.

wotj. (t. tjana, S. M. J. MU. I', (saija, Mink. K. +cw«w. Gavr. K.

saga 'dohle'.

< tschuw. Asm. (s. VII, XII, XIX. 361, 368) fiana, tsarjaa.

Mi nk. (NyK XXI s. 25) tèaïuja, *éatrga, Zol. èana, Ahlqv.

èana dohle' (vgl. tob. èôngâ, kas. Bal. èaûkâ, alt. Verb.

tan, tän, koib. Castren tän 'dohle'). Vgl. Mink. NyK
XVIII s. 113 u. wbuch s. 288.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls Uscher.

tsäijyä, ca-pa 'dohle', vgl. Münk. 1. c. wogegen mord.

tcavka 'dohle' aus dem tatarischen entlehnt ist, vgl. Mi nk.

1. c, Paas. JSFOu. XV,a s. 51. Turkotatarischen Ursprungs

ist ohne zweifei auch magy. osoka 'dohle'. vgl. Münk. 1. c.

wotj. Ml'. (Uc.) tiarata '(holz)kugel'.

< tschuw. Asm. (s. 153) sanana. Zol. aavraga, Uf. (s. 101) wr-

raaa 'rund. kreisförmig', Vi. (s. 56) sanana fshnir 'kugel'

(fsîmir = 'rund'); Asm. (s. 153) sarra 'rund', (s. 369) &avra

/.'it. auch dial. (s. 369) t'&ara /if. Zol. éavrâ air 'wirbel-
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wind', Ahlqv. éavrâ 'kreis; rund'; Asm. kivrr 'drehen',

Zol. éavr, éavyr 'umkehren' (vgl. kom. Radl. cäürä 'rund

herum', cäür 'umwickeln, umhüllen', osm. Budag. èâver 'um-

ringen, kehren, Wehden
1

,
öävrä 'kreis, umkreis'). Das wot-

jakische wrort setzt ein tschuwassisches *tiaraea voraus

(vgl. oben tschuw. .savra ~ (Sara).

Aus dem tschuw. stammt auch tscher. mräs, sawörem

'drehen, wenden' (vgl. Budenz NyK III s. 413).

wotj. G. Marian, M. (Sarlan 'fischmöwe'.

< tschuw. Asm. (s. XII, 309) Marian, fHarlan, kirlan 'fisch-

möwe (qafiKa)', Zol. èarlan, Ahlqv. èarlân 'reiher' (vgl.

kas. Bal. OsTii. Voskr. èarlak:ak èarlak, alt. èarlâkrak

carläk 'möwe').

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. t.särlän,

tsär1ä i)yo, èarlân 'reiher', èarlan 'möwe' entlehnt.

wotj. G. U. (scher, S. M. J. (êéher 'schön, anmutig, hübsch, gut',

G. auch: 'schnell (adv.)', MU. auch: Schönheit', J. auch: 'gut (adv.)'.

? < tschuw. Asm. (s. VII, 55, 63, 66, 227) Mnvr, Zol. èi-

ber, Ahlqv. cibér 'schön, hübsch, gut', Zol. Ahlqv. auch:

'gut (adv.)' [vgl. kas. Ostr. Voskr. cibär 'schön, hübsch,

wohlgestaltet, prächtig, brav', Bal. èilbar 'nett, hübsch,

schön', kom. Radl. cäbär 'reinlich, vorsichtig', dsch. Vämu.

c'eber 'rlinck, geschickt (von trauen), gute wirtin', alt.

Verb, èeber, àeber 'sauber, reinlich, behutsam, vorsichtig',

jak. Böhtl. säbär 'rein, sauber']. Vgl. Münk. NyK XVIII

s. 112 u. wbueh s. 312. Munkâcsi hält das wort für ein

tschuwassisches lehnwort (die kasautatarischen Wörter wer-

den von ihm nicht angeführt), was auch sehr möglich ist,

Ebenso gut könnte es aber aus dem tatarischen entlehnt

sein, vgl. iu bezug auf den vokalismus z. b. wotj. eseh 'Über-

legung, nachdenken' < kas. isäb, wotj. JcetjeS, lencs 'rat,

beratung' < kas. krrçâs, wotj. nergt 'ordnung, reihe' < kas.

nirgä. Möglicherweise steht das fragliche wort jedoch hin-

sichtlich seiner bedeutung dem entsprechenden tschuwassi-

schen worte näher.

8
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Tscher. f.srper 'gut. schön', èewér, c'éwer schön,

hübsch, gesund, glücklich' ist wahrscheinlich aus dem tschu-

wassischen entlehnt (vgl. Ritdexz NyK III s. 418, Münk.

NyK 1. c), wogegen inord. c'eb'äf 'hübsch, nett, schön',

wog. &äper 'gut', ostj. fôpur 'gut' tatarische lehnWörter

sind (vgl. Münk. 1. c, Gomb. NyK XXVIII s. 433. Paas.

JSFOu. XV,2 s. 4(3 u. FUF II s. 135).

wotj. S. fsek! 'da hast du (näml. das opfer)! sieh da!' M. tfak:

C&rkt! 'da haben sie! sieh da!' J. tàek: tirke, pereä . . .! 'da hast

du, alter . . .', MU. tsök: tiök, idad med tusoz! 'da hast du, möge

(dieses opfer) vor dich nieder fallen!', Wasiljev (MSFOu. XVIII s.

33) S. tàek- : tkktm 'opfer für die verstorbenen', Buch c'yke (vgl.

unten).

< tschuw. Asm. (Hau. XVni s. 122) tiiïk, tsiik 'opfer', (s.

220) uj D/'i'tG.t 'feldopfer', Zol. èuk, Ahlqv. èuk, èuk 'opfer,

Asm. (s. XVII) fsïdle, 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 àaitan!

'empfangen Sie, mächtiger teufel!' oder 'essen Sie, herr

teufel!'; èokto 'die götzen besprengen; die ersten bissen

der speise ins feuer werfen mit dem ausruf: èok!', èogur

'einer gottheit das opfer überbringen (vom schamane)', èo-

gyn 'beten (von heiden)', vgl. auch kas. Ostr. öük 'ein Volks-

fest am letzten fleischtag vor den Petrifasten (nach Pfing-

sten)']. Das fragliche wotjakische wort kommt nur im ge-

böte bei dem opfer für die verstorbenen vor. Daraus lässt

es sich leicht erklären, dass Buch (Die wotjäken s. 607

ff.) c'yke (a: têekê) mit „die schatten oder manen der ver-

storbenen, die geister der längstverschiedenen" übersetzt,

z. b. c'yke pöretyos, déec' ui vôrdy „ihr geister der längst-

verschiedenen, wohl hütet und erhaltet", c'yke pöreeijos

adiäd med uéoz kiéton karkom „ihr geister der längst-

verschiedenen, möge die libation, die wir spenden, vor
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euch niederfallen", c'yke urod èn kar, viro éotko ..ihr gei-

ster, verunstaltet uns nicht, (dafür) gebe ich euch das blut"

(vgl. auch Münk, wbuch s. 314 s. v. ^c)ke).

Aus dem tschuwassischen stammt gleichfalls tscher.

tsöky 6ok 'ein heidnisches Opfer', tsökläS, tsö läZ, c'oklém

'götzen dienen, opfern', vgl. Budenz NyK III s. 415.

wotj. S. M., Isl. J., MU. fiibor « *fêibor\ U. f.iihor « *flf/6or)
f

Gavr. K. tiibor 'bunt'; Münk. S. äiboro 'bunt befleckt' (o: '— ge-

fleckt').

<C tschuw. Asm. (s. 93, 157) t'êisar, Zol. èybar 'bunt, ge-

lleckt' (vgl. kas. Bàl. èyuar, ëubar 'gefleckt, getüpfelt', Ostb.

cuar, cyuar 'bunt, gefleckt', bschk. Katar, sybar 'gefleckt').

Vgl. Verf., Zur gesch. s. 21 u. § 71; vgl. auch Paas. NyK

XXXII s. 260, wo unter den turkotatarischen Wörtern das

kasantatarische wort zuerst und das tschuwassisehc zuletzt

erwähnt wird. Munkäosi wbuch s. 321 hält das wort für

ein russisches lehnwort (vgl. russ. nyCapuH 'gefleckt'), was

jedoch, des vokalismus halber, sehr unwahrscheinlich ist.

Im wotjakischen kommt noch die form (Javr. K. fiuhor vor,

in welcher das wort wahrscheinlich aus dem tatarischen (vgl.

oben die form kas. èubar) entlehnt ist (vgl. auch Verf., 1. c).

Das wort ist auch ins tscheremissische entlehut: tscher.

Ôuwar 'bunt'.

wotj. G. fèipi, Wpf, S. M., Isl. J., MU. t&ipi, U. t&ipu, Münk. K.

ïcipê 'küchlein' ![ syrj. I. fsipan, Lytkin auch: têip 'küchlein', V.

Pec. S. L. fêipan 'henné', f&ipan-pi 'küchlein' (pi — 'kind, junges').

< tschuw. Asm. (s. XI, 117, 154) thao, f&>B<>, Münk. (NyK

XXI s. 6) nëbe, Ahlqv. èibe, èiba, Zol. èip' 'küchlein'

(vgl. kas. BAl. Ostr. Voskr. èebes, bschk. Katar, sebeè id.).

Vgl. Münk. NyK XVIII s. 113 u. wbuch s. 320. Die

syrjänische endung -an ist ohne zweifei ein diminutivsuffïx

(vgl. z. b. syrj. UV. derçman 'hemdchen' (derçm 'heind'),

L. nilan 'mägdelein' (ml 'mädchen')]. Über den schwund

von ausl. */ im syrjäuischen vgl. oben s. 35, mom. 40.
.
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Aus dem tschuwassisehen ist ebenfalls tscher.

c'ôwe, ööwö 'hubn' (èowe-ige 'küchlein') entlehnt vielleicht

auch niordE. taipu, tsupurtsipu levks, tiupu levks 'küchel',

vgl. Münk. 1. c.

wotj. MU. tinkmor, U. fsokmor, M. tsuknwr, Münk. S. K. ftokmor

'prügel, keule' syrj. S. L. fiokmar 'schlä^el, keule
T haudram ine'.

<C tschuw. Zol. èokmar, Ahlqv. èokmâr, èukmar 'prügel,

keule' (vgl. kas. Hki,, èumar, èukmar 'prügel, keule', Ostr.

Voskr. èukmar 'kuüttelchen', bschk. Katar, sukmar id.,

kir. Hudao. èokbar, Kadl. tokpar id., kom. Kam,, cokmar

'kniittel, schlaget keule ). Nach MunkAcsi NyK XVIII s.

113 u. wbuch s. 323 wäre das wort dem tatarischen ent-

lehnt. Hinsichts seines vokalismus und seiner Verbreitung

ist das wort jedoch eher als tschuwassisches lehnwort an-

zusehen.

Aus dem tschuwassisehen stammt auch tscher. èok-

mar 'eine keule zum betäuben der tische unter dem eis

(beim fisehfang gebraucht)'; dagegen ist mord, fcokmar

'kniittel, ballholz', *cotmar 'kniittel, prügel' wahrscheinlich

ein tatarisches lehnwort, vgl. Paas. JSFOu. XV.a s. 52.

wotj. Münk. K. fêak- 'teuer schlagen', Wl-cakon Teuerstein'.

< tschuw.; vgl. tschuw. Zol. èox- 'anreizen, anfeuern, auf-

hetzen', kas. Bal. èak- 'beissen, stechen', ut ôak- Teuer

schlagen', èakma 'feuerstein', bschk. Katar, sak- 'stechen,

beissen (von insekten und schlangen)', sakma 'feuerstein',

sakma sak Teuer schlagen', koib. Castren sagarben, karg.

Casthén taharmen Teuer anschlagen', alt Vkrh. cak-

'stechen (von insekten)', ot èak- Teuer schlagen', èagyn

'blitzen', osm. èak- 'anschlagen, teuer schlagen, leuchten,

blitzen', jak. èakyr 'feuerstein'. — Nach Munkàcsi NyK
XVIII s. GO u. wbuch s. 320 wäre das wort aus dem ta-

tarischen entlehnt, was jedoch wegen des vokalismus nicht

möglich ist (-u-, nicht -«-). Der vokal -u- im wotjakischen

weist deutlich auf das tschuwassische hin (über tschuw.

o ~ m = turkotat. a vgl. oben s. 1
;
vgl. auch s. 28).

Digitized by Google



— 117 —

Möglicherweise stammt auch tseher. t'iüktäs (tsükt-)

'anzünden, anbrennen', èuktém, èûktem, èiktem, cuktém

(èukt-, èûkt-, èikt-, eukt^) 'anzünden' (welches Bidknz

MUSz. s. 169 u. 190 mit fi. suuttua 'überdrüssig, unwillig

werden' und syrj. sotai, wotj. sutini 'vorbrennen' vergleicht)

aus dem tschuwassischen; in diesem falle miisste natürlich

tscher. -t- als (momentanes) bildungssuftïx aufgefasst wer-

den. — Ein tatarisches lehuwort ist wog. suxi teuer schla-

gen', vgl. Gomh. NyK XXXI s. 364.

wotj. U. fsulyes, S. ftugfes 'strumpf, M. f.* uyf.es 'fraueustrumpf

von tuch', Isl. J. fSuytrs 'aus leinwand od. grobem bauerntuch ge-

nähter strumpf [S. M. J. fsuylrs < *f.iulyes, vgl. U. Kufyes].

?<tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s. 357) tsifka, fAï/va, Zol.

öulga, Ahlqv. ôolgâ 'strumpf, Zol. èulgan 'sich im jägernetz

verwickeln', kas. JUl. èolgau 'läppen zum umwickeln des

Schienbeins', èolga- 'umgeben, umwinden, umwickeln", bschk.

Katar, solga id., ajagyrja solgan 'die fusslappen um die lusse

wickeln'; kom. tob. èulgau, kir. èulgau 'strumpf, fusslappen',

kom. culga, kir. èulga 'einwickeln', kom. tob. culgan einge-

wickelt sein', dsch. $ulgau 'fusslappen', alt. Vekb. èulgu

'windel'). Vgl. Münk. NyK XVIII s. 113 4 n. wbuch s.

327 (r csuv. tat."). In der eudung -es sieht Munkâcsi NyK
1. c. die wotjakische pluralendung -jos (also .Julynjos >
culyjos > cugtoa^> cuyles'); diese annähme ist aus laut-

lichen gründen unhaltbar, ausserdem auch unnötig, denn

wotj. fxulyes, ftuyles bedeutet, wenigstens nach meinen auf-

zeichnungen, 'strumpf, nicht „Strümpfe". Die fragliche en-

dnng ist meiner ansieht nach das wotjakisehe bildungssuf-

fix -es (=syrj. -es), mit welchem sowohl denominale als

deverbale uomina abgeleitet werden (vgl. Wied. Syrj. gr.

s. 60—1, Am. JSFOu. XIV,s s. 22), z. b. kutes 'dreseh-

flegel' {kutini 'ergreifen, in die hand nehmen'), tijattes

'brechung, bruch; stück, bissen' {tijaltini 'brechen'); m'es

'bett, Unterbett' {valpii 'ausbreiten, unterbreiten'); pairs

Stückchen' {pal 'halb, hallte'), petes 'die halbkreisförmigen
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öhre an den seilen des bastschuhes, durch welche man die

bastschuhschnüre zieht' (pel 'ohr'). Demnach wäre die ur-

sprüngliche bedeutung des Wortes tkulges: „das (um die

füsse) (um)gewickelte, fusslappen" (von *thdy- 'umwickeln,

umwinden'). Seiner form nach könnte wotj. têulg- so-

wohl aus dem tschuwassischen, als dem tatarischen stam-

men; auch Munkâcsi wbuch s. 327 bezeichnet das wort

mit „csuv. tat.". — Vgl. unten wotj. äulko.

wotj. AIU. ffotfko 'strumpf, S. AI. J. féidka, U. fèulka 'socke, strumpf,

AIU. t$idko-dir 'socke' {dir = 'haupt, köpf, spitze'), Münk. K. tSulka

'strumpf, socke'.

< tschuw. Asm. (s. 357) tSîlka, tWva, Zol. èulga, Ahlqv.

èulgâ 'strumpf, Uc. (s. 17) fstlm buz'j 'socke' (pué —
'haupt, köpf) (vgl. oben unter têufges). Vgl. Münk. NyK

XVII 1 s. 113 u. wbuch s. 329, wo das wort mit „csuv. tat."

bezeichnet ist,

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tsölka,

èulkâ 'strumpfe' {^cdka lapa 'socken') entlehnt. — Syrj.

fsulki, fA urki 'strumpf, strumpfe', fsulok 'strumpf ist da-

gegen ein russisches lehnwort: russ. 4y;ioRT>, pl. uy.iKii

strumpf.

wotj. AI. fSumon, AIunk. S. t'htmon 'gefäss (korb) von birkenrinde',

Wied. Zus. téumon 'trog' syrj. U. V. Pec. S. L. fSuman, P. tin-

man, Lytkin t'êuman 'gefäss (korb) von birkenrinde'.

< tschuw. Paas. Hornan 'aus linde verfertigtes längliches,

niedriges gefäss (zum malzen)', Zol. èikmen 'korb aus

birken- od. lindenrinde' [vgl. tat. Troicki.t (s. v. tscher.

èoman) èuman]. Vgl. Paas. NyK XXXII s. 260, wo das

syrjänische wort nicht angeführt wird.

Aus derselben quelle stammt deutlich auch tscher.

èomân 'kahnförmiger kästen von lindenbast (.lyöoqHufi

«mu KT,) mit Schlittenkufen, zum hinausfahren von mist,

schnee u. ä. aus dem hofe' (Tboickij), vgl. Paas. 1. c.
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wotj. IT. txumori. M. S. .hnnori. Gavr. G. tunwri 'oberteil an der

senkrecht stehenden stance des Spinnrockens
1

, MU. Aumori 'kunkel

am Spinnrocken, docke, wickel von flachs zum spinnen', Münk. S.

sumori 'spindelscheibe' [..pereszlen (az orsöfa aljän alkalmazott lapos

csont-, erez- v. fakarika, melynek czélja az orsöfa könnyü forgâsât

elnsegiteni)"].

<tschuw.; Vgl. tschuw. Asm. (s. 309) f.tnW ar, fsimn; sîmîr

'rund; laust', Münk. (NyK XXI s. 22) Winn; Wmor. Zol.

èumur, Ahlqv. èumur 'rund' [vgl. kas. Bäl. jomor, jomoro

'rund', bschk. Katar, jumyry 'rund, kugelförmig"', kir. Bu-

da». Jumur 'länglich rund, wie ein ei', osm. Buda», jumru

'rund (von allen Seiten), aufgeschwollen'; vgl. tschuw. Zol.

èumurt 'zu einem klumpen zusammendrücken, ballen', kas.

Bal. jom-, bschk. Katar, jum- 'zusammendrücken, zudrücken,

schliessen, zusammenkneifen (äugen)']. Der Wechsel von

anlautendem ts und « im wotjakischen beruht wohl auf

dem ähnlichen dialektischen Wechsel im tschuwassischen

(vgl. auch Asm. Gr. s. 369). Die verschiedenen bedeutun-

gen des wotjakischen Wortes lassen sich leicht aus der be-

deutung der angerührten tschuwassischen Wörter erklären

(vgl. auch in dieser hinsieht die übrigen turkotatarischen

beispiele). Die ursprüngliche bedeutung des wotjakischen

Wortes ist demnach wahrscheinlich „etwas rundes, zusam-

mengedrücktes, zusammengeballtes" gewesen. Über das

auslautende wotj. /' vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. t*;»n'>r

'etwas rundes überhaupt', tsiin&ms 'zusammenhäufen, anhäu-

fen", Wnnä-ryai 'sich anhäufen, sammeln, ballen', tsômà-rkn

'klumpen'), èumur, c'umôr zusammen, alle mitsammen' (c'u-

möraa 'rund', èumrâè 'kugel', c'umörem 'häufen', èumur-

tém 'umdrehen').

wotj. Wasil-tev (MSFOu. XVIII s. 133) S. fêu t'sf 'bösartige skrofu-

löse beulen auf dem köpfe', Münk. S. tfu.ftj 'art ausschlüge, welche

am köpfe von vielen lausen entstehen', Isl. .1. tiu.tij 'kratze, grind
,

Digitized by Google



— 120 —

Am. (JSFOu. I s. 52) K. +rf»/^J 'blutgeschwür', Münk. K, *&hc*

'aussatz, faule ecke am munde'.

< tsehuw. Asm. (s. 353) täi.fiii, t&n, D'zn „benennung einer

krankheit, welche die füsse des pferdes verzehrt" (mok-

peivb?); diese krankheit veranlasst beim menschen zer-

fallen der zahne", 'mundbrand (?)', Zol. èeèu 'hämorrhoi-

den, krebs (krankheit)' [vgl. misch. Paas. (JSFOu. XV,2

s. 51) +CÖCÖ 'irgend eine hautkrankheit', ?kas. A§m. (H3b.

XVIII s. Ill) tööö:töcö aäxmäti 'mundbrand (?)'; Zol.

stellt das tschuw. wort mit tat. täöe 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. *sucä, mord PI Uuöe 'eine gefährliche haut-

krankheit, krebs' (,.vou den mokscha's im gouv. Tambov

wurde das wort mit russ. uum-a 'mundbrand' übersetzt"),

mordE. (Wied.) tsutsu 'krebs (krankheit)' ist wahrschein-

lich aus dem misch ärtatarischen entlehnt, vgl. Paas. JSFOu.

XV,2 s. 51. Paasonen NyK XXXII s. 261 stellt nicht nur

das tscheremissische und mordwinische, sondern auch das

wotjakische wort zunächst mit dein genannten mischärtata-

rischen worte zusammen.

wotj. G. U. tidh-, 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 zwTei furchen,

ackeibeet', 8. adas 'der teil des ackerbeetes, den eine i)erson (vom

einen ende zum andern) zu schneiden hat', Saw. adas 'ackerbeet,

gepflügter strich ackerlandes', Rog. P. adas 'terminarbeit, erdan-

teil, grundanteil (ypo-Ki», uafi 3eMJiu)'.

< tschuw.; vgl. tsehuw. Zol. ot 'gehen', Ahlqv. odas, U6.

(s. 124) ud((s 'gehen, schreiten', Asm. (s. 69) oohn 'schritt,

(im kreise Kurmys :) ein feldmass', Zol. odà 'schritt', odym

'strich ackerlandes' [vgl. kas. tob. kom. aUa 'schreiten',

jak. atyllä id., tel. alt. schor. leb. sag. koib. ktsch. küär.

alta 'schritte machen, schreiten, mit schritten ausmessen,
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überschreiten, über etw. hinwegschreiten', osni. ad 'schrei-

ten', kir. kas. osin. adym 'schritt', jak. atax id., ad. adym

'längemass, ungefähr eine arschin', schor. adys 'ein leidmass

(Vis desjatine)', Radl.; kas. Ostb. adymna 'die entfernung

mit schritten ermessen']. Dem tschuwassischen o u) der

ersten silbe entspricht hier wotj. u, syrj. a ebenso wie in

wotj. kun, syrj. hau 'fürst, könig' < tschuw. xon, %un und

wotj. surlo, syrj. tsarla 'siehel' < tschuw. sorla, hirla (vgl.

oben s. 29). Die endung des permischen wertes 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 sutlixe -as, -es, -is siehe Wied. Syrj. gr. .§§

22, 36; vgl. auch oben unter fsulgcs).

Aus dem tatarischen stammt wog. WA/»« 'schritt',

vgl. Gomb. XyK XXVIII s. 171.

wotj. G. ugi , M. J. t((ji:pc,r-u(jL MU. igt, U. gi: pet-gf «*pct-

-ugî) 'ohrring, Ohrgehänge' \prt^= 'ohr'], Münk. S. ugi, K.

'ohrring', S. pet-ugi id., Büch 8. ugy 'ohrgehänge' (,.sie bestehen

aus einer oder mehreren ketteuartig verbundenen silbermünzen, die

an einem messinghaken befestigt sind, und sind so schwer, dass

man häufig die Ohrläppchen durchrissen findet").

?< tschuw. Asm. (s. 14, 45) uï)gî, ntjaî, Zol. onga 'ring',

Ahlqv. önga 'grosser ring.' Da ein entsprechendes wort

in den übrigen turkotatarisehen sprachen meines Wissens

nicht belegt ist, könnte natürlich der einwurf gemacht wer-

den, dass das tschuwassische 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 wotjakische

wort aus dem tschuwassischen entlehnt ist. Wie dem auch

sei, so ist die entlehnung (in dieser oder jener richtung) zu

einer zeit geschehen, wo der urpermische lautübergang

*ng > g noch nicht durchgeführt war (vgl. oben s. 24—5).
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wotj. G. S. M. .1. Ml T
. I'. uk*o Münk. K. i/Jso ^old'.

<tschuw. Asm. (s. XVIII, 45, 100) tdsa 'geld', Zol. okéa,

Ahlqv. ukéâ, okéa 'geld; kupfermünze' [vgl. kas. kkir. sag.

leb. tel. alt. aköa (iiördl. dial.) 'münze, geld (überhaupt)',

(osm. krm.) 'weiss, weisslich', osm. akcä 'münze: 1
,'

3 para

asper, geld (überhaupt)', kom. misch, bar. tob. akca 'geld',

kir. aksa 'weisslieh; geld', krm. axöy kar. T. axÔa, kar. L.

axcy 'geld', Radi..; bschk. Katar, aksa 'geld', koib. Castréx

aktia, aktîe 'kopeke. geld']. Munkâcsi hebt in XyK XVIII

s. 149 ausdrücklieh hervor, dass das fragliche wort ein

tschuwassisches lehnwort ist (vgl. auch 1. e. s. 86), bezeichnet

es aber spater wbuch s. 82 mit „tat. esuv.
u

(vgl. auch Bu-

i>knz XyK III s. 403). Wegen seines vokalismus kann wotj.

uHo nur aus dem tschuwassischen entlehnt sein, während

dagegen wotj. Münk. S. uk&a (wbuch s. 2) ein tatarisches

lehnwort ist. vgl. Verl., Zur gesch. § 44.

Kin tschuwassisches lehnwort ist ebenso tscher. oÄv>V/,

okéa 'geld', oksa 'halbe kopeke* (vgl. Butjknz 1. c, Münk.

XyK XVIII s. 80), wogegen wog. ox$iï, +okhêë, ïfjkh.s'/

'geld' wahrscheinlich aus dem tatarischen entlehnt ist (vgl.

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9. Gomi. NyK XXVIII s. 168).

Turkotatarischen Ursprungs sind auch mord, alla 'weiss',

al'Sjfiii (liemin.) 'silber' (vgl. Paas. JSFOu. XV,î s. 27 -8)

und magy. akcsa = ,.kis pénz" (vgl. Münk. 1. c).

wotj. J. (Potanin Ilyß. III s. 248) ulyb : ulyb-turum 'sedum tele-

phiuiu' (turum ,j: turjm = "gras, kraut').

? < tschuw. — Munkâcsi wbuch s. 105 bezeichnet das wort

als tschuwassisches lehnwort, In den mir zugänglichen

tschuwassischen quellen habe ich kein entsprechendes wort

gefunden. Dr. Gustav Schmitt lenkt meine aufmerksam-

keit auf arab. alabïd, abïd joubarbe ou jombarbe (plante)'

(Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, s. 2), abïd

'Sempiternus, Planta quaedam' (Freytag, Lexicon arabico-

latinum I, s. 3). Es ist auch sehr möglich, das dieses wort

(alabïd) durch Vermittlung des tschuwassischen ins wotja-
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kische aufgenommen ist (in beziig auf den vokalismus der

ersten silbe vgl. tsehuw. xot 'papier. sehriiV = tat. kat,

arab. xatt; tsehuw. toxja 'mädeheukappe' tat. takja, arab.

täkiat, takja).

wotj. MIT. uatmo « *almo), Münk. K. a/mo 'apfel' syrj. Wied.

Zus. ulmö (.): ahne, < *u!mo), auch: ulmös 'apfel'.

< tsehuw. Asm. (s. IX. XVIII, 29, 45) uima, olma, Zol.

olma, Ahlqv. olmâ 'apfel' (vgl. kas. kir. kkir. tob. ad.

kom. krm. uig. tar. dseh. alma, osm. älmä 'apfel', Kadl.;

bschk. Katar, alma id.). Vgl. Budenz NyK Hl s. 403.

Münk. NyK XVIII s. 80 u. wbueh s. 108, wo jedoch das

syrjäuisehe wort nicht erwähnt ist. Im syrjänisehen haben

wir ç « *o) in der zweiten silbe ebenso wie in syrj. ku:<:

'waldonkel' (wotj. hizo 'wirf) < tsehuw. xuz
'

a
t
xoéa ( v^-

oben s. 26—7, 86). — Wotj. U. alma ist natürlich aus dem

tatarischen entlehnt (vgl. Mink, wbueh s. 25 u. Verf., Zur

gesch. § 44).

Tscher. olma- 'apfel' ist gleichfalls aus dem tsehuwas-

sischen entlehnt, vgl. Budenz 1. c. Münk. 1. c, Turkotatari-

scheu Ursprungs ist auch magy. alma 'apfel', vgl. Münk. 1. c.

wotj. G. uloëo : uloëo val, S. M. J. U. ufoëo, J. MU. m 14/0*0 «
*uloSo), Münk. K. uIoho, olohi 'wallach' {val - 'pferd'), J. uloso

karini 'Wallachen (einen hengst)'.

< tsehuw.; vgl. tsehuw. Asm. (s. 62, 77) lahi, Ahlqv. laèâ

'pferd', Zol. lafta 'wallach. pferd' [vgl. kas. krm. osm. alasa

'wallach', (osm.) 'ein pferd od. ein anderes lasttier, das an

den sattel od. paeksattel gewöhnt ist', Badl.]. MunkAcsi

NyK XVIII s. 125 u. wbueh s. 106 erklärt das wort für

ein tatarisches lehnwort, was jedoch wegen des vokalis-

mus nicht möglich ist. Wotj. uh«o setzt die tschuwassi-

sche origiualform *alahi. *olaia voraus (vgl. wotj. huêono

'Schwager' < tsehuw. puz'ava. poéana, wotj. kammo 'ulme' <
tsehuw. xHmm<*, xorama, wotj. uvobo 'wagen' < tsehuw. uram,

orana; dagegen: wotj. alafh 'bunt gestreift' < tat. alaèa,
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wotj. aryamat 'passgängcr, zeiter' < tat. argamak, wotj.

manani 'minaret/ < tat. manara, wotj. sadàka 'almosen' <
tat. sadaka). Vgl. Verf., Zur geseh. § 52.

Tatarische lebnwörtcr sind tscher. ala- Sa, alaèâ 'wal-

lacli' (vgl. Münk. NyK 1. c), mord, alaäa 'pferd, kastrier-

tes pferd' (vgl. Paas. JSFOu. XV,a s. 28). wog. ôlyà 'Wal-

lach' (vgl. Ahlqv. JSFOu. VIII s. 9, Gomb. NyK XXVIII

s. 168) und ostj. adaéa, odosa 'hengst', qtàsà 'wallach' (vgl.

Paas. FUF II s. 112).

wotj. S. M. J. MU. U. urobo 'bauerwagen', G. robo : robo-ttcrs

'wagenachse', robo-ftog 'achsenuagel', Münk. K. têrobo, robo «
* urobo) 'wagen, karren'.

< tschuw. Asm. (s. Xl, XVIII, 70, 130) «mw, orapa, 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. *êrobo, robo vgl.

Verf., Zur gesch. § 25.

Aus dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch tscher.

ara ßa, orawâ 'wagen, rad' entlehnt (vgl. Budenz u. Münk.

1. c), wogegen wog. tgrrgrp 'lastwagen', örop 'bauerwagen',

ostj. arba Vota, currus' tatarische lehnwörter sind (vgl.

Ahlqv. JSFOu. VIII s. 10, Gomb. NyK XXVIII s. 169-

70, Paas. FUF II s. 111).

•

wotj. Wied, uslom 'vorteil, gewinn'.

< tschuw. Asm. (Il3B. XVIII s. 114) uslam, oslam, Zol.

oslam, Ahlqv. osiani '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', uig. azyk 'vorteil', Radl.). Vgl.

Münk. NyK XVIII s. 100 u. wbuch s. 94.
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Aus dem tschuwassisehen stammt audi tscher. oslam

'gewinn, prozent'. Ein tatarisehes lehuwort ist wog oslym

'frucht, ertrag, gewinn' (oslym-varp 'zöllner, publican').

wotj. G. usto 'gut', S. M. u-sto, U. hio « *unto) 'meister', J. usto

'meister, kenner; erfahren, geschickt', Ml', wsh 'geschickt', Münk.

K. im/o, sio 'künstler, meister, handwerker; geschickt, tüchtig'.

? < tsehuw. Zol. usta 'meister, kenner', Münk. (NyK XXI

s. 5) tostîi, Ahlqv. ûsty 'meister; geschickt' [vgl. kas. osta

(ïexto) 'künstler, meister; geschickt, gewandt', kom. osta

'lehrer, meister', tel. leb. küär. bar. kir. tar. dsch. osm.

usta (tel.) 'handworker', (kir.) 'sehmied', (osm.) 'meister,

lehrer; künstlerisch, geschickt, gewandt', Radl.; — aus

dem pers.]. Vgl. Münk. NyK XV HI s. 142 u. wbuch s

94, wo das wort als kschuwassisch.es lehnwort bezeichnet

ist. Es könnte aber sowohl hinsieht« seiner form als sei-

ner bedeutuug ebenso gut aus dem tatarischen entlehnt

sein.

Ein tschnwassisch.es lehnwort ist tscher. usta 'meister,

handwerker'.

wotj. MU. Bess, luâse, Münk. K. tiià&r, Wied, usse 'übermorgen'.

< tsehuw. AäM. (s. 179) viss9, viz'd, ris, Zol. visée, visé

'drei', auch: 'der dritte' (vgl. Asm. Gr. s. 182) (vgl. kas.

ö6, 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. Munx. wbuch s. 76. Das wotjakische wort bedeutet

also ursprünglich 'der dritte' sc. 'tag' (vgl. tscher. kum

'drei', kumàuàta, kumusto 'übermorgen'); möglicherweise

ist das auslautende f-, e in uifat, îiiêsc = der wotjakisehen

illativendung (vgl. wotj. iu 'jener', tus 'heuer, in diesem

jähre'; wotj. a<Fz 'Vorderteil, vorderraum, zukunft', Uuk-

-arfés 'morgen, an dem folgenden tage'), sodass wotj.

mêis „an dem dritten (sc. tage)" bedeutete.
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wotj. G. usthu, S. M. J. MU. uMjni, U. wMwf, Münk. K. uM-

'öffnen, aufmachen', MU. uMo, U. utêto, Münk. S. K. usto 'loch.

Öffnung', MU. auch: 'offen'; G. u&jànf, Isl. J. uèjani, Münk. S.

M.fy7i/- 'öfter öffnen' syrj. I. V. S. L. vostpii, U. veHynis, P. otfnj

(1 p. praes. sing", me oêfn) 'öffnen', V. S. L. voésa, P. oéta 'offen',

P. auch: 'loch, Öffnung', I. V. 8. L. voHini, U. veêêynis, P. os-

tpij 'sich öffnen, aufgehen', L. auch: vnàtïéni id.

? < tsehuw. Asm. (s. 278) ws-, Zol. os-, Ahlqv. oéâs, uéas

'öffnen, aufmachen' (vgl. kas. âè, alt. tel. tar. sart. soj.

kkir. krm. dsch. osm. uig. aè, kom. misch, tob. bar. ac, kir.

schor. as, sag. koib. jak. as 'öffnen, aufmachen', Radl.).

Nach Budenz MUSz. s. 725 wäre wotj. uit-
f
syrj. voSt-,

o&t- = u-, va-, o- : -\- -êt-, wo -êt, ein suffix zur bildung von

momentanen, resp. intensiven verben wäre („=#, welches

im syrjänischen das regelmässig gebrauchte momentan-suffix

ist"); den so erhaltenen verbalstamm stellt er, nebst wotj.

im, syrj. vom 'mund, mündung' u. a. mit fi. aukea 'aper-

tus' und ovi 'janua' zusammen. Als momentansuffix kommt in

den permischen sprachen häufig -t- vor (vgl. Büdenz Alaktan

s. 60, wo auch das fragliche wort angeführt wird), nicht 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 : u&t-, voêt-, O.U- -- us- -\- 1-, voê- + -t-, oê- -f- -t). Lu

diesem falle entspräche das permische wort sowohl hinsichts

seiner form als seiner bedeutung dem angeführten tschu-

wassischen.

wotj. G. M. U. uarm-, S. J. MU. varm-: G. narmajf, M. uarmaji,

U. nannat,, 8. MU. vannai, J. varmaji 'Schwiegervater, vater der

frau' (a( = 'vater'); J. MU. varmumi «*varm-mumi 'Schwieger-

mutter, mutter der frau' (mmni — 'mutter'); G. U. uarmaka, 'die

frau des frauenbruders', U. auch: 'die trauen Schwester, die äl-

tere Schwester des frauenvaters', M. yannaka, MU. S. varmaka

'die ältere Schwester der frau' (aka = 'ältere Schwester'); G. M.

mtrmiêka, U. narmfêka, S. varmiska 'älterer bruder der frau' (vgl.
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s. v. Mia); Isl. J. vannes (— ra nn-es: -es — nominalbildungssuffix,

vgl. Wied. Syrj. gr. s. 60— 1) „benennung der familie des Schwie-

gervaters (frauen vaters) in ihrem Verhältnis zum Schwiegersöhne*4

,

MU. vannes od. rannes agai od. carmes vin 'brader der frail',

vannes Jcrnak 'die frau des älteren binders der fra n', ramus Ien

'die frati des jüngeren bruders der frau'. vannes hahai 'va ter

der trau'.

< tschuw. Asm. (s. 141) «r/m. Ahlqv. ârym, ärym 'frau.

gattin', Zol. arym 'frau, gattin, frauenzimmer' (vgl. krm.

osm. haräm 'harem; die trauen u. töchter, die im harem

wohnen; frau, gattin', — aus dem arab.; vgl. Asm Gr. s.

141 note, und Zol. s. 137). Das anlautende u, r im wot-

jakischen beruht vielleicht auf dialektischem Wechsel von

formen mit und ohne ani. r im tschuwassischen, vgl. tschuw.

ara, vara 'gewiss, was denn!, was nicht noch!', uda, vuda

'heu', uf, ml Vr', n/rr, rn/cr "herauslassen, befreien' (vgl.

ASm. Gr. s. 47). Der vokal der zweiten silbe ist wegen

toulosigkeit geschwunden (also: itannaji < * aarfm-ajr, uar-

maka < * aarjm-aka-, etc.).

Minkàcsi Ârja es kauk. elem. s. 133 — 4 stellt das

fragliche wotjakische wort nicht nur mit mordK. una

Schwiegertochter, weih, gattin', mordM. dir'ä, .i/rVr

'weib, gattin', ti. orpana 'geschwisterkind', 1p. oarbben

'schwester', sondern auch mit ostj. orti 'onkel (bruder der

mutter)', wog. *oar 'verwandter*, magy. ar : anyam ara 'on-

kel (mütterlicherseits)' zusammen, und hält diese Wörter

für iranisches lehugut (vgl. osset. arwäde bruder', arwäd

'verwandter, freund', aw. brätar- bruder' etc.). 1 Das m

in wotj. uann-, rami- erklärt er für eiue spur des posses-

sivsuffixes der 1. pers. sing. (->»)> „welches heutzutage im

Singular nicht so lautet (wotj val 'pferd': ral-e 'mein pferd')
u

,

von dessen ehemaliger existeuz aber auch im singular das

1 Über mord, vvva, fi. orpana, lp. oarbben siehe Sktäi.ä JSFOu.

XVII.4 8. 31 note 2.
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suffix dor 1. pers. plur. -mg zeuge. 1 Zur stütze einer der-

artigen Zusammensetzung wie wotj. *ijnr-m-ajg, die auf

alle fälle dem jetzigen wotjakisehen fremd ist, führt er magy.

nevem-napja (név-nap 'namenstag') uud wog. hipéni-Qjkii

„ipam-oreg" (tup-rtjkti r ip-öreg*') an. welche jedoch für das

wotjakische keine direkte beweiskraft haben. Befremdend

wäre auch das vorkommen des possessivsuffixes vor dem

nominalbidungssuffix -cm in wotj. rarmcs (vgl. oben).
•

wotj. 8. U. vhnt. M. rcmt, Isl. J. rcmt 'hülfe, beistand', U. vè.mt

karin? 'helfen, beistand leisten', Münk. S. K. rcmt '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) rimü, mime hülfe, beistand', Zol.

nümä 'hülfsarbeit' [vgl. kas. Ostr. Rapl. ömä (Radl.:)

'eine hülfsarbeit, zu der die bekannten eingeladen werden',

(Ostr.:) 'beistand, unentgeltliche artelarbeit gegen bewir-

tung', bschk. Katar, ömä id.]. Vgl. Münk, wbuch s. 655.

— I ber den Wechsel von anl. r mit m im tsehuwassischen

vgl. Asm. Gr. 48
r
368.

Aus dem tsehuwassischen sind ebenso tscher. ßi mä

'hülfe (bei der arbeit)', wüma 'hülfe', müma 'beistand, ar-

telarbeit gegen bewirtung' entlehnt,

1 -vi- kommt ja als possessivsuffix in gewissen kasus auch im

singular vor, wenngleich nicht im nominativ, z. b. ruf 'pfenl', acc.

calm*; ausserdem im inessiv, illativ, elativ, instrumental, prosecutiv,

terminativ (vgl. Wikd. Syrj. gr. s. 135—6).
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Rückblick. Folgerungen.

In bezug auf die bedeutung der erörterten lehnwörter für die

lautgeschichte der perniisehen sprachen und des tsebuwassisehcn

haben wir, was zunächst die ersteren betrifft, gesehen,

1) dass einige tschuwassische lehnwörter in den perniisehen

sprachen (wotj. yuhi, syrj. yah: wotj. kudi, syrj. kud: wotj. kudit-.-

?\votj. ugi x

) an den urpermischen lautübergängen *mb>ft, *nd></.

**lg > y teilgenommen haben, wonach diese lautübergänge also zu

der zeit, wo diese lehnwörter aufgenommen wurden, noch nicht

durchgeführt waren; (nach dem ausgang der urpermischen période

und nachdem die lautüborgänge *Tjg > y und *nd > d schon durch-

geführt waren, sind wotj. cyyei, tiyyîti und kandelem, welche nur

im wotjakischen vorkommen, entlehnt), (vgl. oben s. 24 — 5);

2) dass gewisse tschuwassische lehnwörter im syrjänischen

[yoh (wotj. yuhi), kud (wotj. kudi), (nip (wotj. f&ipj)] an der elision

eines urspr. auslautenden *-/ (welches im wotjakischen bewahrt ist)

teilgenommen haben, wonach also die fragliche elision zur zeit der

entlehnung 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. ;U— 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 tschnwassischen lehnworte: wotj. êarttii

'rübe', syrj. sorkni ebenso wie in: wotj. huât- 'nehmen', syrj. host-;

wotj. hi/t- 'mit dem zugnetz fischen', syrj. koit-
j

- wotj. a dem

syrj. c im lehnworte: wotj. pairs ' Vogelbeere', syrj. pefjs ebenso

wie in: wotj. kar- 'machen', syrj. 1er-: wotj. ka
r
i 'schw ägerin', syrj.

kd
I

— wotj. e dem syrj. c im lehnworte: wotj. kcts 'zicge, hase',

syrj. fat* 'haso' ebenso wie in: wotj. Fem 'traubenkirsche', syrj.

Fem; wotj. srp galle', syrj. etc. (wotj. « - syrj. o, wotj. u =
syrj. «, wotj. / —- syrj. u) vgl. oben ss. 26, 28, 29, 30, 32, 33.

In betreff des tschuw assisehen folgerten wir, dass

1) die tschnwassisehe spräche in einer früheren période auch

stimmhafte verschlusslaute ///. d(f), h] im anlant kannte (vgl. s.

8-9),

2) die doppelte Vertretung' der tschuw assisehen laute: o, n, p,

r, x, z in deu permischen sprachen — einerseits durch k, t, p, s
t

.4, anderseits durch y, d, h, -, z' — auf einen ursprünglichen tschu-

wassischen Wechsel *k ~ *y, *t — *d, *j> — *h, *x ~ *y, *s ~~

*&~*z' zurückgeht (vgl. s. 11—2).

3) das auslautende tschuw. -s in einigen Wörtern (piles-, pûrûè,

tûà) aus ursprünglicherem *è entstanden ist (vgl. s. 15).

4) gewisse tschuw assisehe, jetzt mit v anlautende Wörter (vir-,

vi&h) zur zeit ihrer entlehnung ins w otjakische vokalischen anlaut

hatten (vgl. s. 16—7),

5) inlautendes n in einer gruppe tschuwassischer Wörter (ana.

anztr, jnär, U/diroäk, kanx.tr, fhna) aus urspr. *i\ entstanden ist

(vgl. s. 20-3),

6) tschuw. a in ka o'x'a, kafê-, nach dem Zeugnis des ent-

sprechenden tschuw assischen lehnw ortes in den permischen sprachen

(wotj. krfs, syrj. krfs), auf einen urspr. vorderen vokal (auf einen

e-laut) zurückgeht (vgl. s. 26),

7) der urspr. a-laut in den tschuw assischen W örtern: /on,

Xun; sorfa, snrla: on-, au- noch bewahrt war, als die entsprechen-

den: syrj. kan, wotj. kan: syrj. fsar/a, wotj. sarin: syrj. ailas. wotj.

atlis entlehnt wurden (vgl. s. 2'); vgl. jedoch auch ebenda anm.),
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8) tsrhuw. / in einer grappe vou Wörtern (tschuw. im, inae,

irikser, kir:poskir, kin, ninur, pivz'ej, tin ,), tire,t) aus einem urspr.

*e entstanden ist (vgl. s. 32)!

Unter den lehnwörtern gab es auch einige, deren originale

im jetzigen tschuw assischen nicht mehr vorkommen oder wenig-

stens — so viel ich weiss — nicht belegt sind, welche aber, auf

grand gewisser kriterien, als entlehnungen aus dem tschuwassischeu

bezeichnet werden müssen; diese waren: wotj. aman : tusmon-aman

ein böser geist, der das vieh mit krankheiten plagt'
|

wotj. bustur-

gan 'alp'
|

wotj. kuho 'spindel'
|

wotj. Vulvar- 'dringend bitten, fle-

hen'
I

wotj. tumoso 'wunder, spass'. — möglicherweise auch: Vwotj.

Imfh 'käfer'
|

??wotj. dzvp 'tasche', syrj. tfzep, zcp 'tische, beu-

telchen'
J
??wotj. tourna 'gurt', syrj. tasma 'riemen, ledergurt'

|

?wotj-

ulyb : ulyb-turum 'sedum telephium'; vgl. auch s. v. jiror.

Die kulturgeschichtliche bedeutung der tschuwassischeu lehn-

wörter tritt deutlicher hervor, wenn wir dieselben nach sachlichen

kategorien ordnen. Die wichtigsten begritfsgebiete, denen sie an-

gehören, sind folgende:

Bauten, häusliche einrichtung. gerate, Werkzeuge,

hausindustrie, u. ä.: ?wotj. bjfskj 'säge', wotj. buk» 'kummetbo-

gen'; wotj. euer, syrj. <>nir 'sattel'; wotj. encrfsak 'rückenpolster

am Pferdegeschirr'; wotj. jubo 'pfähl, säule': syrj. karta 'viehstall,

Viehhof; wotj. katan fsi 'decke von leinwand zur bedeckung der

kleider in der Vorratskammer, bett Vorhang'; wotj. ka/si 'schere';

wotj. kis, syrj. kiï 'weberkamm'; wotj. kubn 'spindel'; wotj. half,

syrj. kud 'korb von rinde'; ?wotj. niajrg, syrj. majcg 'pfähl, stange';

?wotj. munfso 'badestube'; wotj. murjo 'Schornstein'; ?syrj. parga

'in der flachshechel zurückgebliebene tlachsflocke, schabsel'; wotj.

piritè, syrj. pirif.s 'brecheisen, brechstange'; wotj. sanîk 'grosse

gabel, Heugabel, mistgabel'; ?wotj. sarba 'länglichrundes gefass von

birkenrinde mit hölzernem deckel'; wotj. sakan 'bastdecke, bast-

matte, pferdedecke'
;

wotj. serf, syrj. hifi 'weberspule, spulrolle';

wotj. .sulo 'peitsche'; wotj. surto, syrj. têarla 'sicher
;

?wotj. safsa

'düune (lange) stange'; su fSo 'rate, gerte'; wotj. trrki 'schüssel';

wotj. tiygiti 'achse eines rades'; wotj. tursko, tufsko 'feuerhaken.

Schüreisen'; wotj. furto Temerstange, deichsel', syrj. turta- 'krücke
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od. rochen zum zusammenscharren des gedroschenen getreidcs";

wotj. f&okmnr 'prügel, konle', syrj. fsokmar 'sehlägol, keulc, hand-

ramme'; wotj. f'Zumon, syrj. fsuman 'gefäss (korb) von birkenrinde';

wotj. fsumori, sumnri 'obertcil an dor senkrecht stehenden Stange

des Spinnrockens, kunkcl am sprinnrocken
;

spindelscheibe'; wotj.

uroho 'bauerwagen'.

Landwirtschaft: wotj. a /ja 'strich (landes)'; wotj. arànf 'ern-

ten'; wotj. bust 'fehl, brachfeld': wotj. iffm 'dreschtenne; darrhaus';

wotj. jiratj 'grenze, rain, furche auf dem felde'; wotj. kaban 'getreide-

haufen, heuschobor'; wotj. butto, syrj. koffa 'garbe'; wotj. kuro

'stroh'; wotj. bthnan, syrj. kuHrnati Yettich'; ?wotj. sur/on, syrj.

siigon 'zwiebel'; wotj. sart'sî, sarttii. syrj. sorbit, sorf/'/i 'rübe';

wotj. xurfa, syrj. f'sarfa 'sichel': wotj. Sabala 'ein an der pflug-

krünime (oberhalb der ptlugscharen) befestigtes brettchen (schaufei)

zum abwälzen der erde', syrj. Sabala 'ein an der rechten seite der

ptlugkrümme (oberhalb der pflugscharen) angenageltes dreieckiges

brettchen zum abwälzen der erde*; wotj. t/s, syrj. tus 'samen, korn.

kern'; wotj. ud/s 'der teil des ackerbeetes, den eine person zu

schneiden hat', syrj. adm id., auch: 'strich ackerlandes zwischen

zwei furchen, ackerbeet, gepflügter strich ackerlandes'.

Gesellschaftliche und staatliche einrichtnngen und vor

hältnisse: wotj. kühltfnf 'testieren, schenken'; wotj. kemdere, kan-

delem 'zeuge'; wotj. körs 'abgäbe, Steuer'; wotj. kudo 'brautwerber;

wotj. kuf/m kaufgeld tür die braut'; wotj. kun, syrj. kau 'fürst,

regent, könig'; wotj. kann 'gast'; wotj. kurok 'räuber, dieb'; wotj.

kuzo 'wirf, hausherr', auch (in Zusammensetzungen): 'geist, gott-

heit', syrj. kuse 'waldonkel'; ?wotj. tut 'fest, schmaus'; wotj. tub

rafsi 'brautwerberin'; wotj. tutuup « *tuluj>) : t. nimpi 'Waisen-

kind'; wotj. taSmon "teiud, Widersacher'; wotj. vème 'hülfe, frei-

willige hülfsarbeit'.

Verwandtschaftsverhältnisse: wotj. abi 'grossmutter,

Schwiegermutter'; wotj. aki 'ältere Schwester'; wotj. apat 'ältere

schwester, mühmehen'; wotj. hertt 'nachbar, verwandter', be.fêéî 'älterer

bruder'; wotj. ladt fr 'bruder od. Schwester der trau'; wotj. busket

'nachbar. verwandter'; wotj. bu*ono 'mann der frauensehwester'

;

wotj. vyijci "seh wägerin (trau des älteren binders)'
;
wotj. übt : isku-
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vin 'verwandter, nachbar, treund', narm-iska Traucnbruder
;

wotj.

ken 'Schwiegertochter'; wotj. kirsi Schwager, mann der älteren

Schwester'; wotj. sur-, syrj. *nr- 'stief-' (z. b. wotj. sur-aji, syrj.

sor-ai 'Stiefvater', wotj. sur-mumi, syrj. sor-mam 'Stiefmutter');

wotj. itarm-, rann- Trauen-' (z b. uann-aji 'trauen vater', rarmumi

'frauenmutter').

Tiere. - Haustiere: wotj. let's 'zicge', auch: 'hase', syrj.

kef's 'hase'; wotj. taka 'hammel'; wotj. fsipf, syrj. fsip 'küchlein'

;

wotj. ulo'<o ' wallach'. — Andere tiere: wotj. arlan 'maulwurf,

hamster'; wotj. bizara 'ziesel. litis*
;

?wotj. bet'.îi 'käfer'; Vwotj.

botfono ' wachtel'; wotj. igi 'uhu'; wotj. kojik 'elentier'; wotj. (sarja

'dohle'; wotj. Marian 'fischmöwe'.

Tracht und Kleidung: wotj. burfsin. 'seide'; ? Vwotj. Jzep,

syrj. Jzep 'tasche'; wotj. kudiri 'gebräme, besatz'; wotj. hiufSi

'stiefelschaft'; wotj. sukman, syrj. sukman 'grober wollener kaftan';

wotj. set/ 'zopfband'; wotj. Auffk 'eine art tuen'; ??wotj. tasma

'gurt', syrj. tasma 'riemen, ledergurt'; ?wotj. fsulges 'strumpf (von

leinwand od. tuch)'; wotj. f&ulko 'strumpf, socke'; Vwotj. ugf 'ohrring'.

Pflanzen, bäume, beeren, fruchte: ?wotj. bitnik 'minze';

wotj. bukro 'kornrade'; wotj. gubi, syrj. gob 'pilz, schwamm'; wotj.

kuromo 'ulme'; wotj. pales, syrj. pelis 'vogelbcere'; wotj. »Atta

blume, blüte'; wot j. si/an 'binse, schilf ; ?wotj. ulyb : u. -turum 'se-

dum telephium'
;
wotj. ulmo, syrj. ulmö 'apfel'.

Religion, mythologie: wotj. akajaUa 'ein grosses, im

frühling vor dem ackern geleiertes opferfest'; wotj. aman : tusmon-a.

'ein böser geist'; wotj. busturgan 'alp'; wotj. keremet 'eine böse

gottheit, der Widersacher der guten gottheiten; der opferplatz, wo

dieser gottheit geopfert wird'; Vwotj. kurbon 'opter'; wotj. ob/da

'waldgeist, Waldteufel'; wotj. fylik 'sünde'; wotj. fSek 'da hast du!

(näml. das opfer)'.

Zeit, Zeitrechnung: wotj. arna 'woche'; wotj. /m/r Lebens-

zeit, menschenalter, ewigkeit'; wotj. Sumot 'samstag' 1

;
wotj. lu&te

'übermorgen'.

1 Auch sind die wotjakischen benennungen der übrigen Wochen-

tage dem tschuwassischen nachgebildet, siehe oben s. 43 4.
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Handel: ?wotj. don, dun, syrj. don 'wert, preis, Zahlung';

wotj. sum : sum-ak, xumen (hostini) 'im grossen masse, en gros

(kaufen)'; wotj. ukso 'geld'; wotj. uslotn 'vorteil, gewinn'.

Speise, ge tränke: wotj. arcrfc 'branntwein'; wotj. nemri:

haraygi-n. 'kartotfelsuppe'; ?wotj. sukiri 'brodlaib'.

Lehnwörter aus anderen begriffsgcbieten giebt es verbältnis-

mässig wenig:

Körperteile: wotj. bizyi 'biirzel der Vögel'; wotj. jiakar

'magen, bauch'.

Naturerscheinungen: wotj. hus 'nebel, dampf; wotj. sit:

sif-tql 'stürm'.

Krankheiten, heilkunst: wotj. em-jum 'arznei, heilmittel';

wotj. fhifêt 'eine art hautkrankheit'.

Metalle: wotj. tui 'messing'.

Bienenzucht: wotj. karas 'wabe, honigscheibe'.

Spielzeug: wotj. fSaraka '(holz)kugel'.

Die übrigen tschuwassischen lehnwörter sind bezeichnungen

für abstrakte uomina, verbeu und partikeln: wotj. arjsir 'eng'; wotj.

bid, syrj. bid 'ganz, vollständig'; ?wotj. dol : dol-ak 'alle, ganz,

völlig'; wotj. em 'gesund; nutzen, vorteil'; ? wotj. jivor, syrj. juor

'nachricht, botsehaft'; wotj. jlhul 'sitte, gewohnheit'; wotj. jutH

'trauer, kummer, herzensbitterkeit'
;
wotj. kuikj 'kummer, betrübnis,

sorge'; wotj. muglo 'ungehörnt (vom hornvieh)'; wotj. smy 'gesund';

wotj. s"u{d/Ji 'gesundheit' ; wotj. sesj' 'verstümmelt, krüppel, hinfäl-

lig'; ?wotj. sekit, syrj. - êekld 'schwer, schwierig, schwanger; schwere,

bürde, last'; wotj. tumoSo 'wunder, spass; wunderlich, spasshaft';

?wotj. t'scber 'schön, hübsch, gut'; wotj. fêibor 'bunt'; ?wotj.

uMo 'meister. kenner; erfahren, geschickt, gut'
|

wotj. kanslr-:

la 'isirànl 'erschlaffen, ermatten, erschöpft werden'; wotj. hdvor- :

tufvonn? 'dringend bitten, flehen'; wotj. têuk- 'feuer schlagen';

?wotj. uH- : uitini, syrj. vost-, ost- ivo&ttni, osni 'öffnen'
|
wotj. -ak,

-ik 'ganz, eben, gerade' [verstärkungsencliticum]
;
wotj. èrfksfr 'wi-

der willen'; wotj. iske 'in diesem falle; es scheint, wohl; nun also',

?syrj. eêbj 'doch, mal'; wotj. kaf 'bald, sogleich, jetzt'; wotj. kaVen

'leise, langsam'; wotj. oido 'nun wohl! wohlan! auf! komm!' ?wotj.

sat 'vielleicht, etwa; sogar, wirklich!'; wotj. sau 'ganz, gänzlich,
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völlig'; ?\votj. tau 'dank, danke!'; wotj. tjp,r : t. karnj''stampfen

(v. pferde)'.

Unter den angeführten lehuwörtern giebt es eigentlich keine

ans dem gebiete der jagd oder fischerei [vgl. jedoch oben s. 133:

'elentier' (wotj.)J. Von den Bezeichnungen für nietalle kommt auch

nur eine vor ('messing', wotj.). Obgleich die permischen Völker

keine einzige benennung für getreidearten von den tsehuwassen

entlehnt haben (die wichtigsten derselben waren den wotjaken und

syrjäneu schon vor den prrmiseh-tschuwassisehon berührungen be-

kannt, wie wotj. (fzeg, d'iizcg, syrj. rud'zeg 'roggen'; wotj. jidi,

syrj. id 'gerate'; wotj. (hthci 'weizen', syrj. >obdi, sohi id.; wotj.

siz$ 'hafer', ebenso wie auch die wichtigsten metalle: wotj. lorf,

syrj. kert 'eisen'; wotj. irgon, syrj. irgen 'kupfer'; wotj. azve«, syrj.

ezià 'silber'; wotj.-syrj. zarni 'gold'; wotj. nzrcs, syrj. ozß 'zinn';

wotj. andern, 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 grund der lehnwörter

annehmen kann (vgl. oben s. 132, z. b. wotj.-syrj.: 'samen, korn',

'garbe', 'sichel', 'brettchen am pflüg', 'der teil des aekerbeetes, den

eine person zu schneiden hat', ?'rettich', 'rübe', wotj.: 'braehfeld',

'getreidehaufen', 'dreschtenne'). Sehr beachtenswert an zahl und

art sind diejenigen entlehnten kulturwörter, welche in das gebiet

der häuslichen einrichtung, der gerate, Werkzeuge und der haus-

industrie [wie z. b. die für 'korb von rinde', 'gefass von birken-

rinde', 'keule', 'brecheiseu', 'sattel', 'weberkamm', 'weberspule' (wotj.-

syrj.); 'viehstall' (syrj.); 'Schornstein', 'bettvorhang', 'feuerhaken',

'bastmatte', 'schüssel', 'spiudel', 'spindelscheibe', 'schere', 'kummet-

bogen', 'achse', 'wagen' (wotj.)], 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 hinsieht auf einer höheren

kulturstufe stand als die permischen Völker. Die verhältnismässig

grosse anzahl der ins wotjakische aufgenommenen lehnwörter zeigt

uns deutlich, dass von den permischen Völkern die südlichste gruppe
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— die wotjakeu — vorzugsweise dem kultureinfluss der tschu-

wassen ausgesetzt gewesen; dass diese beiden Völker in naher be-

riihrung mit einander standen und dass die gegenseitigen bezieh-

ungen teilweise ziemlich intim waren, davon legen ihrerseits auch

die lehnwörter aus den gebieten dei; Verwandtschaftsverhältnisse

[vgl. z. b. 'grossmutter', 'älterer binder', 'ältere Schwester', 'trau

des älteren bruders'. 'mann der älteren Schwester', 'brader der

frau', 'bruder od. Schwester der trau', 'mann der frauenschwestor',

'Schwiegertochter', 'nachbar, verwandter', 'stiel-' (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') zeuguis ab.

Da sich manche von den tschuwassischeu lehn Wörtern im

wotjakischen ihrer form nach zunächst an tschuwassische formen

aus dem nördlicheren, dem sog. „oberen" od. wirjal-dialekt anschlies-

sen, können wir annehmen, dass die wotjaken, wenigstens im letz-

ten abschnitt der entlehuungsperiode. vorzugsweise mit den wirjal-

tschuwassen in berührung standen 1
: vgl. z. b. wotj. abi 'gross-

mutter, mütterchen' — wirj. ani, ant, an. (Münk.) *aba
|

wotj. aki

(in Zusammensetzungen auch: -ala) 'ältere Schwester' -- wirj. ani.

aaj, an. akka. (Münk.) taya
j

wotj. beffo 'nachbar, verwandter',

bcf'iïi'1 'älterer bruder' — wirj. pi.DÜ, pitsi, pi oh}'1
, an. pifKe

wotj. n'trrfsak ïiiekenpolster am pferdegeschirr' — wirj. (Münk.)

Uiiär.iäk, an. (Münk.) ijtüärs'äk
|

wotj. etjijn '* 'Schwägerin' — wirj.

*if)6oj*, (Münk.) <7m//, an. (Münk.) iimjti
|

wotj. ka/Äi (auch: kai/Si)

'schere' — wirj. x« /.•*/, «»• X"J D'*!
I

wotj. ob/da 'waldteufel' — wirj.

oHib'a, oßjn'a, an. unioc I wotj. sm'ijk 'grosse gabel' — wirj. säiuk,

1 Nach Asm a hin Gr. s. IV wird der obere dialekt von den tschu-

wassen in den kreisen Civilsk, Judrin, Kozinodemjansk und (teilweise)

Cheboksary 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

Ci8topol\ Spas8k, Svijazsk, Tetjusi und (teilweise) Ceboksary gouv.

Kasan gesprochen.

1 Die tschuwassischeu vokativformen auf -rj, -aj kommen nach

Asm. Or. s. 131 im wirjal-dialekt im kreise Kurmys vor.
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an. êe»3k
|
wo\j. Settle 'sünde' — wirj. ij7/x, an", ijv/fr

|
wotj. terki

'schüssel' — wirj. tirez, an. (Münk.) ïtffêk
|
wotj. tiggift 'achse' —

wirj. te#Gc?/, f/^ej/, an. ^/î^/'
|
wotj. tèaraka 'kugel' — wirj. *téaraea 1

,

an. bavraea.

Dass aber der tschuwassisehe einfluss sich einst auf das ganze

permisehe gebiet erstreckt bat, das tbun die im syrjänischen ver-

kommenden tschuwassischen lehnwörter unwiderleglich dar. Es

dürfte angebracht sein diese Wörter — der Übersichtlichkeit halber

— hier im zusammenhange zu erwähnen:

1) syrj. U. V. S. L. P. hid 'jeder, ganz, all' (wotj. hid);

2) ?syrj. I. U. V. S. L. P. don 'wert, preis, Zahlung' (wotj.

dun, don);

8) ??syrj. L. >fzrp, I. U. V. S. P. zrp 'tasehe, beutelchen'

(wotj. d'zep);

4) syrj. L. enir, Messerschmidt (handschr.) oni'rr 'sattel'

(wotj. euer);

5) syrj. U. V. Pec. 8. L. gnh 'pilz, schwamm' (wotj. guhi);

6) ?syrj. V. e&h>, 8. r&kç, veskç, II. L. veske (V. U.) 'doch,

mal', bezeichnet auch (U. V. 8. L.) die bedingt« form; P. vrike

'ôu'^wotj. Ute; vgl. wörterverz.).

7) ??syrj. I. juor, U. juer, V. S. jurer, L. >?v;r. P. juer

'naehrieht, botschaft, gerücht, sage, rede' (wotj. jiror);

8) syrj. U. V. 8. L. karta 'viehstall, Viehhof, viehburg', P.

kartœ 'hof
;

9) syrj. I. U. V. 8. L. P. keß 'hase' (wotj. kett 'ziege; hase');

10) syrj. V. S. L. P. kis 'weberkamm, weberblatt' (wotj. kis);

11) syrj. I. kud, P. kud 'korb von rinde', U. kud korb,

schachte!, kästen', V. 8. L. kud 'aus dünnen, rundgebogenen espen-

scheiben verfertigte (runde) Schachtel' (wotj. kud/);

12) syrj. I. U. V. S. kotta, P. kotta- 'garbe, bündel' (wotj.

kutto);

13) syrj. U. kan 'zar', 8. V. kan- : kanalny, kanavny 'regieren,

herrschen', Messersohmidt (handschr.) kann : Ién-Kann 'König. Rex'

(wotj. kun);

1 Vgl. wörterverz.
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14) syrj. V. S. L. kuSman, P. hihna n Vettich' (wotj. kuSman);

15) syrj. Pec\ kuie, Lytkin kuie 'waldonkel' (wotj. kuio 'wirf,

in Zusammensetzungen: 'geist, gottheit');

16) ?syrj. I. majeg, IT. V. S. L. majeg, P. majeg 'stange,

pfahl' (wotj. majeg)-,

17) syrj. V. Pec. 8. L. pelit, I. pelvtz, P. peWi Vogelbeere'

(wotj. paleê);

18) ?syrj. P. parga 'in der flachshcchel zurückgebliebene flachs-

flocke, schabsel';

19) syrj. V. Pec. piriin, IT. S. pphlz. P. pir/H 'brecheisen,

brechstange' (wotj. piriH);

20) ?syrj. P. sugoû 'zwiebel' (wotj. sugon);

21) syrj. V. Pe£. sukman 'grober wollener (hellgrauer) Überrock

(im herbst)' (wotj. sukman);

22) syrj. I. V. Petf. S. L. P. Horfni, II. V. Sorh'ä 'rübe' (wotj.

bartHi)
;

23) ?syrj. I. IT. V. Pec. S. L. Hekid, P. Sekit 'schwer, lästig,

schwierig, schwanger; schwere, bürde, last' (wotj. Sekit);

24) syrj. V. &uH, P. Suri- 'weberspule, spulrolle' (wotj. Sert);

25) syrj. P. tor- 'stief-', z. b. Sor-ai 'Stiefvater' (wotj. kor-);

26) syrj. I. IT. V. Pef. S. L. Haria, P. ttarva- »sicher (wotj.

Aurlo);

27) syrj. V. S. L. kibala 'ein an der rechten seite der pflug-

krümme (oberhalb der pflugscharen) angenageltes dreieckiges brett-

chen zum abwälzen der erde' (wotj. Sabala);

28) ??syrj. I. U. V. Pef. S. L. tasma 'riemen, ledergurt' (wotj.

tasma)
;

29) syrj. I. U. V. Pec. S. P. tiä 'korn, samen' (wotj. tß);

30) syrj. P. toria- 'krücke od. rechen zum zusammenscharren

des gedroschenen getreides' (wotj. turto 'femerstange, deichsel');

31) syrj. V. ftip, I. Hipan 'küchlein', V. PeC. S. L. Hipan

'henne' (wotj. Hipi);

32) syrj. S. L. Hokmar 'schlägel, keule, handramme' (wotj.

Hokmor)
;

33) syrj. U. V. Peö. S. L. Human, P. Human 'gefàss (korb)

von birkenrinde' (wotj. Human);
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34) syrj. V. S. P. adas (V.) 'strich aekerlandes zwischen zwei

furchen, ackerheet', (S.) 'der teil des ackerbeetes, den eine person

zu schneiden hat', (P.) 'terminarbeit, erdanteil, grundanteil' (wotj.

35) syrj. Wied, ulmö 'apfel' (wotj. ufmo);

36) ?syrj. I. V. 8. L. voH-, U. vest-, P. ost- 'öffnen' (wotj. ust-).

Vgl. Wörterverzeichnis.

Von diesen kommen enir, parga, sugon, sor- (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 tschuwassischeu lehuwörter schon in der urpermischen zeit

aufgenommen sind, ergiebt sich daraus, dass einige derselben die

in urpermischer zeit durchgeführten lautübergänge *mb > b, *nd

>rf, (?)*îig>/jr mitgemacht haben (vgl. oben s. 129). In zwei

hergehörigen Wörtern — syrj. gob, wotj. gubi 'pilz' und syrj. kud,

wotj. kudt 'korb von rinde' — ist ausserdem die elision von urspr.

auslautendem *-/ im syrjänischeu wahrzunehmen, womit man für

ziemlich sicher halten kann, dass auch syrj. (sip, wotj. fSipi 'küeh-

lein', wo eine ähnliche elision in dem syrjänischeu 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 lehnwörteru, in

welchen die vokale der ersten silbe im syrjänischen und wotja-

kischen nicht dieselben sind, doch — in bezug auf deu vokalismus

der ersten silbe — ähnliche gegenseitige Vokalentsprechungen vor-

kommen wie in einheimischen, aus dem urpermischen ererbten Wör-

tern (vgl. oben s. 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 ist auch bei

syrj. &urj, êurï 'weberspule' für wahrscheinlich anzusehen (vgl.

oben s. 35). Der umstand, dass ein tschuwassisches lehnwort nur

in einem von den beiden permischeu 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 kudjr- (urspr. 'biber

od. 'biberfoll'), so viel ich weiss, nur im wotjakLsehen 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 Milderen spräche verschwunden oder auch ganz ein-

fach nicht belebt sein. Dass syrj. karta '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. fauna übereinstimmt.

Ks erübrigt uns noch die frage, ob man nicht, wenigstens

annähernd, die zeit des fraglichen abschnittes der urpermischen

période, wo die älteren tsehuwassischen lehnwörter aufgenommen

wurden, bestimmen kann. Da gute gründe zu der annähme vor-

haudeu 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 beleuchteu könnte.

Nach Marquabt, Die chronologie der alttürkischen 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 w (Chronologie s. 94). ,.Die bulgaren folgteu Attila

lt 453] auf seinen heerzügeu nach Westeuropa, doch sind wohl

beträchtliche teile der horden in den sitzen am Kuban und Jaik

lUralnuss] zurückgeblieben. Nach der auflösung des grossen hun-

nenreiches lässt sich Attilas jüngster söhn Krnak mit der Unugun-

dur-horde in Hessarabien nieder; später gerät die horde unter die

botmässigkeit des avaron-ehagaus, der auch die utiguren- und

kutrigurenhorden unterwirft. Eine horde der kutriguren wird um

50u in Pannonien angesiedelt, aber ums jähr 630 von da vertrieben

und in ßajuvarien vernichtet. Im jähre 597 war abermals eine

aus mehreren stammen zusammengesetzte bnlgarenhorde an die

Donau gewandelt. 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 aus Gross-Bulgarien am Kuban,

die den fürsten der Unugundur-bulgaren Asparuch iu den stand

setzt, sich jenseits der Donau eudgiltig festzusetzen. Die in der

poutischen heimat zurückgebliebenen bulgaren aber geraten, ebenso

wie die uignren an der Wolga unter die botmässigkeit der chazaren

oder türken, deren aufkommen genau mit dem niedergaug 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 Nikephoros und

Theophànes] fiêQÇvlia in der nachbarschaft der särmäten (alanen)

genannt, wie auch bei Gregor Barhebraeus. Die landschaft

Ht^viia war ohne zweifei ursprünglich die heimat der Baqa^Xr

(d. i. BagarqX = syr. Bardel), die neben unuguren und sabiren unter

den hunnischen Völkerschaften aufgeführt werden, welche a. 557

dem ansturm der avareu durch geschenke zu begegnen suchten.

Später finden wir die — — Bärcölä als einen stamm der Wolga-

bulgaren" (Chronologie s. 87). „Die allmähliche zurückdrängung

der BaQojXr (Bärcol) durch die chazaren nach norden lässt sich

bei Ps. Moses [Chorenacj] noch verfolgen. Es heisst nämlich —
— : „Und darauf kommen zwei andere ströme aus der gegend des

Ostens, aus dem gebirge des nordens, das Rimika (PvpfUwà oqjj)

heisst, und bilden jenen 70armigen, den die türken den ström

At
c
l nennen. In dessen mitte ist eine insel, auf welche das volk

der Barsilk' 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 Chobenaçt — — 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 übereiu.

Ist die lesart Bulchk' oder Bulchk' richtig, so haben wir in

ihnen wohl die sog. Wolga-bulgaren zu sehen, die später ein reich

au der obern Wolga und Kama gründeten, das sog. Schwarz-

Bulgarien, dessen haoptstadt Billyär in der nähe des heutigen Ka-

zan sich im mittelalter zu einer bedeutenden handelsstadt entwickelte.
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Diese nation zerfiel in drei Stämme: der vornehmste waren die ei-

gentlichen Bulgar. im S. gegen die ehemaligen sitze der magyaren

und pecenegen zu wohnten die Äsgü oder Isgil , den dritten

stamm bildeten die Börcolä d. i. die Barsilk
1

, die also

schliesslich von den Bujeh 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 ums jähr 350 „überwandt und seineu ge-

setzen unterwarfu (perdomuit suisque parère legibus fecit), zählt

Jordanis in seiner geschiente der goten (die gegen mitte des VI.

jahrbunderts geschrieben ist) u. a. die jetzt ausgestorbenen mener

(Merens), die mordwiuen (Mordens) und (?)die tscheremisseu (Srem-

niscans, Kemuiscans, Imniscaris) 1 auf. Der bulgaren und der

tschuwassen, 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 bulgareu den avareu unterworfen wurden 2 oder

als die macht der chazaren den ersteren gefährlich wurde. Dies

letztere ereignete sich, wie es scheint, ziemlich spät im VII. jahr-

hundert. 3

Auf grund 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-

langt sind. Die ersten nachrichten über diese bulgaren giebt uns

1 Vgl. z. b. Schaparik, Slawische alterthümer I 8. 304, Kunik,

Hsui.cTMi A.i-BeKpH s. 155, Snellman, Itämeren suomalaiset, s. 6. —
Zu der benennuug „Sremniscans" macht Kunik 1. c. die bemerkung,

dass die tscheremissen, welche sich selbst mari nennen, von den tschu-

wassen „Sarmias" (recte: bannis, sarnvs, vgl. Asm. Hsu. XVIII 8. 8)

benannt werden. In der that hat Jobdanih' „Sremniscans" (Sremnisc-

-ans) einige ähnlichkeit mit der tschuwassischen benennung für die

tscheremissen. Wenn diese beiden benennungen wirklich identisch sind

— woher kommt es dann, dass Jordanis die tscheremissen eben mit

ihrem tschuwassischen namen nennt?
2 AIbo im VI. jahrhundert; vgl. oben s. 140.

3 Vgl. auch Hukpalvy, Die ungern, 8. 14.
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bekanntlich Ibn-Fadlan, welcher als gesandter des kalifen Muktedir

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 südlichen, wirklich turkotatarischer herkunft 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. Kunix 1. c. s.

126 ff., Radloff ibid. s. 138-43, Marqüabt Chronologie s. 40—2

anm., ASmarin Hsb. 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 assis che, vgl. z. b. bulg. inschr. #r(i)m

'zwanzig' = tschuw. êinm id. (kas. jigerme, kir. jyjyrma, alt. jiirme,

osm. igirmi, sag. cibirgi, jak. sürbä) 2
, inschr. t(o)h(o)r 'neun' =

tschuw. tnxxnr id. (kas. tugy«, kir. toguz, alt. togus, osm. dokuz,

sag. togys, jak. togua) 3
, inschr. bir 'tochter' = tschuw. %'Dr id.

(kas. kir. kkir. krm. ad. osm. kyz, alt. tel. leb. schor. koib. küär.

tob. uig. kys) 3 [vgl. hierzu Fejz-Chanov: Tpn naAipoöHMxi» 6oji-

rapcKHxi» hhaiihch (= Drei bulgarische grabinschriften), HaB-hcrix

1 Über die bulgaren und ihre Stadt „Buryar" schreibt der ara-

bische Schriftsteller Mas'üdi (f 956) u. a. folgendes: „— — Sie sind

ein türkisches volk. Es giebt ununterbrochen karawanen von ihnen

nach Chwärizm in Choräsän und von Chwärizm zu ihnen" (Marquart,

Chronologie 8. 97). — Eine interessante Zusammenstellung der berichte

der arabischen historiographen und geographeu über die Wolga-bulgaren

giebt Asmarin in seiner abhandlung Bo.irapu 11 Hysaiun [= Die bul-

garen und die tschuwassen], Hae. XVIII s. 9 ff.

2 Vgl. oben 8. 3, mom. 6.

3 Vgl. oben s. 4, mom. 11.
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Huti. PyccK. Apxeo,i. OômecTsa IV, 1863, s. 395 ff., Il'minskij: O

4>OHeTHqecKHXi oTHomeHiflxt mauy 'iVBanicKiurb h tkpkckhmi nau-

Ka mii (=Über die phonetischen Verhältnisse des tschuwassischen

zum türkischen), ibid. V, 1865, s. 80 ff., und jetzt besonders Aâ-

MARiN Hsn. XVIII s. 67 - 105]. Es ist sogar sehr wahrscheinlich,

dass die heutige tschuwassische spräche eine direkte fortsetzung

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 berührung

mit den tsehuwassen; 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 tsehuwassen,

aber es ist doch zu bemerken, dass es tschuwassische lehnwörter

in ihrer spräche auch da giebt, wo sie mit den tsehuwassen 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 berührung mit den tsehuwassen 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 tsehuwassen in irgendeiner hinsieht kulti-

vierten wären als die wotjaken und besonders die syrjänen, so

müssen wir annehmen, dass die tsehuwassen 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 (anfaug des XIII. jahr-

hunderts) an der mittleren Wolga wohnhaft gewesen ist, sind die

1 In bezug auf die mordwinen vgl. Paabonkn .ISFOu. XV,2, s. 7.
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bulgaren. Es ist also auch von diesem gesichtspunkte aus betrachtét

sehr wahrscheinlich, dass die fraglichen turkotatarischen („tschu-

wassischen") lehnwörter 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 lehnwörter

im wotjakischen und syrjänischen 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 rvorfahren" der tschuwassen, 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 lehnwörter

im wotjakischen viel grösser ist als im syrjänischen, zeigt uns

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 bulgarenherrschaft 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 älteren 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: ,.. . . die syrjänen haben sich in ihre

gegenwärtigen Wohnsitze zunächst aus den oberen gegenden der

Kama verbreitet, der nördliche teil des panischen gouvernements

1 Über die älteren Wohnsitze der magyaren sagt Ibn Rosteh (Ibn

Duhtrh, Ibn Dastah) u. a.: „zwischen den petschenegen und Isgil-bul-

garen befindet sich das erste gebiet der madscharen . . ."
;

vgl. oben

s. 142. Vgl. auch Hcnkalvy, Die ungern, s. 14 ff. — Über das Ver-

hältnis der tschuwassen zu den alten bulgaren vgl. z. b. Kunik a. a.

o., 8. 118— 61: MuNKÂi'81, Kthnographia V, s. 23 -4; Asmarin, ßo.irapu

II qyBaillll. I13B. XVIII.

JO
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aber nnd namentlich das uralische scheidegebirge ist in geogra-

phischer rücksicht 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 Vyeegda

wusste man — nach Sjögren — von den Zeiten an, da diese ge-

genden den rossen 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 Petschora 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'* des heili-

gen (gest. 1396) waren die anwohner der Vyeegda bekanntlich

syrjänen, welche der biograph Stephan's, Efifanij, 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 Vy-

eegda 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 ;i
. Es ist also sehr möglich, dass die gegenden an der Vyeegda

1 Vgl. auch Smirnov, llepMHKii (= Die permjaken) s. III; Rothkii

(^Die wotjaken) s. 9.

2 Vgl. Smirnov, IJepiiflKU s. 12.

3 Vgl. ScHAPARiK, Slawische alterthümer II s. 54— 5, Ahlqvist

Kalevalan karjalaisuus, s. 19.
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und der mittleren Pecora schon im XI. 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 VIII. 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 zw ischen den tschuwassen

und den permiern, bes. den w otjaken, auch in der spräche der

ersteren spuren hinterlassen hat, wiewohl sie in mancher hinsieht

auf einer höheren kulturstufe standen. Ohne ins einzelne zu gehen

erwähne ich hier einige tschuw assische Wörter, welche, so viel ich

sehen kann, von permischer seite her entlehnt sind:

1 Die Vycegda-syrjänen nennen noch heute das obere Kama-ge-

biet, besonders die gegend von Cerdyn kotn-mu [syrj. kom- = wotj. MU.

J. kam 'fluss, ström', M. S. kam 'Kama', U. kam : kam-vu 'grosser

flu8S im allg.\ vgl. ri. kymi 'fluss, ström; der Kymi-fluss' (vgl. Donner,

Vergl. wbuch I s. 92—3), ?tscher. Gknetz (bei Sziubi Cseremisz szötar

s. 98) kumôltam '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, Botskh s. 9—10.
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tschuw. Asm. -a, -e (an verben angehängte fragepartikel, siehe Asm.

Gr. s. 242);

vgl. wotj. G. M. J. MU. -a, MU. auch: -na, -*</«
;

syrj. V.

S. L. -c, U. -o, P. ja (angehängte 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. sing. u. plur.) en
|

syrj. (2. pers. sing.)

V. Peel. S. L. P. en, 1. LT
. in 'nicht (verbuin negativum im

imperativ)'. Vgl. Münk. NyK XXI s. 121, Asm. Gr. s.

XXIV, 297-8, 317 wie auch s. 63-4.

tschuw. Asm. (s. 302) an. /urne, wirj. p>nïâ, Ahlqv. pürnä' 'korb

aus birken- od. lindenrinde (KV3i>irb)';

vgl. wotj. U. M. J. ben'w: (U.:) 'braukufe, (M. J.:) mühl-

triehter'
|

syrj. I. V. S. haraa: (1.:) 'brunnen, (V.:) tschet-

werik (ein getreidemass), (S. : )
grosses, rundes aus einem

stück espenholz verfertigtes gefiiss, bes. zum schütten des

getreidcs od. auch zum aufbewahren von allerlei sachen',

Castren I. burnja 'puteus', Wied, hur/'/a 'brunneneimer, —
Ständer (?)' [vgl. ti. purnu (Renvall:) 'cumera frumenti in

granariis, kornkasten', (Lönnrot:) 'trattformig inhägnad för

orrtangst
;
lâr, sädeslar i bodar, visthus 1. jordgropar'; Genetz

lpK. jnhn od. rfmn-pürn 'bauschen, wo die aus dem fuehsbau

genommenen jungen fuchse gefüttert werden']. Paasonen

NyK XXXII s. 259 hält das permische wort für ein tsehu-

wassisches lehnwort, was jedoch, wogen des vokalismus des

wortes, nicht eben wahrscheinlich ist (vgl. oben s. 33, § 37

u. s. 31, § 34). Ausserdem steht das tschuw assische wort

ohne entsprechungen 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 (qeMepniui)'
;

vgl. wotj. G. kekon, J. (Isl.) kekon-turim od. kekan-eßs

'nieswurz (veratrum)'; nach Isl. wbuch bedeutet kekon-
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-vßi eig. ,,:iyiuauuH Kopein." (vgl. wotj. krkàni 'ersticken,

erwürgt werden')
|
syrj. P. koka n nieswurz' (bei Wikdk-

mann fehlerhaft kokan pro: kolan, vgl. Rooov wbuch:

kokan MCMepima). Munkàcsi NyK XXI s. 120 stellt das

tschuwassische wort mit kir. kügen 'kirsche', osm. gögem

eine art wilde pflaume, schiebe', koken 'erdbeerstaude' u.

a. zusammen, und zieht auch das oben genannte syrjänische

wort (.Man") heran. Wegen der abweichenden bedeu-

tung ist jedoch wohl das letztgenannte wie auch das techu-

wassische wort von dem kirgisischen und den osmanischen

W örtern fernzuhalten. * Es ist auch — wegen des vokalis-

mus der pennischen Wörter — nicht wahrscheinlich, dass

diese aus dem tschuwassischeu entlehnt sind. — Dagegen

ist tscher. kikan, kikân 'nieswurz' offenbar ein tschu-

wassisches lehnwort.

tschuw. Ahlqv. kütmel, kitmél', Zol. kütmel' 'preisselbeere*;

vgl. wotj. J., Münk. S. kudi-mutï, G.kudi-nmfî, 'heidelbeere,

blaubeere' [wotj. /m/fr = syrj. I. II. V. S. L. mot 'perle',

P. turi-mof, L. nur-mot 'moosbeere'; mit diesen wintern

stelle ich tscher. nurôâ, modo, muda 'blaubeere, Schwarz-

beere' zusammen (anders Bldknz MUSz. s. 459)]. Vgl.

Münk. NyK XXI s. 121.

tschuw. Asm. lap &jr (.W = 'erde, platz, stelle'), Zol. lap 'niedc-

rung, niedrige fläche, hohl weg', Zol. laba 'niedrig, sauft geneigt',

Aiilqv. laptâk 'platt, eben, flach';

vgl. wotj. MU. lap : lap viti 'niederuug, niedrige fläche'

(w7/= ,

platz, stelle'), Münk. K. lap "niedrig'; U. MU. J.

M. G. lapey 'niedrig'; Münk. S. lapki- 'sich neigen, sich

senken, sich herunterziehen, sich niedrig machen'
|

syrj. I.

S. V. tapkid 'niedrig, platt' (vgl. tscher. laj) 'niedrig, seicht,

thai', laptszk, laptsaka 'dünn u. breit'; lapka 'abschüssig,

flach'; ostj. I. lapsax 'breit u. dünn, flach, platt', magy. lap

'fläche, platte', moid, laps 'flach', fi. lappea 'flach, platt u.

breit', vgl. Budenz MUSz.). Vgl. Münk. NyK XXI s.
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122. AsmARin (Hr. s. XIX) hält das wotjakisehe wort

für eine ontlehnung aus dem tschuw assischen.

tschuw. Asm. pro /fruit 'drücken, pressen';

vgl. wotj. U. p'ifrt-, Ml'. J. M. pfijrt-, Mink. S. tptâbi-

ausdrüeken, auspressen'
!

syrj. I. V. 8. L. piJzirt-, P.

pittzirt- id. (vgl. tseher. p.>„: >„r- 'drücken, zwingen', pj„;.)„ rt-

'pressen, drücken, keltern'; ti. pusertaa 'drücken, klemmen',

magy. facsar- 'auswinden, auspressen', etc. vgl. Bidenz

ML'Sz ). Asmarin ((îr. s. XVI) hält das tscheremissische

wort für ein tschuw assisches lehnwort.

tschuw. Asm. (s. 349) pucan, pörön, pöven, polen, Ahlqv. pogân,

Zol. pogan 'stuhl';

vgl. wotj. (i. M. J. MU. U., Münk. 8. K. pukon 'stuhl'

(vgl. wotj. G. M. J. MU. II., Münk. 8. K. puk-, syrj. puk-:

1. jfuk.n/, V. puka rit!*, V. ptikarni, 8. L. pufoilnj, P. jm-

/arr»/ 'sitzen'; tseher. 'hecken, brüten, auf den eiern

liegen', magy. fokünni 'cubare, jacere', vgl. Budenz MU8z.).

Vgl. Budenz XyK III s. 417, Münk. XyK XVIII s. 447,

Paas. XyK XXXII s. 270. Tscher. pö ken, püken 'stuhl'

ist wahrscheinlich aus dem tsehuw assischon entlehnt. Das

permische wort ist nicht nur ins tatarische: Bal. Ostk.

bükän 'klotz, holzblock, sitz, stuhl', sondern auch ins

baschkirische: bschk. Katar, bükän id. (durch Vermittlung

des tschuwassischen?) eingewandert,

tschuw. Asm. (s. 72) pnzi 'dentier (.loci.)', XyK XXI s. 42 ipèii

'hirsch, rennt ier ((Mein.)';

vgl. wotj. U. LI. M. J. MU. pitSri, Münk. S.pui.ttei 'remi-

tier', M. kir-paiei 'elentier'
|

syrj. I. pel : pcz-ku 'renntier-

kalbhaut' (kit — 'haut'), Wied. peS 'junges, ungehörutes

renntier' (vgl. tseher. jnit'.i», püöö 'remitier', wog. ty;/.s/\

•;">/' 'hirschkalb, rennkalb', ostj. ipfc.t 'einjähriges renntier-

kalb', pes, pesi 'kalb des renntieres', Oenetz lpK. ^pott^uj, fi.

poro 'remitier', vgl. Setälä .JSFOu. XV1I,4 s. 10 note 4).

Vgl. Paas. FUF Ii s. 107 note 1. Das wort kommt, als lehn-
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wort, auch im tatarischen und baschkirischen vor: tat.

Asm. pösöj 'elentier'. Tsl. (handschr.) pysy, bschk. Katar.

mysy 'renntier'.

tschuw. Asm. (s. 218) Semj 'mittel, art u. weise, verfahren; mélodie,

singweise (ciiocoöt,; motuih, nairlim,)', Scnun, Sem 'gemäss, nach

(coo()pa3Ho ci> . .
,

im)': xfva rD'h èenun 'cMOTpa no ero ciixli';

vgl. wotj. G. J. Sam 'sitte, gewohnheit, art, Charakter,

temperament', Münk. S. Sam 'sitte, gewohnheit, eigenschaft;

art, natur, beschaftenheit'; instr. Samen (artsadv.) 'gemäss,

so wie . .
.': MU. ta Aamen 'auf diese weise', Münk. K.

Heleä Aarniin 'deinem worte gemäss', (zeitadv.:), G. Samen,

Samin, MU. kirnen, Gave. K. M. Aamen 'während, unter-

dessen, als'; G. Samo (adj.) '-artig; gewohnt'
|

syrj. I. U.

V. Sam 'Verständnis, einsieht, geschicklichkeit', U. auch:

'Charakter, temperament', O.P. (Genetz) Sam 'kraft,

stärke', Wied. as-Sam 'eigensinn' (as = 'selbst') ; instr. L.

tarnen 'so wie . . .': sija Samen '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. S. L. '-artig': V. as-Sama 'eigensinnig',

mii-Sama 'was für ein, welcherlei', V. S. bid-Sama, L.

hit-Sama 'allerlei', Wied. Sama-tuja 'tüchtig, fähig'; I.

Samtem, U. Samtem 'unfähig, ungeschickt', U. auch: 'dumm,

einfältig'; I. V. S. L. Sammini 'können, verstehen, die fä-

higkeit zu etw. haben' (vgl. wog. fSrnn : Ugmtal 'kraftlos';

?ostj. N. ïam : lampa-xo '(gleich-mann) mitbruder' l

,
ostj. Ï.

tarn : tampa 'ähnlich, gleich', kege-vänem-tampa 'gleich (dem

scharfen rande) der messerklinge'
;

IpK. sam 'potentia',

Genetz IpK. : summa, sämm 'kraft', sämadiem, sümeem,

mmxemes 'kraftlos, schwach'). Dagegen ist tscher. sem,

éem 'mélodie', semin 'in Übereinstimmung', semön, semon,

semen, semin 'gemäss, wie; während' wahrscheinlich aus

dem tschuwassischen entlehnt (Munkäcsi NyK XVIII s.

1 Anderson Wandlungen 8. 40 stellt das ostjakische wort mit syrj.

u. wotj. Sam zusammen.
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447 hält das tscheremissische wort für eine eutlehnung aus

dem wotjakisehen). Nach Paasonen NyK XXXII s. 266

— 7 wäre sowohl das wotjakisehc als das tscheremissische

wort tschuw assisehen Ursprungs; er hält jedoch für mög-

lich, dass es in den permischen sprachen auch ein ähnlich

lautendes einheimisches wort gab, mit welchem „das neue

lehnworf sich vermischt hat fait. Verb, süme, welches

Paasonen vorschlagsweise mit dem fraglichen tschuwas-

sischen werte zusammenstellt, bedeutet nicht 'mittel (euo-

rofn,, ( jhvu'tbo)'. sondern 'erfindung, entdeckung, rat, Weis-

heit, Übereinkunft; list, Schlauheit'; der ausdruck: aryg

süme, welcher wörtlich ..gute ertindung" bedeutet (aryg

'rein, tadellos, gut'), wird von Veuihcki.i allerdings mit

'mittel (ruocoöi.. cpe,tcTBo)' übersetzt].

tschuw. Zol. tuà 'rücken v. axt od. messer', port' tuàôy 'rücken

einer axt';

vgl. wotj. J. tß (stamm: tisk-) 'rücken v. messer od. axt'.

M., Münk. S. jnu t-tis, Y. G. purt-tië 'messerrücken', Münk.

S. tir-fts 'axthelnr. l T
. G. p/d-fi.*, M. MIT. pi'd-tts 'ferse',

U. (f/r-tts. G. jfr-tfs, M. jir-tis 'hinterkopf syrj. I. U. V.

S. L. P. //* (stamm: t/M-) 'rücken v. axt. od. messer' (vgl.

tscher. to< 'rücken des messers od. der axt', auch: 'ham-

merrücken'; h\ tahko 'kante, soite', est. tahk 'glatte seite,

facette, bchauene seite eines balkens, kantiges holz'). Das

tschuw assische wort könnte auch aus dem tscheremissischen

entlehnt sein.

tschuw. l"c. (s. 53) fs.tl-c Zor,. èigeé, Ahlqv. éigés, cekéé 'schw albe' ;

vgl. syrj. P. ftikis, V. S. L. fsiki.i 'schwalbe' (vgl. tscher.

t.s.ryuk 'schwalbe', wog. sagijak, säkijäx, fcakujax^'biruildo

rustica', ostj. X. säktfak, sikyak, ostj. I. eiki-ima, 1 cëga-

jom 'schwalbe'). Dagegen scheint tscher. èôgâs 'schwalbe'

aus dem tschuwassisehen entlehnt zu sein.

1 Patkanov NyK XXXI s. 311 «teilt da« ostjakische wort mit

dem syrjiiuifichen zusammen.
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tschuw. Asm. (s. 232, 253, 267) fsup tu-, flip tu-, Ahl^v. èop tu-

vas, Zol. èop tu- 'küssen' (tu- = 'thun'), Ahl^v. èop, Zol. èop

'knss';

vgl. wotj. G. V. fsup kurînî, J. fêup korini. M. tiu]> kanii,

MU. ftukkanni, Münk. K. U-uh hirhi? (karini = 'thun'), auch:

(t. U. fsupànî, J. M. S. fiupùni 'küssen'
j

syrj. I.

'schmatz', U. fhip karnls, V. /sirp farm (kurrti.s, ktrni =

'thun'), S. fsup okisni, L. f&up nkïSthij, P. fêup okisni

(okisni, okistini, okisni — 'küssen ), I. f&upkvdni, P. f'sup-

kçtni 'schmatzen, küssen', I. f.htpkeffsini, U. fsupkeffsinis, P.

Kupkrffsini 'sich küssen' (vgl. tscher. sjpvsivlas, àupsalam,

èubèalam 'küssen, umarmen', ostj. I. £apàl 'liebkosung,

kuss', 1 lp. cuvkket, cuvkam 'labris sonum osculantis etiï-

cerc'. fi. suukko 'kuss"2). Das wotjakischo wort wird von

Paasonen NyK XXXII s. 2G0 für ein tschuwassisclies

lehnwort erklärt.

tschuw. Asm. vtj, Ahlqv. vyi, Zol. vyj 'kraft';

vgl. wotj. K. rii idbz-vii, Münk. M. S. vi : jo:-vi (stamm:

rij-) 'die körperglieder (in ihrer gesammtheit)', G. vi : jo:-vi

'gliedstück' (doz, joz = 'gelenk'), M unk. S. kuf-ri 'kraft, ver-

mögen' (kaf^ 'kraft') syrj. 8. vii :j(>z-rii 'gliedgelenk', V.

ri:jvz-ri 'sehne, fleehse', L. vi : jr:-ri 'gliedst ück (am rohr,

Strohhalm etc.)' (vgl. tscher. ßi wi, moid, ri H. väki, lp.

vœkka, wog. W/, ostj. voi, veg kraft' J
). Vgl. M#nk.

NyK XXI s. 122.

tschuw. Zol. vonèej 'schwalbe';

? vgl. wotj. Münk. S. hrcii 'schwalbe (hirundo rustiea)'.

1 Patkasov NyK XXXI 8. 431 stellt das ostjakische wort mit

den permischen Wörtern zusammen.

2 Sktäi.ä JSFOu. XIV,3 r. 13 verbindet das filmische und das

lappische wort mit syrj. fsupkedni.

A Vgl. Brr.Kxz MUSz.
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Über die tschuwassischen endungen -lia, -Ue (vgl. wotj -

syrj. -la, vgl. Wied. Syrj. gr. § 27, Büdknz Alaktan s.

295-6) und -sa, -se (vgl. wotj.-syrj. -sa, vgl. Wied. Syrj.

gr. §§ 38, 125. Budenz Alaktau s. 226) siehe Asmakin

Hr. ss. 129, 227 und 276, 313—4.

Digitized by Google



Wortregister.

Permische sprachen.

Wotjakisch (unbezeich net) und syijänisch (h )

-CI, -HO, -t(IO 148. 7 r* « ja
flcnA; 31. 40.

not 10. 4b. 136. nra*,* 41.

aiww s. 10. 29. 120. 130. <w«n/ 16. 41.

maa 90. argamat 124.

37. arlan 17. 20. 27. 42.

aha- 9. arna 24. 81. 42-3.

ahajaèka 2. 13. 15. 37. atai 36.

rtff, -flfcrr 9. 25. 38. 136. azbar 75.

aUa 122. baitak 71.

a!a,f!a 123. baki-purt 46.

rt/ww 123. fa%<m s. XXIII.

a/rtJk 92. />ani, fcm; 21.

flwi/rf 92. fom s. 21.

fmwm 2. 38. 131. &a.*nwrfc s. XXIII.

arneê, amcd'z 15. fo'/ta 46.

awwrf, am/fiTi s. 15. bc/êé 8. 12. 14. 31. 32.

f»nm 36. 44. 136.

ant 81. befèkt 46.

niya 20. 23. 25. 27. 39. berno 148.

a#sir 4. 15. 18. 20. 23. 25. 30. MU 44. 131.

39. bifê XXV.
apai 10. 14. 25. 40. fc/d s. 8. 10. 33. 45.

apikaj 40. bid, bit 8. 10. 33. 45.
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bitnik 24. 33. 40.

bifiïi 12. 30. 46.

bjzara 5. 8. 16. 28. 47.

fcji?/ 8. 16. 33. 47.

fo/ftmo 10. 20. 23. 47—8.

bujol, bujoij, bujoul 63.

boko 8. 9. 34. 48.

bukro 1. 8. 13. 28. 48- 9.

buHir 4. 8. 9. 17. 28. 30. 49.

burna s. 148.

hurfsin 8. 16. 31. 49—50.

fal* 8. 14. 28. 50.

fri.<«v s. 50.

busi 1. 8. 15. 30. 50—1.

6wsfcW 8. 14. 18. 32. 51.

bwtturgan 8. 51—2. 131.

foiioHO 3—4. 8. 16. 20. 23. 26.

52.

bui 108.

daga 111.

81.

dan s. XXIII,

rfrtr/ii 51.

dauil 111.

derçman s. 115.

dm, rf/M s. 21.

d*ï; 21.

rf/r 111.

rfofofc 8. 52.

r/rm, 53.

don a. 53.

rfu* 111.

dwhnon, disnion 111.

Wraha 23. 63—4.

f/'i^ 53—4. 131.

<fif_p, s. 53—4. 131.

(tzmtS-ariia 43.

fZws s. 24.

ew, cm-jum 32. 54—5.

55.

en 148.

rn, m s. 148.

ener, ct)cr 3. 18. 20. 23. 31. 33.

55-6.

eiœrttak, cyert'mk 20. 23. 56. 136.

etjgei 9. 24. 25. 31. 32. 57. 129.

136.

h'iksir 4. 14. 32. 33. 57.

eseb 113.

eàke s. 4. 59 60.

108.

s. 148.

ed s. 24.

edj 24.

çn/r s. 3. 18. 20. 23. 31. 33.

55—6.

gerfSid 37.

gib- s. 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.

tgumêr 61.

-ik 31. 37.

inSir 22.

Ma 5. 14. 28. 33. 59.

Ukf. 4. 33. 59-60.

itîm, it'im 4. 9. 19. 33. 60.

ib- 24.

fi s. 24.
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«Ii 13. 32. 60.

im 126.

rnur 34. 61.

-ja 148.

jaîbar- 101.

-jrt U-rt : aka-jaska 6 1

.

y'/tw 27. 61-2.

jihul 17. 63.

j/m# 2. 4. 13. 18. 23. 28. 30. 63.

iuhirtini 101.

jubirtni S. 101.

>fco 2. 10. 13. 64.

jum : em-jum 64—6.

juêi 2. 4. 13. 16. 32. 33. 66.

juvor s. 27. 61—2.

kah 81.

kaban 2. 10. 20. 25. 27. 66.

kaigu, *kajgê 79.

lui/la 71.

ÂYï/fa 71.

kalaîtmï 17. 27. 67.

kaljm 79.

Ärfl/j'm s. 79.

kalpak 75.

Art/' 13. 18. 25. 67.

kätten 18. 80. 31. 67 8.

kam 147.

kan s. 13. 20. 29. 80 1. 130.

kandelem, kangelem 5. 10. 25.

31. 71. 129.

kattstr-, kaûsiral-, katUràn? 2. 4.

16. 21. 23. 33. 68.

kam« 18. 27. 68.

karaul s. XXIII.

karta s. 2. 9. 26. 27. 69-70. 140.

katanfsi 2. 9. 70.

la/si, ka/*i 12. 25. 30. 31. 70

— 1. 136.

kazna s. XXIII.

keknn 148—9.

kemdere 5. 10. 31. 71.

ken 3. 7. 20. 32. 71 2.

ke nés, keneS 113.

keremet 72.

ket s 26. 73. 130.

kers, kört 2. 14. 18. 30. 73—4.

kefs s. 26. 73. 130.

ku/Ser 107.

kijik 75.

kis 3. 13. 14. 33. 74.

kis s. 3. 13. 14. 33. 74.

kitkat 75.

kpsi 3. 34. 74.

kodo 78.

kojik 14. 26. 30. 75.

loka n s. 149.

kotia s. 7. 9. 18. 31. 34. 79—80.

komi s. 147.

kom-mu s. 147.

kuho 75—6. 131.

lud 10. 23. 25. 28. 29. 30. 35.

76. 129.

kuda s. 77.

hüls 10. 23. 25. 28. 29. 30. 35.

76. 129.

kudi-mufi 149.

kuditi, -ro 4. 13. 18. 23. 25.30.

34. 77. 129. 140.

kudo 28. 77—8.

hu iki 13. 14. 30. 78 -9.

kulim 13. 17. 19. 30. 79.

hitto 7. 9. 18. 31. 34. 79—80.
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hin 13. 20. 29. 80—1. 130.

ht no 4. 20. 26. 82.

kunoka, kunokna 82.

kunis, hunis 83.

kuntsi 12. 24. 28. 83.

kurhon 83.

kureg a. XX J II.

kuro 84.

kurok 84.

kuromo 1. 13. 18. 26. 84—5.

kuhnnn 5. 15. 19. 28. 29. 85.

kuëman s. 5. 15. 19. 28. 29. I

kuzon 13. 16. 20. 26. 86.

kuse s. 13. 27. 28. 29. 86.

kuzo 13. 16. 27. 28. 29. 86.

kmjiuk 79.

-la 154.

-la s. 154.

lap 149-50.

tapktd s. 149.

majak s. 87.

majeg 14. 26. 28. 86 -7.

majeg s. 14. 26. 28. 86 -7.

manara 124.

m/i« XXV.
nijger s. 25.

w/n- 21.

mot s. 149.

wiudgr s. 24.

mudor 24.

WMflfto 17. 19. 27. 88.

mugor 25.

muka s. 58.

mu/Y 149.

mun- s. 21.

row/îrëo 24. 88—9.

murjo 14. 19. 89.

nilan s. 115.

«à/i s. XXIII.

nemri 19. 24. 32. 34. 89.

/iergê 113.

-o 148.

obid 89.

oft/rfrt 5. 10. 89. 136.

oido 10. 14. 26. 90.

otàag s. XXIII.

pagamber 46.

pa/da 46.

pakar 7. 9. 25. 27. 90.

tpakê 46.

/;a/e.s
{

7. 15. 18. 31. 90—1. 130.

pan- s. 21.

parga s. 5. 91.

pelt's s. 7. 15. 18. 31. 90—1. 130.

pc'z 150.

pen- s. 21.

pijala 46.

jîï/i 22.

i>«*/2 s. 22.

iiiflff XXIV.

piMirt- 150.

jtfHW 7. 15. 19. 34. 91.

pint's s. 7. 15. 19. 34. 91.

piSkiitat- 46.

Pizirt- 150.

pod s. XXIII.

poktii 97.

pokfèi-arna 43.

^om, ^jon s. 22.

j>o»- 21.

pon s. 21.

iwwwi 97.
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puk- 150.

pule- s. 15U.

pitkon 150.

pukôon-ninal 43.

jjwm, j^i/sr^ 22.

pun- 21.

^uni 21.

yjiirf XXV.

^t//o 46.

/wit*/ 150—1.

rinis s. 22.

-sa 154.

-.va s. 154.

sadalta 124.

.van 96.

sav/fc 7. 24. 81. 92. 136.

rnrba 92.

ser s. XXIII.

sen 21.

.ven s. 21.

sesir 2. 4. 14. 16. 17. 30. 93.

snu/
f

tsitl 2. 17. 30. 92—3.

UüllPk 13. 17. 30. 93.

«/rrtfJt s. XXIII.

sotjroJ, soyrou 63.

sof/iV s. 117.

sugon 13. 14. 27. 93-4.

sugon s. 13. 14. 27. 93-4.

sukat s. 95.

sukiri 5. 15. 34. 94—5.

sukman 13. 14. 19. 20. 28. 29. 95.

sukman s. 13. 14. 19. 20. 28. 29.

95.

sukmanin, sukmanina 8. 95.

mtlek s. 100.

sicm-ak. sumen 96.

sunduk s. XXIII.

sur s. XXIII.

susa- s. XXIII.

sutini 117.

«aJtöit 9. 20. 25. 96.

.Sam s. 151.

sain, Samen 151.

särmi 5. 14. 19. 26. 97. 130.

säska 7. 31. 97.

sekit 97-8.

•vtyj/s 54.

xepis s. 54.

seri 14. 19. 34. 35. 98—9.

•W s. XXIII.

seti 5. 9. 32. 33. 99.

sekjd s. 97-8.

selik 13. 30. 99. 137.

Sep 102.

^» s. 102.

sir 3. 18. 33. 99—10(1.

sin- 102.

•v> XXII.

sir s. XXII.

iii XXII.

siz s. XXII.

.vor s. 101.

.vor- s. 1. 3. 14. 28. 29. 101

.

sorkni, sorf/ri s. 5. 14. 19. 26.

97. 180.

sulik 3. 14. 100.

.Wo 1. 4. 14. 17. 100.

suhorini 101. 131.

sumori, fhtmori 34. 119.

far- 1. 3. 14. 28. 29. 101.

suri- s. 14. 19. 34. 35. 9S-9.

139.
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surlo 14. 17. 19. 27. 28. 102. 130.

Sahata 10. 15. 17. 26. 27. 103.

Sabala s. 10. 15. 17. 26. 27. 103.

sat 5. 103—4.

su/sa 5. 104.

Sau 15. 17. 25. 104.

kilan, si/an 5. 28. 31. 104.

siphon XXII.

S id XXII.

»jd s. XXII.

25.

S. 25.

Shiir 22.

.sV»i/7/ S. 21.

Sumot 7. 15. 19. 105.

Swift 21.

.s*m/So 5. 104.

toba 75.

fafa/. taga 9. 13. 25. 27. 105.

tamdk 92.

tamasa 110.

('bund') 106.

tasma (gurf) 105-6. 131.

tamna s. 105— 6. 131.

frrf/», tafr/ 51.

tau, tâvu 16. 17. 106.

tazat- XXTI.

frrifcj 9. 32. 33. 107. 137.

thjgin 9. 18. 24. 25. 31. 34. 107.

129. 137.

tipir 10. 30. 107—8.

fis 7. 15. 30. 108.

t
t
is 152.

tis s. 152.

torta- s. 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111.

truba s. 58.

tui ('fest, schmaus') 108—9.

tui ('messing') 5. 14. 108.

tuJctofsi 5. 7. 12. 17. 28. 31. 109.

tulup, tuifiup 17. 109.

tumoso 16. 110. 131

tunal- 21.

tuna!- s. 21.

tund- s. 21.

tun s. XXIII.

tursko 1. 110—1.

turto 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111.

tus s. 7. 15. 30. 108.

tutoion 15. 20. 27. 111— 2.

tufsko 1. 12. 110— 1.

(Sakuuni s. XXIII.

(sana, (sarja 21. 23. 26. 27. 112.

Uin s. 22.

Uit) 22 -

/tfafoiJfc XXIII.

s. XXIII,

rêarafar 9. 12. 19. 27. 112—3.

137.

fsaria s. 14. 17. 19. 27. 29. 102.

130.

fsartan 12. 17. 19. 26. 27. 113.

fscbcr 10. 113.

fkk 12. 32. 114—5.

fSibor 10. 12. 27. 31. 115.

fSija XXII.

fsikis, fsikis s. 152.

fsin- s. 102.

fsip, fsipan s. 10. 12. 33. 35.

115. 129. 139.

fsipi 10. 12. 33. 35. 115. 129.

139.

+
c°ike 115.
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fèokmar s. 7. 12. 17. 27. 2H. 116. una s. 21.

fsokmor 7. 12. 19. 27. 28. 116. ?<ho 21.

f.iubor 115. uroho 10. 29. 124.

fêuk- 116. uslom 14. 124.

fhilars, tannics 117—8. M£fo 125.

rti<flfca, tfußbo 27. 28. 118. uM- 14. 126.

fsulki ». 118. wÂh 14. 16. 125.

tfu/oX; s. 118. ttarm-, varm- 126- -8.

fsumnn s. 12. 19, 20. 27. 118. rekiti s. 97.

fkimon 12. 19. 20. 27. 118. vcktti s. 97.

fsup 153. m/ié 3. 16. 19. 31. 128.

fsup s. 153. ïvecii 1 53.

#m/*i 12. 32. 119 20. -ri, -vii 153.

ubo 24. -f/, -vii, s. 153.* 7 «...7

«rf- 24. vir-ninal 44.

ud- s. 24. mi 22.

î«//s 10. 29. 120-1. 130. i;o»î s. 126.

uni fi *M 2*» îlO 121 1 *2Q

u/Wo t. 4. 7. 14. 27. 122. vordiAkon-ninal 43.

ulyb-turum 122—3. 131. t'o.s-f- s. 14. 126.

ulmo 1. 17. 19. 27. 29. 123. 25.

ulmö 8. t. 17. 19. 27. 29. 123. wiflf s. 25.

uloëo 16. 123-4. -Zttr-rou* XXV.

Andere finnisch-ugrische sprachen.

Finnisch (fi.), estnisch (est.), mordwinisch (mord.), lappisch (lp.),

tscheremissisch (tech.), ostjakisch (ostj.), wogulisch (wog.),

magyarisch (magy.).

acsari magy. 66.

acta, adä mord. 90.

aga tscher. 38.

a.iâà tscher. 90.

-ak tscher. 37.

aha mord. 38.

akcsa mapry. 122.

akèa mord. 122.

alaSa mord. 124.

alaSa tschor. 124.

alma magy. 123.

âre tscher. 67.

ampua fi. 24.

andan mord. 25.

antaa fi. 25.

a-na tscher. 23. 39.

a-nsôr tscher. 23. 40.

ar magy. 127.
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am tscher. 84.

ara-pa tscher. 124.

aratni magy. 41- 2.

arba ostj. 124.

arlan mord. 42.

aukea ti. 126.

a va mord. 36.

qiàtà ostj. 124.

\ikh&u wog. 122.

^autisti wog. 25.

tomlhtrr wog. 41.

t?ïv/ji wog. 124.

*fttlym wog. 121.

rr/rô tscher. 36.

«#ytf tscher. 39.

(ïi}g*s)r tscher. 40.

tffrï tscher. 88.

äräkä tscher. 41.

tscher. 42.

tiriiii tâcher. 43.

badne !p. 22.

bagje lp. 22.

haliiaz mord. 49.

bârsony magy. 50.

/win mord. 52.

bäna lp. 21.

begy magy. 47.

boijû magy. 9.

borso magy. 9.

boszorkiny magy. 52.

buga magy. 88.

bùaz magy. 50.

Imtùlc mord. 46.

bûz magy. 50.

pi tscher. 15.1

pt„r-prf&t tscher. 44.

,1hnn tscher. 128.

(tiyff.1 tscher. 22.

cëgajem ostj. 152.

ciki-ima ostj. 152.

caôka magy. 112.

cuvkket lp. 15*5.

c'eb'är mord. 114.

Vc/« mord. 54.

ftUttmar mord. 116.

+f{M<*c mord. 120.

îtukôr mord. 94.

èâ-qa tscher. 28. 112.

èarlân tscher. 118.

*tavka mord. 112.

èenk ostj. 22.

cewér tscher. 114.

ôok tscher. 115.

îcohnar mord. 116.

èokmâr tscher. 116.

èomân tscher. 118.

côgas tscher. 152.

côwô tscher. 116.

cuèû tscher. 120.

ôulkâ tscher. 118.

èumur tscher. 119.

èuwar tscher. 115.

dusman. dusmon mord.

112.

-e magy. 148.

eke magy. 38.

cm tscher. 55.

enä- fi. 21.

ëne ostj. 21.

énor, ernér tscher. 56.

enerôâk tscher. 57.

ëyhtj wog. 57.

tscher. 57.

ih'ä- mord. 127.

-ïsfot tscher. 59.

àrv'H mord. 127.

facsar- magy. 150.

fej magy. 22.

fekünni magy. 150.

fene magy. 21.

fog magy. 22.

fonni magy. 21.

fö magy. 22.

gomba magy. 59.

gyékény magy. 96.

haracs magy. 74.

hir magy. 62.

huone ti. 21.

xaint ostj. 77.

xân ostj. 81.

xän wog. 81.

Xqrhjinu ostj. 85.

f
X{fr*XM wog. 84.

xänt ostj. 77.

X>> na tscher. 83.

xoraxsi ostj. 84.

Xump ostj. 24.

%ump wog. 24.

ila mord. 63.

nn-jom, jim-jom wog.

65.

in magy. 21.

+in«r wog. 56.

inàr ostj. 56.

ine mord. 21.

hiki wog. 57.

into ti. 24.
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f#k wog. 57.

ïr tscher. 74.

?.v, iâ tscher. 74.

rsjr tscher. 74.

iz-ärnä tscher. 43.

ieygä tscher. 57.

içkàn ostj. 96.

hrän tscher. 64.

nôj0m tscher. 60.

jakän wog. 96.

jfïlIM wog. 21.

jikan ostj. 96.

jimläti wog. 55.

jomze tscher. 66.

joru est. 62.

jula tscher. 63.

juoru fi. 62.

kaèakâ tscher. 73.

kac'e tscher. 71.

kajôk tscher. 75.

kalhn mord. 79.

kälym ostj. 79.

kälym wog. 79.

lean mord. 82.

karaa tscher. 68.

kartano fi. 69.

kata mord. 73.

kaßaga mord. 73.

H'fjs-tn wog. 85.

käflän tscher. 66.

kä tVsjr tscher. 68.

ïkâpàn wog. 66.

keban ostj. 66.

kecake magy. 73.

ktlte, keldâ tscher. 8U

kcrrmèt tscher. 72.

kj îôâS, keldém tschr.

80.

kôrmatjks mord. 83.

ke rska tscher. 75.

kùsh'rimô tscher. 43.

Wigsèm wog. S5.

kikàn tscher. 149.

koy-ärnä tscher. 43.

komdo tscher. 76.

kbmJzô tscher. 83.

konak mord. 83.

körö magy. 84.

ksuman mord. 85.

kutia- mord. 78.

kumôltam tscher. 147.

kunda mord. 76.

kuosin wog. 85.

kuéai ostj. 86.

küsäj wog. 86.

kuhim n mord. 85.

kymi ti. 147.

Icäfas mord. 68.

({pur ostj. 114.

Kvhis mord. 68.

kcrjnuf mord. 73.

fch ostj. 99.

lap magy. 149.

lap tscher. 149.

lappea ti. 149.

lapsax ostj. 149.

laps mord. 149.

laytM tscher. 149.

läSkä tscher. 38.

îampa-xo ostj. 151.

. maiUk tscher. 87.

man-, m.m- ostj. 21.

manne- lp. 21.

mantere- ti. 24.

mari tscher. 142.

mäti fi. XXV.

ihritc- mord. 21.

mennä fi. 21.

menni magy. 21.

m.m-, min- wog. 21.

mj.yït tscher. 88.

modo tscher. 149.

moklakâ tscher. 88.

mon3'a tscher. 89.

moytßr tscher. 25.

mu-öj tscher. 149.

mugôro tscher. 88.

muklé tscher. 88.

murja tscher. 89.

müma tscher. 128.

t'tnn.)„r tscher. 89.

oarbben lp. 127.

*otjr wog. 127.

odoàa ostj. 124.

n%sä wog. 122.

o/'x'f tscher. 79.

o ksit tscher. 122.

olen tscher. 68.

uima- tscher. 123.

olon tscher. 79.

ölys wog. 124.

onki fi. 25.

ontasty- ostj. 25.

n-/Ma tscher. 59.

ontjo tscher. 25.

ora tscher. 84.

orawâ tscher. 12 i
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örop wog. 124.

orpana fi. 127.

örti ostj. 127.

oslâm tscher. 125.

oslym wog. 125.

owcTà tscher. 89.

ozâ tscher. 80.

ozän tscher. 80.

bYner tscher. 50.

padfa ostj. 52.

pa%ra tscher. 41).

pakor mord. 49.

pan-, pon- ostj. 21.

panna fi. 21.

tpünxwiii wog. 21.

pa wn tscher. 50.

ïparvej mord. 50.

pusa' au tscher. 52.

pu sh tscher. 51.

pasar ostj. 91.

pasär wog. 91.

paëfardà tscher. 51.

pazä ruord. 52.

tpglt* wog. 49.

ïp'jsi wog. 150.

pää fi. 22.

päyär tscher. 90.

pttfa) ostj. 52.

*pän, tpäiik wog. 22.

pätjk, putjk wog. 22.

pâryè wog. 91-2.

pe mord. 22.

peni fi. 21.

pen, pet/, pej, pev

mord. 22.

petjk ostj. 22.

pês, pêsi ostj. 150.

ïpçcJ ostj. 150.

p.)Jät tscher. 45.

pJoZàu r- tscher. 150.

pà§ tscher. 50.

p'ù'à ia tscher. 47.

pihlaja fi. 91.

pü ti. 22.

piitä mord. 21.

pizär mord. 91.

pizl'e tscher. 91.

ipoayij lp. 150.

pokrô, pukrô tscher.

49.

pon-, pun- wog. 21.

pom- mord. 21.

ponna- lp. 21.

portât, punat ostj. 21.

poro fi. 150.

pui wog. 52.

posana tscher. 52.

pofena tscher. 48.

pöcBök magy. 45.

pû'kïn tscher. 150.

pun- tscher. 21.

pun- wog. 21.

punoa fi. 21.

punyt- ostj. 21.

pum lp. 148.

purnu fi. 148.

pusertaa fi. 150.

put$<> tscher. 150.

pii tscher. 22.

pûèke tscher. 47.

pii)'Ju tscher. 48.

piik /-tscher. 150.

pütnik tscher. 4G.

qoéman, qoémen wog.

85.

riihi fi. 22.

ruS-ärnä tscher. 43.

saßalä tscher. 103.

sa-la tscher. loo.

earn lp. 151.

sümm, ttümma lp. 151.

aan mord. 21.

sarpalai tscher. loi.

sarlö magy. 103.

savu fi. 22.

sawôrém tscher. 113.

säkyak ostj. 152.

säpäle fi. 103.

säräs tscher. 113.

sem, seinin tscher.

151.

tsëfikw wog. 22.

sëp ostj. 54.

seskä tscher. 97.

*8whnân ostj. 95.

Ä>r tscher. 94.

siéra wog. 99.

sikijak ostj. 152.

sipale fi. 103.

sola tscher. 100.

sörtni ostj. 97.

Borwalem tscher. 101.

sous ostj. 54.

ïs»%wênt wog. 9(i.

suxmen wog. 95.

sukar tscher. 95.

sukman ostj. 95.

su iùk tscher. 99.
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suma» mord. 96.

suona lp. 21.

suoni ti. 21.

surtni ostj. 97.

suukko Ü. 153.

suuttua fi. 117.

Bzâm magy. 9G.

szel magy. 100.

asombat magy. 105.

sagtfak wog. 152.

éaéka tscher. 97.

i&tjmtal wog. 151.

säküäx wog. 152.

fsükuä/i wog. 96.

Miper wog. 114.

sept', àefiii mord. 54.

fSêp wog. 54.

üjtna'n mord. 96.

sôgot ostj. 98.

t*u«ï mord. 120.

êukoro mord. 94.

éugfortaxti wog. 25.

sabala tscher. 103.

sa-nk ostj. 22.

Satok tscher. 104.

satSmù tscher. 43.

tîuu wog. 93.

säkujax wog. 162.

Se-tUk tscher. 92.

sâpvta lax tscher. 163.

sogân tscher. 94.

àortae wog. 97.

j?m tscher. 93.

su'ßlfS tscher. 54.

tagt wog. 117.

àulan tscher. 104.

Sutik tscher. 93.

àumat tscher. 105.

àupàalam tscher. 153.

sirsjr tscher. 93.

SUn tscher. 21.

tahk est. 152.

tahko fi. 152.

taine, tainehtia, taino

fi. 21.

tampa ostj. 151.

tun wog. 21.

ta-q tscher. 53.

taxma mord. 106.

tasmà tscher. 106.

tau- tscher. 107.

täfä techer. 105.

tengely niagy. 107.

torke tscher. 107.

täkla tsy tscher. 109.

tèlùk tscher. 109.

tô-tman tscher. 112.

hij tscher. 22.

toj mord. 109.

toj tscher. 108.

toma sa tscher. 110.

ton, tön ostj. 21.

tortâ tscher. 111.

toi tscher. 152.

tô magy. 22.

tsäyyä tscher. 112.

tmrlün tscher. 113.

tscßer tscher. 114.

tsjaßj, tscher. 116.

tsj'fàk tscher. 152.

tsù-lka tscher. 118.

tsïtnùr tscher. 119.

tsipu mord. 116.

tsok tscher. 115.

tiupu mord. 1 16.

tiutiu mord. 120.

tuluk tscher. 109.

tus tscher. 108.

tusinan mord. 112.

^tusmén wog. 112.

tyvi fi. 22.

lapai ostj. 153.

f&iïktiiS tscher. 117.

wper tscher. 62.

uma mord. 24.

umla tscher. 62.

ûna ostj. 21.

una tscher. 83.

undur tscher. 77.

*urglë wog. 42.

uiva mord. 127.

usta tscher. 125.

usman, usmén tscher.

85.

usmén tscher. 62.

ûmôr tscher. 61.

üygoo tscher. 61.

W/ wog. 153.

vœkka lp. 153.

viki fi. 153.

vävy fi. 22.

veg ostj. 153.

vei ostj. 153.

verj, voTi ostj. 22.

ri mord. 153.
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vö magy. 22. wi tscher. 153. zseb magy. 54.

woîie tscher. 22. wüma techer. 128. iepe mord. 54.

Tschuwassisch.

-a 148.

ani 10. 36. 136.

aga-duj .57.

aca 2. 9. 37.

(Wi 9. 25. 38. 136.

-ax 37.

ajm 10. 14. 26. 90.

amak 2. 3S.

aman 2. 38.

an 148.

ana 20. 25. 27. 39.

130.

anzfr 4. 15. 18. 20.

25. 30. 39. 130.

appa, appaj 10. 14.

25. 40.

arak, arak,cr<£ 31. 40

artm 127.

arlan 17. 20. 27. 42.

arnä, ärnä, ertie 24.

31. 43.

èox- 116.

èokmar 7. 19. 27. 28.

116.

èulga 27. 28. 117—8

Hornan 12. 19. 20.

27. IIS.

-e 14S.

-eX 31. 37.

Würoük 20. 56. 130.

136.

orn'ir 3. 18. 20. 31.

33. 55. 130.

Me 4. 33. 59.

eMej 5. 14. 28. 33. 59.

xalal 17. 27. 67.

Xat 13. 18. 25. 67.

xatëi, xajJH 12. 25.

30. 31. 70. 136.

XiBar 27. 61—2.

xojga 81.

xolà 81.

xolym 13. 17. 19. 30.

79.

xorax 84.

X»i>a 28. 77.

X*>na 4. 26. 81. 82.

'Xnno»r, xfnufr, 4. 13.

18. 23. 28. 30. 34.

/ 1

j(i/jl7 13. 14. 30. 78.

Xutfan, %uUen, xoHon

18. 30. 31. 67.

xumla 62.

Xun 13. 20. 29. 81.

130.

xura 84.

Xurama 1. 13. 18. 20.

84.

xurban 83.

Xa/an 13. 10. 20. 26.

86.

Xuz'a 13. 16. 27. 28.

29. 86.

xyrs' 2. 14. 18. 30. 74.

%\ir 143.

X'ri 3. 13. 14. 33. 74.

im 32. 55. 131.

im-ju,m 55. 64—6.

im-z'am 55. 65.

h)Gj 9. 24. 31. 32. 57.

131. 136.

irikser 4. 14. 32. 33.

57. 131.

jaHa 13. 15. 37. 61.

j.)i>'cm, idem 4. 9. 19.

33. eo.

jfran 2. 4. 13. 18. 28.

30. 63.

jomx'e 64. 66.

juna 2. 10. 13. 64.

jam 64—6.

jux J 2. 4. 13. 16. 32.

33. 66.

jyla 17. 63.

ka Ban 2. 10. 20. 25.

27. 66.

kadan 2. 9. 70.

ka dx a 26. 73. 130.

kajik 14. 26. 30. 75.

kanzar 2. 4. 16. 20.

33. 68. 130.

karas 18. 27. 68.
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haroa 2. 9. 26. 27. (il), pjrnä 148. sir 2. 17. 80, 02.

140. pinty, pi,t>'H S. 12. siigan 13. 14. 27. 94.

Harii 3. 34. 74. 14. 31. 32. 44. 131. suman 13. 14. 19.20.

kigén 148. 136. 28. 29. 95.

kir 51. 131. pifcë 7. 15. 18. 31. 32. sum 96.

kin 3. 7. 20. 32. 71. 91. 130. syvlyx 13. 17. 30.93.

131. pibzlrm 150. syvzyr 2. 4. 14. 16. 17.

kireme£ 72. piru 9. 30. 93.

konci 12. 24. 28. 83. pifskj 12. 30. 46. êarîk 5. 14. 19. 26.97.

k»mna 7. 10. 19. 28. pjzarah.K 16.28.47. &armfs 142.

29. 35. 57. ponana, pitoana 10. &mraea 9. 19.27. 112

k-nSman, kusman 5. 19. 47. — 3. 137.

28. 29. 62. 85. porz'a 9. écm, scnui, scnum 151.

kunoî 10. 23. 28. 29. pos- 8. 51. Mkc 7. 31. 97.

30. 35. 76. poskiT 8. 14. 18. 32. Mdj 5. 9. 32. 33. 99.

kündelän 5. 10. 31. 51. 131. 131.

71. poy.u, puzf 1. 8. 15. 3. 18. 33. 100.

kütmer 149. 30. 50. êirjm 143.

fWnc 7. 9. 18. 31. 34. pos 8. 14. 28. 50. 13. 30. 99. 137.

79. pozi. 150. sfmfr, f$om<>r 34. 119.

lap 149. puGan 150. sola 1. 4. 14. 17. loo.

täa 16. 123. pukra 1. 8. 28. aor 1. 3. 14. 28. 101.

-lia, -lie 154. pulnîr 4. 8. 9. 17. 28. &"kk»r 5. 15. 34. 94.

majak 14. 26. 28. 87. 30. 49. hiltk 3. 14. 100.

moleatt 73. purz'tn 8. 16. 31. 49. hiri 1. 3. 28. 101.

mnr,n( 88. puz'ana 4. 8. 16. 26. surla 14. 17. 19. 27.

mäklet 17. 19. 27. 88. 52. 29. 102. 130.

munnza 24. 88. pürüs 7. 15. 19. 34. sük 97.

muijà 14. 19. 89. 91. 130. süpsä 54.

/tinur 19. 24. 32. 34. pnD'-, püt> 8. 10. 33. S*rX, i*n 14. 19. 34.

89. 131. 45. 35. 98.

onÎD'a 5. 10. 89. 136. /kV" 8. 9. 34. 48. sabala 10. 15. 17. 26.

onftn 10.29. 120. 130. pnfi^k 24. 33. 46. 27. 103.

pagar 7. 9. 25. 27. 90. pXzev'e 8. 16. 33. 47. salvia 5. 104.

pargâ 5. 91. -sa, -se 154. M 5. 104.

fpéH 150. sä/Uk 7. 24. 31. 92. 136. §av 15. 17. 25. 104.
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snp'z'n 5. 104. tahnan 15. 20. 27. fi» rtii,f*fi
t
D& \2. $2.

èmnat 7. 15. 19. 105. 111. 120.

sylan5. 15. 28.31. 104. tuj ('hochzeit') loi». uksa 1. 4. 7. 14. 27.

taen, tara 9. 13. 25. tuj ('messing') 5. 14. 122.

27. 105. 108.
t

uima 1. 17. 19. 27. 29.

tnmaia 110. iurDa 1. 9. 19.27.28. 123.

tan 53. 29. 111. uyoi 6. 24. 30. 121.

tar, tâvu 16. 17. loo. tuà 152. urapa 10. 29. 124.

tcyarf, tirjMlQ. 1H. 24. (mean 9. 25. 96. uslam 14. 124.

31. 34. 107. 137. fkarlan 12. 17. 19.26. usta 125.

Uli, tûè 7. 15. 30. 108. 27. 113. «s- 14. 126.

130. tàûBd 10. 12. 33. 35. üfd 13. 32. 60.

tôw 9. 32. 33. 107. 115. vimä 3. 16. 19. 31.

131. 137. fteke& 152. 128.

tintr 10. 30. 108. rtfÄfr 10. 113. vitte 14. 16. 125.

toi- 8. 52. rti<p 153. v/r- 16. 41.

forflMra 1. 12. 110. fiäk 12. 32. 114. rij 153.

<nXXnr 143« rftnifl 21. 26. 27. 112. vonèej 153.

to%lMS, tixla ozi 5. 12. 130. "Wi^r, **nar 34. 61.

17. 28. 31. 109. rf/*flr 10. 12. 27. 31.

tH»X 17. 109. 115.

Kasantatarisch.

adym 121.

akèa 1. 4. 76. 122.

alaôa 123.

alaèa 123.

alma 1. 76. 123.

ant 81.

apa 40.

araky 40.

arba 124.

argamak 124.

aslam 124.

as 37.

atla- 120.

atna 43.

azbar 75.

äbed, abi 36.

aè- 126.

aèe 2. 4. 66.

aida 90.

äläk 92.

ämäl 92.

aneô, ani 36.

ärlän 42.

ätej, äti 36.

bagyr 90.

bajtak 71.

bakra 1. 49.

baldys 4. 49.

bas- 51.

basyu 1. 50—1.

ba$a 4. 52.

bet- 45.

borÔak 9.

bök- 48.

bôrôè 91.

bötnök 46.
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bujau 63. imgäk 2. 38. kin.äs 113.

bükän 150. in 39.
1

kirämät 72.

bütäkä 47. rnsoz 4. 20. 39. kirtä 2. 09.

bytbyldyk 48. ireksez 4. 57. kitän 2. 70.

byzau 9. isäb 113. koda 78.

èak- 110. jalbar- 101. kondoz 4. 77.

• èarlak 113. jar- 102. korman 83.

öäcäk 97. jarty 1. 3. 101. korsak 81.

öäükä 112. jaulyk 3. 100. koza 80.

èebeà 115. jigerme 143. kööär 107.

èibâr 113. jikän 96. költä 79.

èikmân 95. jü 3. 33. 100. knnak 4. 82.

èolgau 117. jinä 57. kunyö 83.

èukmar 110. jomor 119. kura 84.

èûk 114. jök 97. kylyö 3.

èyuar 115. kab 81. kyz 143.

daga 111. kaba 75. majak 87.

dan 81. kagaz 81. manara 124.

dauyl lit kaicy 70. miläs 91.

doàman 111. kaigy 78. morja 89.

döbördä los. kajta 71. munèa 88.

das 111. kalaj 81. nirgä 113.

dyr 111. kalak 103. osta 125.

ejär 55. kalpak 75. öö 10. 125.

gömbä 58. kalym 79. ömä 3. 128.

gumer fil. kan 81. pagambär 40.

xabär 02. karak 84. paida 40.

xajlä 71. karama 1. 84. pake 46.

xara$ 2. 74. kazan 86. piôka 40.

xozä 8G. käräz 08. piltä 40.

iö 4. 59. kä§ä 20. 73. DOSOl 1 i) 1

idän 4. 33. 00. kejäu 3. 74. puta 40.

igen 37. kejek 75. pyéky 40.

ijär 3. 55. kibän 2. 00. pyjala 40.

ik- 2. kilen 3. 71. pyskylda- 40.

im 55. kin. 2. 68. pysy 151.
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sadaka 124. tamaàa 110. tôà 108.

sana- 90. tasma UKi. tujryz 143.

satirau G3. tau 106. tuj 109.

sau 2. 92. täkä 105. tul- 52.

saulyk 93. tämäkö 92. -uk, -ùk 37.

sausyz- i.. ~t. jo. varia i . 1 1 1.
... in iiur- iü. 41.

sänäk 92. tärtöskä 1. 110-1. utiyrèak 20. 56.

sugan 94. trn 53. yzan 2. 4. 23. 03.

süre 98. toi 109. iau 99.

taba 75. töcö 120. ftola 63.

Indoeuropäische sprachen.

Russisch unbozcu'hnet.)

ämä§ np. 15. Ka.uAMi, 79. cyK.wiHUHa 95.

arwäd osset. 127. Kijàpn 77. Ci/AOIK CyAOKl. 100.

arwäde ossot. 127. mac arm. 15. ryxapb 95.

berïsem pors. 49. MdM K7> 87. uuwa.ia, maOcuwo 103.

brätar- a\v. 127. muifùklui skr. 87. samba pel's. 105.

t)yn> 5(). w/rjf np. 87. uuCxuKa 103.

dotcrfii 54. ossot. dipr. 87. senmbe pors. 105.

//^/^f asl. 58. m7x ossot, ta<r. 87. täsma pel's. 106.

tßnlns litt, 09. Mym 58. mâc.na 106.

r/ô/wr Iisi. 5S. pers. 89. »w/rt,.v</ 106.

58. ohiifht S9. minjna 58.

»//to 5S. WIJWI 91. mjhaptaù 115.

tßJni 1). 58. r,i((i
t
iaror gr. 105. Hy.utKi, 118.

KüGtiHh {'il. n/KMt'iHh 95. jo<>>, jrw?, 54.

Arabisch.

abid 122. xatt 123. takja 123.

alabîd 122. kottän 70. $eb 53.

arak 4 1

.

täkiat 123. $ojb 53.
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Berichtigungen.

s. 3 z. 12 v. n.: mär lies Jiu'ir.

•• 7 9 v o.: t&ehnar r fsohnar.

r 8 r 2
r-

'• pi.Dzcj n pÎD'érj.

» 16 n 16 v. ii.: breicheisen brecheisen.

y 27
r>

IN n
'• Xibar Ximir.

H 31 r 10 v. o. : //>;</•>/ H tcyti.tl, tiyr.ul.

n •T) n 8 : komaa k^mna.

r 53 14 V Vgl. AlU,<}V. vgl. tsehmv. Ahlqv.

U GH n 6 r o/,/// oîrn.

r Ü8 • 17 n weite'] weite', Kapl.].

n 94 •• 2 vgl. Ostr. « vgl. kas. Ostr.

• 104 n 12 n : su fsei sa/su.

n 148 •• 5 n : inagy. -e magy. -e, wog. -a, -ä.
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Vorwort.

Die vorliegende schritt wurde schon im jähre 1893 als acade-

miBche abhandlung veröffentlicht. Es war ursprünglich meine absieht

gewesen derselben eine vergleichende mordvinisch-finnische lautlehre

und etymologic 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 lexiealiseber 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 aufzuhel-

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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die finnisch-ugrische Sprachforschung gewaltige fortschritte gemacht,

und selbstverständlich würden jetzt auch in dieser arbeit manchmal

neue gesichtspunkte sich geltend machen und eine andere form der

darstellung bedingen.

Ich beschränke mich hier darauf die wesentlichsten berichtigim-

gen nach der seitenfolge mitzuteilen. Es dürfte sich für 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.

Deb verfasse b.
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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 k, p, t, %, f s, S bezeichneten laute sind in intervoca-

lischer Stellung, desgleichen vor vocalen, wenn sie auf einen nasal,

eine stimmhafte liquida (J, 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 transscription ist so-

mit nicht streng consequent. In den erwähnten fallen wäre statt k,

P, t> Xj ft s>
s richtiger kk, pp, tt, %X> ff,

ss, §ë zu schreiben z. b.

kotta (statt kota) 'sechs', tokkams 'anrühren', tappams ' zertreten',

kazxunist, kaffHdst 'beide', kossa 'wo', vaSsa 'fohlen', tetjkka 'marke',

tarkka 'ort', korttams 'reden', alklcine 'niedrig', kan%%in, kant(in
y

genit v. kanx, tont 'hanf , kavtto 'zwei', tejUef 'mädchen' 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, kuMa, kartano, kahta mit

halblangem k
t s, r, n).

Lange consonanten kommen in beugungs- und ableitungsformen

vor. Diesen langegrad habe ich, wie in § 4 bemerkt ist, durch dop-

pelsetzung des betr. consonanten bezeichnet z. b. vakss postp. 'zu,

an die seite' (illat. v. stamm vaks-), vakatt 'gefaW (plur. v. vakan)
;

bei den geminaten mit langem ersten componenten, ist jedoch die
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länge unbezeichnet z. b. kanndms 'oft tragen', kutta ablat. v. kud

'haus', lies kaibtems. kvMa (vgl. fi. kakneksia, kalto mit halblangem

n, t). Nach der von Setälä in FUF I s. 44 ausgesprochenen trans-

8criptionsregel : „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),

vakat (statt vakatt) schreiben. Es kommen jedoch, wie s. 4 gezeigt

ist, im mordvini8chen falle vor, wo die mouillirung erst in der mitte

des langen consonanten, bei dem dentalen verschlusslaut erst mit der

lösung des verschlusses anfängt z. b. kasé 'er wachs', kutt best, ge-

nit. v. kud 'haus'; wenn man auch hier das längezeichen ~ anwen-

den wollte, wäre also die eigenartige mouillirung irgendwie besonders

zu bezeichnen.

Die zeichen c, c, 3, 3 (sieh s. 2) sind in einer folgerichtigen tran-

scription nicht am platze (vgl. FUF 1 s. 34). c wäre mit fc, c mit"

U zu ersetzen, wobei zu beachten ist, dass in ts und #, wenn ein

vocal nachfolgt, die beiden laute zu verschiedenen silben gehören z. b.

acan 'ich ausbreite' = atsan (o ansari), vaéa 'kot' = vatsa (0 vaf(êa),

aréan 'ich denke' = artéan (o aff^ari), fiicç 'kiefer' = pitéç (o

pitfie), penein genit. v. fienc 'löffel' = pents{n (o peritkin). In der

lautverbindung dz, dz („5, 3"), 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 s. 43) z. b. kaf*zi {„h&gi*) 'violine',

pandzan („pan$an u
) 'ich öffne' ; hier liegt eine „affricata" vor (vgl.

Seevers, Phonetik s. 157), d. h. die beiden homorganen laute, ex-

plo8ivlaut und spirans, (vgl. s. 6) werden mit demselben exspirations-

hube hervorgebracht, weshalb nach dem Vorschlag in FUF I s. 43

karf'éi, panfzan zu transscribiren wäre.

S. 6, § 10 wird angegeben, dass die „vollkommenen vocale"

(contr. die reducirten, die gleitvocale) in betonten offenen silben, in

welchen sie den schwach geschnittenen accent haben, etwas gedehn-

ter als sonst ausgesprochen werden. Es scheint mir jetzt, als ob die

vollkommenen vocale überhaupt immer den schwach geschnittenen
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accent hätten, wodurch sie sich von den schroff endenden kurzen

vocallauten im finnischen und ungarischen merkbar unterscheiden.

S. 8. Betreffs des ersanischen accents habe ich zu keinem ande-

ren 8chlu8s 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 silbo botont, ein dreisilbiges desgleichen,

bisweilen auch auf der endsilbe, in viersilbigen Wörtern findet man

den (haupt)accent meistens auf der zweiten oder dritten silbo, 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 südostjakischen

begegnet (vgl. darüber meine darstellung im JSFOu. XXI,5, s.

14 f.), desgleichen, wie es scheint, in den meisten tscheremissischen

mundarten, welche Übereinstimmung vielleicht für die frage von

der accentuation in der finnisch-ugrischen 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, s] anlau-

tendes wort in Wortzusammensetzungen oder sonst in der lebendigen

rede sich ohne sprechpause an ein vorangehendes stimmhaft auslau-

tendes wort anschlie88t, so geht der stimmlose anlautsconsonant in

den ihm entsprechenden stimmhaften über." Diese angäbe bedarf

einer berichtigung. Überhaupt findet das stirarahaftwerden der betr.

consonanten nur in dem falle statt, dass das vorangehende wort,

1 Die von Wiedemann in seiner grammatik 88 . 15. Iß aufgestellten aeeon-

tuationsgesetze, von welchen es ja auch naeh ihm ausnahmen gehen soll, sind

ganz willkürlich und unhaltbar. Auch seine bohauptung, dass die aus dem

russischen und tatarischen (resp. tschuvaschischon) entlehnten Wörter ihre ur-

sprüngliche accentstelle behalten, ist nicht richtig.
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reap, das erste zuBammensetzungsglied auf einen stimmhaften con-

sonanten auslautet. Wo diese erscheinung nach vocalischem auslaut

begegnet, ist der auslaut ursprünglich consonantisch gewesen z. b.

pidi-balaks 'brennessel', mazi zavanä 'ein hübsches schälchen', kelu-

batjga 'birkenschwamm' (pid'i < *fiüTij}
vgl. 3 pers. plur. pras. pi-

dÜx't < *pi*fij-t', stamm pictd- 'anbrennen'; maéi < *mazij, vgl. ge-

nit. mazijdn; Relu < *Muv, vgl. genit. MuvH, zu vergleichen

§ 71, t, 2, auch § 15,2), Skabavas 'gott', zsmges. aus êlcaj und pavas,

mordM. toéfr 'weizon', vgl. mordE. toviuro id. (éuro 'getreide').

Sonst aber wird dieselbe nach vocalischem auslaut überhaupt nicht

beobachtet; sogar erscheint der anlautende consonant nach einem

stimmhaften consonantischen auslaut stimmlos, falls das erstere zu-

samniensetzungsglied ursprünglich vocalisch auslautete z. b. iet-Ja

'dorfgasse' (v. tetä, stamm ietd- 'dorf und H 'weg'), par~H 'vermö-

gen, eigentum' (v. para, stamm paré- und H eig. 'tag, sonne'). Garns

vereinzelte ausnahmen sind die mokschanischen zehnerzahlen holmà-

fjemm (30), nifo-gcihdn (40), kafksä-yemdn (80), éeyksd-Qeman (90),

wobei zu beachten ist, dass im ersa-dialect, sowie mundartlich auch

im mok8cha-dialect das erste glied in denselben consonantich auslau-

tet: kolon-gethcri, Jcolnwn-gemdn u. s. w.

Bei consonantenverbindungen im anlaut werden auch mehrere

consonanten stimmhaft z. b. Tcargon-gznav 'wicke' (ksnav erbse'),

pcjel'-bzdï 'messerscheide' {pSH 'scheide').

S. 12, z. 14 u. 15 v. u. ist die Zusammenstellung: mordM. peé

— mordE. peM, zu tilgen; die Wörter sind nämlich nicht identisch.

S. 15, § 14,7 steht: „Auslautendes Je war sicherlich schon in

geuieinmordvinischer zeit in einigen suffixen vorhanden und tritt in

den jetzigen mundarten unverändert auf (ausser wo es sporadisch ab-

gefallen ist z. b. e Je g. 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 (ien daselbst zusammen-

gestellten mord, benennungen für 'gerstenkorn am augeulide', 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 ursprünglich, 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 meine schrift: Die finnisch-ugrischen

5-laute I sa. 120—123.

S. 30, z. 14 v. o. ist „mPsen. shïtârdan" zu tilgen, ähnlich

z. 11 u. 10 v. u. „v. verbura kanptäms (auch im mPsen. mit ,f)
w

.

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. pitiks 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 ijp-laut zu betrachten: v <
9 < Vi ^tea die berichtigung zu seite 45.

S. 35, § 31,2 steht: „Ein solches aus j entstandenes % ist dann

im mPâen. (desgleichen m Alk.) weiter in S übergegangen". Zu lesen:

in ein stark palatalisirtes S übergegangen.
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S. 36 (im ersten absatz) wird mordM. %'t (êt) = mordE. éf, ft

in einigen fällen aus früherem *sxt erklärt, was nicht zu billigen ist.

Als ursprünglich ist *jxt anzunehmen: *j ist im mordM. zu % 0)
geworden, während dasselbe im mordE. geschwunden ist z. b.

mKrasnosl. pix'hms, raPsen. pisfoms, eMar. pitfems, eKal.

piffhm 'buttern' < *pijß>)x't*rtis, vgl. fi. pyöhtää id. (mord. *pij(&)-

= fi. pyö-, mord. *xt = fi. ht).

S. 36 am ende wird mordE. sutej 'schatten' — anbetrachts

der mokschanischen form .Uff', zuff— aus früherem *sutevt erklärt.

Das wort lautet indessen in der ersa-mundart im kreis Alatyr, gouv.

Simbirsk, welche ein ursprüngliches rj im wortaualaut bewahrt hat

(vgl. JSFOu. XVII,3, s. 9), sitfey, welchem mordE. sutej regelrecht

entspricht (j < ç).

Zu ss. 35-38 (§§ 32, 33) ist jetzt Setälä, JSFOu. XIV, 3 , ss.

13, 14, zu vergleichen.

S. 42, z. 12 v. u. steht „zwischen mb und 6", lies: zwischen

mb und m.
*

S. 43, § 39,4 wird der Wechsel zwischen ijg und v, j durch an-

nähme eines „ausfalls dos nasals" erklärt: qg >• g > v; y$ > §^>j.
Unzweifelhaft vertritt jedoch v, j einen früheren jy-laut, vgl. jetzt Se-

tälä, Über einen „gutturalen" nasal im urfinnischen, Festskrift til

Prof. Vilh. Thomsen s. 230 ff.

S. 45, § 41,i. In allen hier behandelten fällen, wo die alte

evangelienübersetzung m, n, n statt v, j der anderen mundarten bie-

tet, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach eine ungenügende tran-

scription vor. Der Übersetzer hat mit m, n das mediopalatale 17, mit

//' das stark prsepalatalo
*f

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 gelegenheit hatte zu con-

statiren, vgl. JSFOu. XVII,3, s. 9. Die auslautenden flaute jener

tnuudart sind als ursprünglich anzusehen, in den übrigen mundarten

sind sie in v und übergegangen (tj > v, j > j).
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S. 49. Zur frage nach dem mouillirten und unmouilJirten s-laut

ist jetzt zu vergleichen raeine schrift „Die finnisch-ugrischen s-laute

I", besonders as. 3—8.

S. 52, z. 5 u. 6 v. o. steht: „§arl{ka 'nisse', wahrsch. aus dem

türkischen, vgl. Kasan-tat. serJcü id.", 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 s. 6 v. o. zu tilgen, vgl. oben die berichtigung zu s. 12.

S. 67, § 59,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 < ä", lies: ä > e.

S. 75, z. 10 v. o. steht „Ulce", lies: iske.

S. 75, z. 11 v. o. steht „äfki", lies: äMä.

S. 79, § 68,4. Die mit reservation ausgesprochene Vermutung,

dass die mittleren vocale in der ersten silbe sich überall aus hinte-

ren vocalen entwickelt hätten, ist nicht gutzuheissen ; zu vergleichen

jetzt meine schrift „Die finnisch-ugrischen s-laute I, besonders ss.

1—4. Das auftreten jener vocale hängt in den meisten fällen 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 c wechselt in einigen fällen mit i.

S. 81, z. 13 v. o. steht „horizontallage", lies: verticallage.

S. 85, z. 9 v. o. steht „aus älterem v", lies: aus älterem i\;

z. 12 v. u. steht „tauto8yllabische8 t>", lies: tautosyllabisches 17 ; 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-

raeinmordvinischen ein derartiger corabinatorischer vocalwechsel aus-

serhalb der ersten silbe bestand, wie jetzt in den meisten ersa-inund-

arten.
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S. 98, absatz 2. In fallen, wo die engen vocale in der ersten

silbe mundartlich wechseln (bisweilen geschieht das sogar in ein und

derselben mundart), möchte ich jetzt nicht mehr von der „prioritat"

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 ausftthrungen über den sporadischen vocalwechsel im südostja-

kischen FÜF II, ss. 87—90). Dieselbe betrachtungsweise könnte

auch für die fälle von Wechsel zwischen weiten und engen vocalen

(sieh §§ 61, 62, 63, 66) geltend gemacht werden. — Auf diese schwie-

rigen und für die geschichte der finnisch-ugrischen sprachen wichti-

gen fragen hoffe ich anderswo zurückzukommen.

S. 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 pizà-, raordE. fiizç 'nest' ; mordM. pezà-, mordE. pezç-

'waschen'), für das gemeinmordvinische ein enger hinterer vocal an-

genommen (*piz&-, *pez&-): derselbe wäre im mordE. 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-dia-

lect 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-

richtigung gilt auch für die darstellnng in § 79,i (s. 92) und § 80 (s. 94).

S. 118 f. (§ 98). Die frage nach den accentverhältnissen im ge-

meinraordvinischen möchte ich offen lassen, vgl. oben die ergän-

zung zu s. 8.
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mKrasnosl. = mokBchanisch aus dem kreise

Krasno8lobodsk, gouv. Pensa.

niGorod. — mokschanisch ans dem kreise

Gorodischtsche, goav. Pensa.

Erklärung einiger abkürzungen.

Dialecte.

(mord. = mordvinisch).

mordM. = mokscha-mordvinisch.

mPsen. = mokschanisch 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 Wörterverzeichnis«.

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 Reguly's Sammlungen, von Büdenz

NyK. V publicirt (sprachproben, grammaticalische aufzeichnun-

gen, worterverzeichniss).

Tj um en effM. = mokschanisch aus der evangelienübersetzung von

Tjumeneff (focnoAa iiamero Iiicyca XpncTa cwiToe eiiaHrejiie
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XVI

Ott» MaTBOfl. Ha MoKiuaHCKoe HapliMie MopAOBCKaro H3Hna ne-

pcneAeHo A. H. Tk)mchcbumi>. MäAaiiie IJpaBoc^aBnaro Mnecio-

nepcsaro "OömecTBa. KasaHh 1879).

Ausserdem sind einzelne aus einigen mokscha-dörfern im gouv.

Pensa stammende formen mit vollständiger angäbe des dorfnamens

und einem vorgesetzten m angeführt: z. b. mPatra.

mordE = ersa-mordvinisch.

e Mar. = ersanisch aus dem dorfe Maresevo im kreise Ardatoff, gouv

Simbirsk.

eChly st. = 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-

Ufimschen eisenbahn. nach den handschriftlichen aufzeichnungen

von prof. A. Gknetz und seinem reisegefährten stud. S. Nyman

(texte, grammaticalische aufzeichnungen, wörterverzeichniss).

e Kai. = ersanisch aus dem dorfe Kaljajevo im kreise TemnikofT, gouv.

Tamboff.

eKazl. = ersanisch aus dem dorfe Knzlytka im kreise Spassk, gouv.

Tamboff.

eD rakin o = ersanisch aus dem dorfe Drakino in demselben kreise.

WiedemE. — ersanisch nach Wiedemann (Grammatik der Ersa-mord-

vinischen Sprache nebst einem kleinen Mordwinisch-deutschen

und Deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Petersburg 1865).

RegE. = ersanisch aus Reguly's Sammlungen, von Budenz NyK. V.

publicirt (sprachproben, wörterverzeichniss).

K as a n E. = ersanisch aus den in Kasan herausgegebenen publica-

tionen (nebst evangelienübersetzungen, erbauungsschriften u. dgl.

eine folkloristische Sammlung in zwei lieferungen: 06pa3U.u Mop-

AOBCKofi napoAHofi cjoBecHocm BunycKx I. IIbchh Ha 3p3üH-

CKOMT» H HTlKOTOpUfl Ha MoRUMHCKOMT» HüpliMiH. Kil3aHL 1882.

BynycEi> II. CKasKii n saraAKH Ha 3paaHCK0Mi> aapiqin Mop-

AOBCKaro A3UKa cx pyccKHMx uepeBOAOMX. H3Aame UpaBoc*iaB-

naro MHCcionepcKaro OömecTBa. KasaHb 1883). Die aus den in

der 1. lieferung enthaltenen drei mokschanischen liedern (LXX

—

LXXII) stammenden formen sind mit KasanM. be2eichnet.
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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 Turk-sprachen von Dr. W.

Radloff. Leipzig 1882.

CoôojeBCKi», JleRiuH .leKuiw no HCTopiH pyccsaro muun A. H. Co6ojieBcitaro. KieBx

1886.

KojOCOB, 0630p - M. A. KOJOCOB. OÖ30p 3ByK()BUX H ifOpMaJIbHHX OCOÖeHHOCTefi

HapoAHaro pyccuaro «3MKa. Bapmasa 1878.

Sievehs Phonetik Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium

der Lautlehre der indogermanischen Sprachen von Eduard Sievers) wird

nach der dritten aufläge (Leipzig 1885) citirt.
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I. Ab schuit t.

Einleitung.

Cap. I.

Die laute und ihre transscription.

• •

Die von mir im mordvinisehen beobachteten laute werden in

dieser abhandlung mit den nachstehenden buchstaben bezeichnet:

A. Consonanten.

§ 1. k zeichen sowohl für den mediopnlatalen, als für den prte-

palatalen stimmlosen verschlusslaut.

X der entsprechende reibelaut (= spirante).

g der dem k entsprechende stimmhafte verschlusslaut.

H der entsprechende nasallaut.

tom- h Xi 9i n 8ina< präpalatal nach einem ä-, e-, t-laut, wenn

kein gutturaler vocal unmittelbar nachfolgt z. b. kctjkS 'tür', exkakS

'kind', sonst mediopalatal. Gewöhnlicher, stets vor palatalen vocalen

erscheinend,- ist eine Varietät des praepalatalen k, x> g> deren articula-

tionsstelle noch mehr nach vorn liegt, so dass sie den mouillirten

consonanten beizuzahlen ist und deswegen von mir mit #, fr, g bezeich-

net wird z. b. in ki 'weg', jakax? 'ßie gehen', tor\§i 'er treibt ein'.

; prapalataler stimmhafter reibelaut mit sehr schwachem rei-

bungsgerâusch.
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S gemeinsames zeichen für die verschiedenen Varietäten des sch-

lautes. Das gewöhnliche ersanische §, bei dessen hervorbringung die

Zungenspitze bis zu den alveolen gehoben ist, gleicht dem gewöhn-

lichen russischen tu 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 § innerhalb des mokschanischen z. b. im m Sei. weniger merkbar

als im östlichen teile desselben kreises Spassk und im mPsen.; be-

sonders ist hervorzuheben, dass ë im eKai. und eKazl. sich bestimmt

von dem ersanischen ë im eMar. (und eJeg.) unterscheidet und sich

mehr dem mokscha-laute nähert.

c = 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.

$-$:z = c:ë.

t postdentaler stimmloser verschlusslaut.

d der entsprechende stimmhafte laut.

s postdentale stimmlose spirante.

z der entsprechende stimmhafte laut,

c = s mit t-vorschlag.

S - s : z = c : s.

Anm. Die Spiranten mit t-vorschlag nenne ich zusammen-

gesetzte im gegensatz zu den einfachen Spiranten: ë
}

i, $, 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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0 labiodentale stimmhafte spirante mit starkem reibungsgerausch
;

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 : l = mouill. I

. unter einem consonanten bezeichnet, dass dieser in sonan-

tischer function steht.

Mit x bezeichne ich eine für das gemeinmordvinische anzu-

setzende spirante, die sich in den einzelnen mundarten verschieden

entwickelt hat.

§ 2. Die wortanlautenden stimmlosen verschlusslaute /?, t sind

im mordvinischen von geringerer intensitat, als z. b. im russischen;

von den entsprechenden stimmhaften g, bt 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 imd zugleich grösse-

rer articulations8tärke 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 1, r oder nasal mit stimmlosem verschluss- oder reibe-

laut das erstere glied entschieden kura ist: n im mordE. van tan '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, m) mehr oder weniger rein bilabial gesprochen.

In tautosyllabischer Verbindung mit einem vorangehenden vocal

erleidet v (unmouillirt) eine gutturale affection z. b. mord, kov

• 'mond'
J
mord. Keskav 'sack'

|
eMar. Rev 'stein' (im mordM. üev aber

ist v mouillirt und ohne solche affection).

§ 4. Der von mir durch doppelsetzung eines consonanten be-

zeichnete langegrad desselben (auch im wortauslaut vorkommend z. b.
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mord M. vakftsi postp. 'zu'
| vakatt 'gefässe') übertrifft, wenigstens im

mokschanischen, 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' langer und zugleich

intensiver als im finn. kanneksia id. (vgl. mit diesem schwed. kanna),

der t-laut im mordM. kutta ablat. von kud 'haus' länger als im finn.

katto 'dach'.

§ 5. Hinsichtlich der mouiDirung 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

dauer eine Veränderung hinsichtlich der mouillirung erleiden. Neben

einem langen mouillirten êê in iïêê 'er trat hinaus' giebt es ein langes

s§
t

das am anfang frei von mouillirung ist, während seiner weiteren

dauer aber dieselbe annimmt: mordM. kasé 'er wuchs'. Während

mordM. lomatt' plur. v. loman 'mensch' einen langen t-laut bietet,

der sowohl an seinem implosiven als explosiven bestandteile mouillirt

ist, weist mordM. hitt best, genit. v. kud 'haus' einen ähnlichen

verschlusslaut auf, der erst mit der lösung des verschlusses die mouillirung

annimmt. Im eKai. kraisin 'ich zünde sie an' ist nur der vor der

druckgrenze (vgl. Sie ver s 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, vatsa '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: ts, té.

*

B. Vocale.

§ 6. w ein ziemlich offener u-laut, dessen Öffnungsgrad doch

nicht den des finnischen u erreicht. Von u giebt es eine palatalisirte
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varietät. Zwischen mouillirten consonanten nämlich nimmt u eine

palatale färbung 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 u weniger merkbar. Weil diese erscheinung nur

zwischen mouillirten consonanten, und dann immer, 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 u.

a — finn. a.

1 geschlossener i-laut, wie das lange deutsche ie in 'sie'.

e bezeichnet im mord M., 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. « und c liegend.

Î 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. Gesetz, Lautphy-

siol. Einführung s. 17, Techmer Intern. Zeitschrift IV s. 219 f. Setälä

Äännehistoria s. 464), keinesweges aber so weit, wie die des russi-

schen u, mit dem das mordv. ( bisher ohne weiteres identifieirt wor-

den ist.

ç — ç : f —
[ , /. Auch das f hat wie c zwei stufen : ein offenes f

bietet e Mar., ein geschlossenes eKal. Im mokschanischen habe ich ç

nur in einem worte raPsen. tçzôm 'der kern des baumes' beobach-

tet, wo es wie das c dieses dialectes geschlossen ist.

$ 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. '

q liegt also ungefähr in der mitte von a und (ersan.) ä.

Es kommt im eKazl. vor z. b. vanq, 'er sieht'.

§ 7. Die oben angeführten vocale bilden, nach ihren verti-

calen Zungenstellungen geordnet, drei reihen: 1) u~o-a 2) i-e-ä
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3) {-e-Q. 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 betreffenden

vocallaute desgleichen in drei reihen aufgestellt werden: 1) «-f-t 2)

o-e-e 3) a-(J-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 im eKazl. mit i
, t.

ê ein hinterer gleitvocal, dessen klangfarbe oft der des englischen

u in but ähnelt. In seiner eigenschaft als gleitlaut wird das 9 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

dass es in gewissen fällen schwer ist zu entscheiden, ob die conso-

nanten überhaupt durch einen vocallaut getrennt sind oder nicht.

9 der entsprechende vordere vocal. Ahnelt am meisten einem

geschlossenen e-laut mit schlaffer articulation. Von ihm gilt übri-

gens das von ê gesagte.

i ein schlaff articulirtes j.

t— t:i=i:i.

§ 9. Ausserdem werden hier fc* und Ü als zeichen für supponirte

gemeinmordvinische enge vocale angewandt: b? ist der hintere, ü

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. êada '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

eindmck von länge, wie auch der deutsche vocal. Dieses wird nicht

weiter bezeichnet.

Auch im ersanischen vocalismus giebt es sicherlich keine erheb-

licheren quantitätsabstufungen.

§ 11. Einige wesentliche punkte, in welchen meine lautbezeichnung

von der bei den früheren darstellem 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 i angewandt, sondern es dient auch als zeichen für den

hinteren gleitvocal <\ bisweilen sogar für den vorderen, p, z. b. kuli

'er stirbt' = kuli, mastjr 'land' = maslôr, velin = vM genit. v. velä

'dorf . Gewöhnlich wird doch der letztgenannte laut bei Ahlqvist

entweder mit e oder i bezeichnet z. b. käden =: ftâdàiï genit. v. ftäd

'hand', stirin = êfifan, genit. v. êt'ir 'tochter'. Andererseits werden

aber i und e bisweilen auch für den hinteren gleitvocal gebraucht z. b.

avasnen = avasuên. genit. v. avasna 'ihre weiber' u. s. v. Die stetige

Verwechselung des hinteren und vorderen reducirten vocals bei Ahlqvist

erklärt sich besonders dadurch, dass er der mouillirung der consonan-

ten überhaupt wenig aufmerksamkeit 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 ersani8che, dem die eben besprochenen mokschanischen gleit-

vocale fehlen, hat seinen darstellem weniger Schwierigkeiten geboten.

Der hauptsächlichste mangel an Wiedemanns transscription ist, dass

er den mittleren vocal ç 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. II.

Der wortaocent und seine bezeichnung.

§ 12. Ober den ersanisehen accent kann ich leider nichts zu-

verlässiges angeben: es war mir unmöglich ihn auch mit einiger

Sicherheit nur zu bestimmen, *) ausser in der mundart des dorfes

Kaslilytka, die eine ziemlich 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 aufzeichnungeil

von prof. ( i enETZ ist meistenteils der accent bezeichnet, aber nach mit-

teilung des herni 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 silbe 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 mag hier erwähnt werden, dass sehriftknndige ersauer im dorfc

Marcscvo russische texte, die ich ihnen vorlegte, ohne Schwierigkeit richtig and

übereinstimmend accentuirten, dagegen wenn ich sie mordvinische texte mit

accentzeichen verseheu Hess, beständig dabei auseinander gingen.
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II. Abschnitt.

Lautgeschichte.

A. Die Consonanten.

Als allgemeine bemerkung mag vorausgeschickt werden, dass

das gemeinmordvinische in seinen einzeldialectischen 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 A-, />, t — $, § und
die entsprechenden stimmhaften g, b, d — z, z: ihr

vorkommen und gegenseitiger Wechsel.

Obergang des palatalen ver-

schlusslauts in v resp. j.

§ 13. Das gemeinmordvinische hat im wortanlaut sicherlich nur

die stimmlosen verschluss- und reibelaute A", p, t, s, ë gekannt.

1. Diese auch für das gemeinfinnische charakteristische eigen-

schaft finden wir jetzt nur noch im mPsen. In dieser mundart hört

man im anlaut eines freistehenden Wortes niemals </, 6, d, 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 anlauta-

consonant der frenidwörter in den allermeisten fällen unverändert bei-

behalten, sondern es kommen auch einheimische Wörter mit einem

solchen stimmhaften anlaut vor.

Die grosse niehrzahl der letztgenannten wird von onomatopoe-

tischen Wörtern gebildet z. b. e Mar. gajgems 'schallen'
|
burnoms

'brummen, summen'
|

rfijriams 'klingeln'
|
zarnoms 'schnarren'. —

eKazl. f/arnams 'krähen'
|
dabjrdums 'donnern'

| biznams 'zischen
|

zolnams 'rieseln'. — eK ad. galdurdumi 'klappern'
j
birnams 'plap-

pern'
I
dubardums 'donnern' | zrrnams 'schnarren'. — m Sei. galdh-

d5ms 'klappern'
| bulna'ms 'brodeln'

| donnants 'dumpf schallen'
| iâr-

na'tèms '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 ursprüng-

lich dem inlaute gehörte und erst durch abfall der ersten silbe in den

anlaut versetzt worden ist z. b. e Mar. zardo 'wann' bei Wiedem.

meiardo mordM. mjzarda |
m Sei. daka 'kind', auch idaka, demi-

nutivfonn 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'ra 'roggenähre'

v. roi 'roggen' und pfa 'haupt, iihre'
|
kohuê-tferiDA 'dreissig' v.

kolma 'drei' und kernen 'zehn'
|

pitgr-iejcrks 'schienbein' v. pitgc und

êejeirks.

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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oë 'stadt' ablat. oi-ta, aber Suz 'korn' ablat. §uz-da; das prolativsuffix

-ga (-ka): eé-ka prolat. v. eê 'selbst', mordM. piff'-kü prolat. v. pirf

'hof , aber kuz-ya prolat. v. kuz 'fichte' ; die copulative anhangsparticel

-<7a, -ka: soy-ga 'auch er' vgl. soné-M 'auch er selbst'. Der anlauts-

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

-sa, -so, sowohl nach stimmhaftem als stimmlosem stammauslaut z. b.

oS-sa 'in einer stadt', käz-sa 'im zorn'.

Bezeichnend für die entstehung des anlautenden stimmhaften

consonanten ist der umstand, dass die verschiedenen nmndarten in

hinsieht auf ihn in den einzelnen Wörtern wenig Übereinstimmung

zeigen in der regel aber auseinandergehen, wie aus folgenden

beispielen hervorgeht: e Mar. guj 'schlango' sonst kuj | m Sei. eKazl.

dolga 'feder' sonst tolga
|
m Sel. îiîf eKazl. zutf' 'schatten' eMar.

WiedemE. suFej mPsen. êitf' RegM. cilf AhlqM. Ulf \
eKal. gu-

$ef eKazl. gugär mSel. givgür 'birkenrinde" eMar. Icivger mPsen.

RegM. AhlqM. kujgêr eJeg. RegE Rirgov
\
eKazl. batgams 'hängen

bleiben' eMar. paMams
J
eKazl. grudums 'erhaschen eMar. eJeg.

WiedemE kurodoms eKazl. kurfdjms mordM. huîntims ! mSel.ß«/7/

'blutegel' mPsen. AhlqM. WiedemE. pedti eKazl. pätij eJeg.

pedltj
I
mSel. daka eKazl. dakaka 'kind' eMar. RegE. taka |

eKazl.

zolnams m Sei. zubia'ms 'rieseln' eKal. Sutnams 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. actfairh |
ptostka 'zug-

angel' russ. ÖJecTKa |
eMar. Sagala (WiedemE. zagala) 'brenneisen'

russ. JKHraJio |
WiedemE. pondar (eMar. bondaf) 'böttcher' russ.

6oHAapL
I
m Sei. purRkä'n 'mohrrübe' russ. ßypKain,.

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. näysi» m Sei. bure'j bot. (eMar. eKal. Wiede mE.
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purej) russ nupefi |
eMar. brud teich' (Wied emE prud) russ. npy/n>

m S el. borax 'schwelle
1

russ. nopon, | eK al. guzna gefasschen aus

birkenrinde' russ. KyaciiH |
eKal. zar 'ball aus holz' russ. mapi>

|
eMar.

m S el. zolga 'dünne stange" russ. uiojra
|
WiedemE. bobaske 'fabel'

(eMar. pobaska) russ. notiacsa. Dieses ist wohl hauptsachlich auf

ähnliche weise zu erklaren, wie das auftreten der anlautenden stimm-

haften consonanten in den einheimischen Wörtern.

5. Was die türkischen lehnwörter 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 gemeinmordvinische nach dem zeugniss der jetzigen mundarten d
f

z, z z. b. vcd 'wasser*
|
kuz 'flehte'

|
Mz 'zorn'. Von den entsprechen-

den stimmlosen lauten kommt s in einem einzigen einsilbigen stamme

vor: cê- 'selbst' (in welchem s aus älterem c entstanden zu sein scheint

vgl. finn. itse); s wird in oë 'stadt', vis 'speit' angetroffen.

Anm. Wo S (im mokschanischen) sonst im stammauslaut sich

vorfindet, ist es später aus gemeinmordvinischem, im ersanischen noch

erhaltenem -kè entstanden z. b. mordM. riuè biene
1 mordE. mckë

;
mordM. M 'reif mordE. tekè, takè j mordM. pes 'spleissenhal-

ter' mordE. pckë.

2. In Suffixen dagegen sind das auslautende stimmlose t und

s auch in der ersten silbe gemeinmordvinisch z. b. pe 'ende" best,

form pc-é, 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 /,

s, ë vorgekommen zu sein: frühere stimmhafte d, r, z hatten im

auslaut den stimmton verloren z. b. mord, kambraa 'sattel', prolat.

kambraz-ffa (vgl. es 'selbst', prolat. eö-ka) \
eMar. ureë 'Schwägerin',

ablat. urez-de |
mPsen. vcn>s 'boot', ablat. vcnJz-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 stimmten

z. b. eKazl. FipfS 'eines von den brettern zwischen den aufsehJagsfaden'

e Mar. tipuza | niPsen. kulhäs 'kohlen- od. aschenloch (neben dem

herde eines mordv. ofens)\ zusammengesetzt v. kulu 'asche' piza

'nest'
I

RegË. viet 'gerade' vgl. eMar vijcdc mordM. vidä
|
RegE.

moltat 'ihr geht' < moltado, moltada (die allgemeinen formen).

4. Doch werden auch die stimmhaften consonanten im auslaut

ausnahmsweise angetroffen sowohl in einzelnen Wörtern z. b. eMar.

apkaz 'ausschlagt als besonders in Suffixen. So lautet das suffix der

2. pers. plural, prœs. im eKazl. mit abgeworfenem endvocal stets

-tad, -dad z. b. mot-dad 'ihr geht', maratad 'ihr hört'
|
desgleichen

eKazl. ramasaz 'er kauft es' vgl. eMar. WiedemE. ramasazo.

Beachtungswert sind einige verbalformen, die in allen mir bekann-

ten mordvini8chen 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.),

-d\i, -diz (mordE.) endigen z. b. mPsen. palasamaé, mord E. pa-

lasamiz 'sie küssen mich' u. s. w., mordM. paladäi mordE. paladiz

'er küsste 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. palasaz mordE.

palas(z 'sie küssen ihn (sie)', bei Wiedemann noch mit erhaltenem

endvocal palasizc, 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, z, 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

c?-, z-, z-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-ozks 'gebet für die viehhürde'

v. kaldas 'viehhürde', ozks 'gebet'
|

vàrya'z-Ce^gaks bot. : das erste

Zusammensetzungsglied ist värga'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. pogz gubor 'ein

grosser htigel' st. pokë 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-Ve 'ende

eines astes' y. tarât, pe
\
veftfez-polh 'ein häufen wölfe' v. verges, polh

6. Auch die russischen und türkischen lehnworter haben

grösstenteils ihren auslaut den für die echt mordvinischen Wörter

geltenden normen anpassen müssen.

In den meisten russischen mundarten hat auslautendes ä, 3, »
den stimmton verloren (obwohl die gewöhnliche orthographie diesem

lautwechsel nicht gefolgt ist): CoöojeBCKiö JenniH s. 86 f. Kojiocob

0630p s. 176, 188. In den einsilbigen Wörtern steht nun im
mordvinischen d, z, z *) z. b. mord, lad 'art, weise' russ. jraa*

)

eMar. uê 'viper' russ. yxi. Es giebt hiervon wenige ausnahmen
z. b. m Sei. jat 'gift' russ. sm>

|
mPsen. Jcrâë 'klotz' russ. Kpaatx.

In mehrsilbigen Wörtern dagegen tritt im mordvinischen regelrecht

stimmloser auslaut auf z. b. mord, navo-s, navus 'dünger' russ. nabo31, i

mord, narat 'tracht' russ Hapa^i,. Doch giebt es auch fälle, wo
der auslautsconsonant im mordvinischen als stimmhaft erscheint**)

z. b. eMar. otied mPsen. atie-d 'mittag' russ. o6*äx. — Auch die aus

den türkischen Wolga-dialecten, welche an nominalstammen nur den

stimmhaften auslaut -z dulden (s. Radloff, Phonetik s. 187), in das

mordvinische aufgenommenen nomina lauten stimmlos aus z. b. eMar.

paldus mPsen. paldès 'schwägerin' tat. baldîz (Bâlint).

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 -ë auslautenden stamme giebt.

Die so auslautenden russischen stamme werden deswegen im mokscha-

nischen durchweg den d-, z-, ^stammen gleichgesteüt z. b. mordM.

*) Es wird im mordM. sogar der nrspr. stimmlose auslaut des russischen

bisweilen stimmhaft : mPSen. Ufoz 'kreutz' rnss. KpeCTT», dialectisch Kpect.
**) Dieses aber hat diejenige Verwechselung zur folge gehabt, dass

das mordvinische anch den ursprünglichen stimmlosen anslant des rassischen

bisweilen znm stimmhaften umwandelte z. b. eMar. otved 'antwort' russ.

OTBliTl
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prat genit. pradên 'brader' rasa. 6parb I prus genit. pruzH 'wetzstein'

russ. 6pyc*L | nékrdt genit nerlùdùn 'rekrat' rasa. peispyrb dial. He-

Kpyn»
I
sanos genit. sano'zèn 'verschüttung' ruas. aaHOPb

| pala'S genit.

pala-zèn 'pallasch
1

russ. najiaun». Im eraanischen weichen die einzel-

nen mundarten von einander ab. Im eMar. z. b. werden die russi-

Bchen c- und ni-stämme den *-und i-stämmen gleichgeatellt, die ras-

sischen T-stamme nehmen dagegen eine Sonderstellung ein z. b. eM a r.

uksos genit. ukso£\A ablat. uksozdo 'essig' rass. yncycL | kukoë genit.

kukoz\n prolat. kukozga 'zeigefinger' rass. KyKHim,
|
nekrut genit.

nehrut{n russ. peKpyn>
|
brat genit. bratin 'brader' rass. öpart. Bei

Wiedemann aber (Grammatik s. 12) finden sich auch: brat genit.

bradoti
| uSat 'zuber' genit. uSadoti russ. yniart.

Die im mordE. vorkommenden äusserst seltenen /-stamme, die

nicht aus dem rassischen herstammen, sind der entlehnung aus dem

türkischen verdächtig, wie tarât 'ast' in der alten evangelien-übersetzung

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 es sporadisch abgefallen ist z. b. eJeg.

ramata-no 'wir kaufen' aus ramaia-nok) z. b. in dem comitativ-suffix

ü'ftä z. b. eMar. ala§a-nek inordM. alaéa-fok 'mit seinem pferde' ; in

dem possessivsuffix der 1. pers. plur. -nttk (~nb'%) z. b. eMar. alaSa-nok

'unsere pferde'
|
rami-nek 'wir kauften'

J
mPsen. ramasaj-ndk eMar.

ramas\~Aek 'wir kaufen sie'. Echt mordvinische auf -k auslautende

stamme scheint es dagegen nicht zu geben: die vorhandenen nomina-

len A-stämme sind rassischen od. türkischen Ursprungs z. b. jarmak

'geld\ anok 'fertig' (beide türk.).

8. g kommt im auslaut gar nicht vor, es sei denn mundartlich

in einigen russischen lehnwörtern.

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, d,. z, z als die

stimmlosen A*, p, t
}
s, S vor. Während aber die stimmhaften d, jr, z nach

vocalen und gewissen stimmhaften consonanten auftraten, kannte das

gemeinmordvinische </, 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. Über-

gegangen vgl. mordM. tnurj-ga mordE. moy-gak 'auch ich
1 und

mordM. êà-i-êk mordE. ie-jak 'auch jener'
| mord, moda-va prolat.

v. moda 'erde' und vif-ga (neben vite-va- mPgen.) prolat. v. vir

'wald'
I

mordM. tomgolmà-va e Mar. ketngolmo-vo 'dreizehn',

eMar. Uemnite-je mordM. temAib-jä 'vierzehn' vgl. eMar. Iterhéiéem-

ga mPsen. kméi&9tn-§â 'siebzehn'.*)

2. Wo sich intervocalische8 g im mordvinischen dennoch fin-

det, erklärt sich dieses gewöhnlich durch den späteren ausfall eines
> •

vorangehenden consonanten. Im m Sel. Ki-gvk (dagegen mPsen.

Jti-idk mordE. Ici-jak) 'irgend einer hat vor dem g ursprünglich ein

j gestanden: neben Iii 'wer' giebt es auch jetzt noch kije, Jcijä. Im

mPsen. Se-gak to-yêk 'hin und her' ist gleichfalls ein j oder v vor

dem g ausgefallen: ie und to sind lativformen, verkürzt aus êej, tov.

Wenn aber im eKazl. formen wie kudfstf-gak 'auch aus dem hause'

vähstl-gak 'auch aus dem dorfe', in welchen g durch keinen voran-

gehenden später verschwundenen consonanten bedingt ist, neben laut-

gesetzlichen wie kos)-jak 'irgend wo', iMi-jak 'auch früher' angetrof-

fen werden, so sind die ersteren offenbar analogisch, nach formen wie

moq-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 -kadbf-, auch wenn diese an voca-

lisch auslautende stamme gefügt wurde und k somit zwischen vocalen

zu stehen kam, stets teils k teils g festgesetzt, ohne in v Über-

gegangen zu sein, wie lautgesetzlich zu erwarten gewesen wäre z. b.

*) Dagegen steht dorn mordv. verbalen ableitungesnffix -ja- z. b. alyams
'cier legeu' v. ai 'ei' keino altere mit g anlautende form zur seite wie Bu-

denz Alaktan s. 130, 135 annimmt. Das von ihm herbeigezogene "afyan-

doms", das sich bei Wiedemann findet, ist nichts anderes als al kandoms,
— und dieses eine nach dem rassischen gebildete ausdrucksweise vgl. rasa.

HCCTII flöua.
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raordM. koza-kadan 'ich werde reich' AhlqM. koza-gailan vgl. mPsen.

ürda's-kadan 'ich werde schmutzig
1

,
Sanun-g'nlan 'ich werde lahin'.

Anm. Bisweilen ist der Wechsel zwischen inlautendem k und v

nur scheinbar, wie im e Mar. âanava 'schwalbe' WiedemE. sanaka;

die spätere form ist von der ersteren mittels der deminutivendung

-ka abgeleitet: sanaka aus sanaia-ka, sanav-ka, wie demi auch im

KasanE. wirklich CMianKa sich findet (vgl. avkaj 'mütterchen' st.

avakaj v. ara 'mutter').

3. In den zahlreichen russischen und türkischen lehnwörtern

hat sich intervocalisches g, b auch im mordvinischen behauptet. In

den letzteren stimmt das mordvinische in hinsieht auf die stimmhaften...
imd stimmlosen cousonanten im inlaut in der regel mit dem Kasan-

tatarischen überein. Einzelne abweichungen kommen doch vor z. b.

mPsen. talt'ka eMar. WiedemE. tatika 'anteil', Kasan-tatar. taliya
j

inordM. sapön mordE. sapun, sapon 'seife', wahrscheinlich aus dem

türkischen entleimt, Kasan-tatar. sabîn. Auch kommen in den ein-

zelnen mordvinischen mundarten bei den betreffenden Wörtern Schwan-

kungen vor z. b. niordM. osai, bei Ahlqvist auch ozal> Kasan-tatarisch

usai
I

AhlqM. arzü 'glatt' mPsen. arsä
|
m Sel. japûnâa Tilz' mP s en.

jalônéâ. In hinsieht auf solche sei bemerkt, dass es ähnliche difieren-

zen auch in den türkischen Wolga-dialecten, zu denen das Kasan-

tatarische gehört, zu geben scheint: so habe ich z. b. von einem

tatareu aus Nishny-Novgorod das wort, welches 'der männliche hanf

bedeutet, bei Bahnt 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 Uä 'dorftor' m Sel. okôtéa eMar. okolca russ. OKOjima |
mPsen.

arkêsj monatsname, russ. anrycn».
|
AhlqM. kraêan mPsen. kraz'an

'ich drohe' russ. rpo3HTb. In russischen mundarten sind solche

Schwankungen übrigens gar nicht selten (Kojiocod, 0630p s. 164 ff.),

und brauchen sie darum nicht erst auf mordvinischem boden entstan-

den zu sein.

4. In onomatopoetischen Wörtern kommt intervocalisches ;/, b

allgemein vor z. b. inP s en. CibofdJrns m S el. iïbohùms 'flattern'
|

2
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eMar. liburdoms eKazl. tibifdums 'trillern'
|
mord, kagatns, gagams

'gackern' |
raPsen. lagvrdàms '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, praes. der objectslosen : 'tanok

(-tano, -tama, -tarn), -tado (-tada, -tad) und in den mit t anlautenden

endungen der objectsconjugation : -tan, -tanzat, -tadiz, welche das object

in der 2. pers. singul. od. plural, ausdrücken. Im e J eg. eKazl. eKal.

WiedemE. lauten diese endungen, wenn sie an stamme, welche nach

abfall des endvocals auf einen stimmhaften consonanten auslauten, sich

anschliessen, -danok etc., -dado etc., -dan, -danzat, -dadjz, z. b.

van-danoh 'wir sehen' van-dan 'ich sehe dich' van-damat 'er sieht

dich' van-dadiz 'wir sehen dich, euch' (eMar. dagegen van-tanoJc,

van-tan, van-tanzat, van-tadii), 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-tad{z 'wir kaufen dich, euch'.

6. Ausserdem finden sich, wenngleich selten, in echten mord-

vinischen wortern 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. flalu | WiedemE. vedams 'leiten'

eMar. vefams. — Bei Ahlqvist steht nicht selten inlautendes s, wo

alle übrigen sowohl mokschanischen als ersanischen mundarten z bie-

ten, z. b. pisem 'regen'
|
peSan '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-gemen 'fünfzig' kod-§emei\

'sechszig', zusammengesetzt aus vete 'fünf koto 'sechs' und Uemeû

'zehn'. Derselbe scheint durch systemzwang bewirkt worden zu sein.

In den mordv. benennungen für die übrigen zehnerzahlen lautet das

spätere Zusammensetzungsglied kernen stets mit stimmhaftem g an,

weil das erstere glied stets stimmhaft auslautet: mordM. kolm§-§emdn

eMar. kolon-gemen 'dreissig', mordM. n\b-§env*h 'vierzig' eMar.
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nite-getncn 'vierzig u. s. w. In anlehnung an jene hat sieh auch in

den in frage stehenden zehnzahlbenennungen -fernen festgesetzt (vor

der elision des endvocals lauteten übrigens auch sie regelrecht vetH-

gemüh, koW$eriib'n), und dessen stimmhaftem anlautsconsonanten g

zuliebe wurde der auslautsconsonant des ersteren Zusammensetzungs-

gliedes intonirt, wie auch s in êii-gemen aus éiéenï-tfcmen.

8. In einigen wenigen Wörtern wechselt v mit h und g nach r

und /: mordM. orgoidan 'ich spüle' eMar. jorvaldan e Jeg. jovardan

eKal. eKazl. iva'rdan |
mPsen. jättiädan mSel. ättiädan 'ich tue

einen fehlgrifF eMar. e Jeg. itvidan, auch TjumeneffM. XVIII. 15

eJbBflAift.

§ 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

8timmlosigkeit oder stimmhaftigkeit desselben. Z. b. mP s e n kerzi 'link'

mSel kef§ (genit. keHtfi) e Jeg. WiedemE. ker§ eMar. kerë (genit.

kerS\n, Herein
|
eKal. Senée 'ente' WiedemE. §enë

|
mordM. tteti^ä,

kenzä (ablat. kenetä, kenStä) eMar. ken£e e Jeg. kenze 'klau' WiedemE.

kän§
I

mPsen. tärdä eKal. ferde 'spannstrick' eMar. terf (genit.

teftiri)
|
mSel. inzä 'dachstuhl' ablat. initä

|
mPsen. ar$a 'scharte'

ablat. aröta
\
parga 'kästen' elat. parksta

|
W$ü 'gierig' plural, kirit

\

vaftàms frequ. v. variants 'besehen'
| azênltada 2. pers. plur. prœs.

v. azdnddms 'erzählen'
|
pejdms 'lachen' causât, pejtfoms \

eMar.

pitge 'fuss' illat, piths plural, pitkt
\
pandan 'öffnen' pancsa 'ich

öffne es'
|

tezdçms 'unterstützen' frequ. teêtnems
\
kandoms 'tragen'

frequ. kanttems
|
eKal. pejdims 'lachen' frequ. pejtnitns

\

ra^e 'er

schreit' frequ. rafjkne (eMar. raijgotii) |
eKazl. ardums 'laufen' frequ.

artnums
|
e Jeg. panzan 'ich öffne' frequ. panSnan.

2. Desgleichen, wenn eine solche consonantenverbindung'durch

ausfall eines zwischenliegenden vocals enstand: mPsen. vef&z-dä

Digitized by Google



- 20 -

nblat. v. vein'z- 'boot' e Mar. vene- ft e J e g. venS-fe
|
mPsen. Fcvn-dä

ablat. v. trvrz- 'bast' mordE. tcrS-fe, Tevt-fe | mord M. korâz-da

ablat. v. kwâz- 'eule' mordE. kor.s-to, korc-to.

§ 17. Bisweilen haben stimmhafte consouanten 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 kut-ê 'das haus', transi, kut-ks, plural fcw/-/; kucka neben kudû-ska

'von der grosse eines hauses'
j
mord. Jted 'haut' transi. carit.

mordM. ket-fùmâ (-ma) mordE. kcéfane, ke(-fame, lief-itime,
j

mordM.
eKazl. fco/-/* eKel. koi-% 'gewebe, leinwand' vgl. kodams 'weben' ! mord.

pejdan 'ich lache', mPsen. pejf-f/an eMar. pejötan 'ich bringe zum

lachen'
|
mord, vidan 'ich säe', 1. pers. plur. viffama, vif-tanok.

2. Ein allgemeiner Übergang von r, z in s, S hat vor t statt-

gefunden z. b. mord, kus 'flehte' plural, kus-t
| as-t 'sage' imperat. v.

azan 'ich sago'
| Suz 'korn' plural. SmS-J

|
jakaza, jakazo 'mag er

gehen
1

jakas-t <C *jakazt, *jakazhtt 'mögen sie gehen'. — Wo z und z

vor £ auftreten, haben wir eine spätere zusamnienrückung dieser con-

sonanten infolge von syncope zu constatiren z. b. mordM. kuz-t

best, genit. v. kuz vgl. eMar. kuzint
|
mordM. pitgdzt 'in deinen

fuss' <pilgtät.

Späteren datums ist der im eMar. und e J eg. anzutreffende Über-

gang von z in s vor k z. b. mordM. oz-ks 'opfer' eMar. eJeg.

os-ks (vgl. oz-noms 'beten')
| mordM. eKal. eKazl. viz-ks 'schäm'

eMar. eJeg. vié-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^> tf, zz^> ss z.

b. mordM. kud 'haus', ablat. kut-ta vgl. eMar. kudo-do
|
mord, ved

'wasser', ablat. vet-tä, vcf-fc (mordM. kagùd- 'papier, ablat. kagdt-ta

I
mord, kardas 'hof (stamm kardaz-), eJeg. kardas-so 'sein hof aus

knrdaz-zo \ eJeg. ramas-so optat. III.s obj. conjug. 'mag er es kaufen'

;
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eMar. rama-so (mit Verkürzung des langen consonanten); e Kai.

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. pneter. v. verb,

negat. mSel. oé-éâ (raniak) 'er (kaufte) es nicht' eKal. esst eKazl.

âé-sà eJeg. eê-êc; eMar. und WiedemE. zeigen noch die ursprüng-

liche, nicht syncopirte form czize, desgleichen hat m Sei. neben der

obenangeführten syncopirten form auch dzj-zä.

Spateres, durch ausfall eines zwischenliegenden lautes zusammen-

gerücktes dd und zz hat sich jedoch auch behauptet z. b. mordM.

faddä 'in diesem jähre', wahrsch. zusammengesetzt aus fada, 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
|

jolUhotldä

<ijoldsk5dddä 2. pers. plur. pnet. v. jofoslinföms 'fuchsschwänzeln an-

fangen'
I

mPsen. ääi-zä 'er zerriss es' v. $äz>)ms 'zerreissen' vgl.

eMar. seziée
|
mPisen. saraz-zä 'meine henne' vgl. mSel. saraz-

n-zä id.

§ 19. Wenn mundartlich der zusnmmenstoss des stimmlosen

labialen verschlusslauts p mit einem stimmhaften verschluss- oder rei-

belaute durch syncope herbeigeführt worden ist, hat eine assimila-

tion .in bezug auf die beteiligung der stimme 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 'dun-

kelrot' KasanE. topta
|
eMar. lîcpcdan 'ich hebe' eKal. Kcljdaii,

eKazl. dagegen Mpfan
|
eMar. tipuzat 'bretter zwischen den auf-

schlagsfäden niGorod. tebzat.

In einigen mundarten ist in einer so entstandenen lautverbindung

-bd- h weiter in v übergegangen: eMar. e .leg. Öopitda 'dunkel' m P sen.

itobda m Sel. m Alk. Sovda eKazl. covda.
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Cap. nr.

Wechsel zwischen verschlusslauten von verschiedener

artioulationsstelle.

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. moT-t (moP-f) 'gehe' v. molü-ms 'gehen', mPsen. êuddf-t'ssi

verdammt' v. Mdvd-ms 'verdammt werden' vgl. rama-k 'kaufe' v. rama-ms

I
mord, ezin (déon, a§M) pet-f (petL-f) 'ich fürchtete nicht' x.petë-ms

'fürchten' vgl. eiin jaka-k 'ich ging nicht' v. jaka-ms 'gehen'
j
eMar.

eJeg. ila fej-f 'tue nicht' v. feje-ms 'tuen' vgl. ita rama-k 'kaufe

nicht'
I
eMar. apak fej-t 'ohne zu tun' vgl. apak rama-k 'ohne zu

kaufen' | eMar. van-t 'sehe' v. vano-ms, 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. lautgesetzes schon erloschen war, durch ausfall

des zwischenliegenden vocals herbeigeführt worden z. b. mordE.

ramitjß 'kaufet sie' vgl. mordM. ramaftnnt |
mordM. Retnß 'glaube

ihm' (dagegen Krpf <C*Kemf 'glaube') v. kcniê-ms 'glauben' vgl. eMar.

kemile (mimdartlich auch im ersanischen UcmÏÏ)
|

AhlqM. avasjuk 'in

unseren weibern' vgl. mPsen. avasêndL

Befremdend ist dabei, dass im eMar. das possessivsuffix der 3.

pers. plur., das ursprünglich auf k *) auslautete, diesen auslaut in den

gesammtzahlen z. b. kolmo-Acsk '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-at 'ihre pferde (ihr pferd)',

sclmc-st 'ihre äugen'. Vocalisch auslautende nebenfonnen, wie eMar.

*) In Reguly's ersa-texten wird dieses suffix noch in der älteron form

-sk angetroffen z. b. cjdisk 'ihre kinder', bratltsk 'ihre brüder. Dass k hier

nicht in t übergegangen ist, beruht wohl darauf, dass in dieser mundart der

vocal, welcher nach dem zeugniss verwandter sprachen ursprünglich S und k

von einander trennte, sich länger als in don andoren behauptete.
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niïeneskr, scheinen anzudeuten, dass in den gesammtzahlen an das

possessivsuffix noch ein -ke hinzugefügt worden ist, (nitenesUe also

<C nilenesk-ke\ welches im mokschanischen in den gesammtzahlen wirk-

lich vorkommt z, b. niti'6-kä 'alle vier'.

2. Eine spätere assimilirung des t nach k : kt^> kk, finden wir

im e Kai. z. b. jarmak 'münze' plural, jarmakk <ijannak't (in den

übrigen mundartcn).

3. In einzelnen Wörtern ist wortanlautendes k vor einem vor-

deren vocal mundartlich in t übergegangen: mord, kija'ks 'fussboden'

m Sel. fija'ks
|
inordE. kelgi es hat od. findet platz' inordM.

(ätgi eKazl. tctgi
\

I?egE. 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. nafRkimks eJeg. narUemks (vgl. mordM. näfKka-

mas) 'wennut' e Mar. nafftmks
|
e Mar. cevjet (vgl. m Psen. cevgä

AhlqM. civgä) 'massholderbeere' eKal. öaedil WiedemE. cavdire
\

eMar. WiedemE. aykêima eKal. avêima (t?<jy/) 'widme' niPsen.

anédma AhlqvM. antsima
|
eKazl. batgams (vgl. mPsen kalgams)

'hängen bleiben' eMar. paMams
|
WiedemE. veikse (reihest) (iness.

v. vejke 'ein') 'zusammen eMar. vejee |
mordE. mordM. p'eôkan

(eKaz. päckan) 'ich fahre über' eKal. pecfan |
Wi edemE. ingzcdems

'hobeln' (vgl. iijks 'hobel') eMar. in^edems m Psen. ingodàms
|
mordM.

suksnarms, sufiâua'ms mordE. êukunams 'sich verbeugen' eKal. êut'ûams

(türk. cukrn- cukun-)
|
mordM. èifak eKazl. èirBM 'esche' eMar.

êift WiedemE. sirte
|
mordM. sotjga mordE. sotjgak 'auch er

eMar. sondaJc
|
mPsen. näjqkStUms (frequ. v. näjams 'sehen') m S e 1.

näjncn-wis.

Wenigstens in einem worte scheint ein umgekehrter lautwechsel :

<:/>></, stattgefimden zu haben: eMar. e.Jeg. ifdes eKal. ifdiks

WiedemE. irdis m Psen ifdàs 'rippe' eKazl. ifgis (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 êfcftcf) 'sterlet' russ. CTepjuub |
WiedemE.

opek (eMar. opef) 'wieder' russ. onarb. Desgleichen im inlaut: eKal.

parknoj 'Schneider' russ. nopTHofi.

Digitized by Google



- 24 -

Umgekehrt entspricht dem russ. g mord. d. dem niFs. k mord.

/ in folgenden Wörtern: WiedemE. brizdcms 'besprengen' oMar.

brizgams rnss. 6pu3raTi> | m Ps en tabafirka 'Schnupftabaksdose' eM ar.

iabakirka W i e d e m E. tabakcrka niss. TaôaKCpKa. Ahnliche Schwankun-

gen kommen jedoch auch im russischen dialectisch vor s. Kojiocob,

0630p s. 173—174.

ti. 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

mordvinischen litterarischen denkmal. dem kleinen katechismns vom

jalire 1788 zu gründe liegt. In jener ist g im inlaut vor vocalen

stets zu d geworden z. 1». pindcn <.piyycYt geint, v. /j %7i 'zeit'
|
landa

< laijga 'über etwas hin'
|
jalda "jalga 'kamerade'

|
KeMi < Kitgi 'er

liebt'
I
ordolez < orgofcz 'im fliehen'. — So auch intervoealiseh im

lelmworte knida 'buch' russ. Kuura. Ein paar andere russische lehn-

wörter haben ihr g behauptet (Kunos I. N yK XVII).

Sehr selten findet sonst ein Wechsel zwischen vcrschluss-

lauten statt.

p-k.

§ 21. e Kai. rupslams 'abnehmen (von dem monde)' e Kazl. ruk-

sia'ms mPsen. kopskâtims 'sich krummen' mSel. kokskddâms mPsen.

saparalis 'rettig' aus sapama 'bitter und t ops 'rübe'. Wenn in fremd-

wörtern, wie HakÖura, cuptitra '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 e Mar. kumaza e Kai. komaza 'knie' WiedemE. pumaza (nebst

komaza); so wohl auch im e Kazl. bafgams e Mar. patdams 'hangen

bleiben' inPsen. kaTgams. — In dem zusammengesetzten worte m Sei.

piùf-guvas mPsen. pifrr-buvas 'kiebitz' ist wahrscheinlich in anlehnung

an das wortanlautende p der palatale verschlusslaut zum labialen gewor-

den. — Übergang des intervoealisehen p in /; kommt einmal vor:

mordE. mordM. sopan 'ich verheimliche' bei Wiedemann auch

sokan.
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§ 22. Ein ganz einzelner Übergang von p in t findet sich im

e Kai. tukèa 'dickbein', sonst überall pidiSa, pukào.

Cap. V.

Wechsel zwischen verschluss- und reibelauten.

§ 23. 1. f ist in <*, s im anlaute folgender Wörter übergegan-

gen: WietlemE. KasnnE. ccce 'heute' e Mur. tecç mord M. fäci,

zusammengesetzt v. Cr, fä 'dieser' und c[y
Si 'tag'

|
mordE. ëozda.

soida 'leicht' mord M. fozdä. Desgleichen in dem russischen lehn-

wort: e Mar. iuziK, auch Cuzifi 'holzklötzchen, das im spiele durch

einen stock weiter geschleudert wird' eKal. fizik russ. Ty3HKT» dial.

T»3HKT> (? TKKKIIin»).

Im e Mar. pinen-£('c?j m Sei. piiUn-zicä 'gerstenkorn am augen-

lide' scheint c, # z) aus k entstanden zu sein vgl. m Pis en. piHin-

gtcä" (vielleicht durch die vermittelung von t vgl. § 20. 3. 4.)

Offenbar ist in allen diesen fallen der betreffende lautübergang

durch die vorausnähme der articulation des folgenden s-lautes entstan-

den; derselbe ist also als eine assimilationserscheinung zu betrachten.

2. Infolge einer ähnlichen assimilation ist anlautendes t in c,

a übergegangen im ml* s en. cifâam 'flachsbttrstc' mSel. tuffom |
eMar.

cetca eKazl. êetLca 'eine krebsartige krankheit' mPsen. tälLcü. Des-

gleichen im eMar. cwina 'hopfenstango' mSel. tutina russ. naimia.

— In einem anderen russichen lehnworte k> c, vielleicht k > t > c :

eMar. ciciga 'stock' mPsen. kzéjga' russ. Kii'mra.

3. Eine gegenseitige assimilation zwischen an- und inlaut liegt

im eKal. ccskstams 'bezeichnen' <eMar. feSkstams vor.

§ 24. Durch eine assimilation an einen unmittelbar vorangehen-

den s-laut ist in den meisten ersanischen mundarten mouillirtes f nach

« 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. pMar. WiedeinE. e.Jeg. eKal. tcSc? 'stern', rncêt? 'brust';

inordM. fäütä, mtiëfâ, eKazl. /Mftï, mrftf
|
eKal. pièci eMar. o.Jeg.

pSci WiedemE. Sei (nebst piSca) 'scharf eKazl. piitä
|
eMar.

'bieue' plur. niekSc <T muhst j
e Kai. Ä'ft/s 'tür, bestimmt, dativ Keyèci

<iktT}ï-(i
I
eMar. e J e g. pokSöaj eKal. pokScej WiedemE. pokScäj

(neben pokStäj), zusammengesetzt aus pokS 'gross' imd atäj 'vater'
|

eMar. lukScadems 'schwenken' m PS en. tukSfä'djms
|
eKal. pez^ims

'schwören' eKazl. päzidums
|
oMar. czgçms 'wärmen' mordM. tzdjms

eKazl. äzdums (auch bei Wiedemann ezdetna)
;
e J eg. itiScan 'ich

schürze auf vgl. mordM. iltSfa'ti; dagegen eMar. itisfan: 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 <*, £ erstreckt sich ein anderer

lautwandel: der Übergang von z vor s in z. b. eMar. ejeg. eKal.

(WiedemE.) kardajs aus kardaz-s (wie die form noch im mordM.

und eKazl. lautot), illat. v. kardas (stamm kardaz-) 'hof
|
kujs

<Ckuééj 3. pers. sing, pneter. v. kttzbf-ms 'hinaufsteigen' mqsç<Cm(Z-sr,

vgl. mordM. niei-sa, iness. v. pronom, interrog. mciß'was'
j

rudajsto,

elat. v. rudas (stamm rudaz-) 'schmutz'
|
qjsctns aus oz-sems (mordM.

ozsams), frequ. v. ozams 'sich setzen'.

Wo die lautverbindung zs in den betr. mundarten unverändert

auftritt, ist sie erst nach dem erlöschen dieses lautgesetzes entstanden

z. b. eKal. HvizS 'der fuchs' vgl. eMar. riviziê.

2. Auch intervocalisch erscheint jedoch bisweilen j statt z. So

bei Reguly: mäje pronom, interrog. 'wîis' st. meée, mcéâ der anderen

mundarten
|
bei Wiedemann: läjems 'hinzufügen' neben läzdems

(eMar. tez-dçms mordM. tcz-dàms, vgl. eMar. tczç mPsen. teza

'zusatz')
I
in der alten evang.-übersetzung : kujems 'hinaufsteigen', sonst

kniems. 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 auslautseonsonan«

ten veränderte stamm ist aus solchen formen, wo der Übergang von

z in j lautgesetzlich ist (vor .s), verallgemeinert worden und hat so

den ursprünglichen stamm verdrängt*).

Gegen diese erklärungsweise könnten allerdings die bei Heguly

sich findenden formen der 1. u. 2, pers. singul. u. plural, praeter, vom

verbum negativum angeführt werden. Dieses wird nämlich bei II. so

conjugirt: sing. 1. ejin^), 2. ejit*), 3. cz, plur. 1. ejinek*) 2. tjide^)

3. est, sonst aber lauten die formen ersanisch: czttt, czit\ ez, vzimk,

ezüfe, est. — Hier kann in dor 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 z

aufweisen. Es giebt im mordvinischen zwei pneteritumsuffixe : 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-6t 'sie

begehrten'; mit jenem die übrigen: mordM. anan mordE.

an(n 'ich begehrte', beide aus *ana-j-ti, mordM. anat mordE. aniC

'du begehrtest' <C*ana-j-t u. s. w. Das verbum negativum stimmt

nun in der von Reguly angetroffenen ersa-mundart in seiner pra?teri-

tumbildung völlig mit den anderen verba überein: die 3. pers. wird

mit dem suffix z, die 1. u. 2. pers. mit dem suffix gebildet, während

in den meisten ersa-mundarten, wie auch im mokschanischen, das

verbum negativum auch in der 1. und 2. person das suffix i aufweist.

b) Wechsel der einfachen Spiranten .v, z, s, z mit den

zusammengesetzten c, 5, B
t

§ 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 ungleichmässigkeit in der

•) Dio annahmo von Baden« Ugr. Sprachst. Iis. 27, dus* ramasajnrh

ans ramasaz{nek entstanden wäre, ist also nicht an billigen.

+) Nach einer mitteilung des herrn BarssofT kommen solcho formen bei

den ersa's ira 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.

soiönca, êovùnca aus êovb'n-sa, iness. v. êovb'n 'lehm'
|
moûé 'ich selbst'

st. monê, zusammengesetzt v. mon 'ich' und cê 'selbst'
|
eMar. ingej

'hirabeere' vgl. mordM. inazi
|
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 z. b. e Mar. /celé aus Icel-s, best, form von Jcel 'zunge',

mordM. lcäls
\
karco 'wider' mordM. karSa, tatar. karsî

|

AhlqM.

kai'si 'violine' inP s en. mSel. karéi.

2. Nur dem eJeg. ist der betreffende 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. inzklan 'ich hoble' < in$- (vgl. oben

§ 2O.4)
I
orsan 'ich bekleide' << orcan < orëian.

3. Wenn ein mit s oder 5 anlautendes wort in der leben-

digen rede sich an ein anderes auf -» resp. -1, -r auslautendes ohne

sprechpause anschliesst, so wird ein ähnlicher Übergang von ein-

facher spirante zur zusammengesetzten beobachtet.

4. Auch nach vocalen wird von Buden z Ugr. Sprachstudien

II s. 23 Übergang von einfacher spirante zur zusammengesetzten

in folgenden fallen angenommen: pronom, possess, d. 3. pers. sing.

mordM. -c aus mordE. -zo
\
mordM. kuran 'ich steige' aus mordE.

kuzan
\

desgleichen im mordM. ocu 'gross' vgl. finn. iso
|
mordM.

itea' 'schaf vgl. finn. uuhi. Schwerlich richtig.

§ 27. 1. Es giebt fast kein wort, das in all den mir bekann-

ten dialecton mit der zusammengesetzten spirante c anlautete, die

russischen lehnwörter ausgenommen. In einer menge von Wörtern

aberj - unter denen mehrere türkischen Ursprungs — entspricht dem

anlautenden s einiger mundarten in anderen c. Dieser Wechsel ist

kein mundartliches merkmal, sondern^ ganz migleichmässig taucht c

bald in dieser bald in jener mundart auf z. b. mord. 6ora 'junger

mann, söhn' mPsen. êora \
niPsen. silt (vgl. mordE. suCtj) 'schatten'
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RegM. cilf\ mPsen. êa^a mord E. tayio 'gabel' m Sol. âarjfia RegM.

cayga ]
mPsen. êrid eMar. sefa 'eichel' ni .Sel. RegM. ÀhlqM.

éefâ [
niGorod. AhlqM. sepä WiedcmE. scpe eMar. zepc 'tasche'

mPsen. éepâ | eMar. êiikoro 'kuchen mPsen. cuh'tr
|
m Sel. êilLâij

e K al. êetLéij 'specht' mPsen. âiîLéi
|
eMar. êulyo m Sel. sith/a zool.

'taucher' mPsen. êtilga
|
eMar. sufcerne e K al. s(rRcama eKazl.

s)fRéa'ma 'kamm' m P.s en. éifR6Jih neben stf'tetn.

2. In den von mir untersuchten mokscha-mundarten kommt

anlautendes c meistens nur in onomatopoetischen Wörtern vor (die

lehnworter nicht mit einbegriffen) z. b. cârna'ms 'knarren'
|
éambjfdàMS

'plätschern' . In anderen Wörtern ist c sehr selten z. b. m Sei. ccvgä

mPsen. civgä 'massholderbeere', und wechselt mit § z. b. mPsen.

eufa-ms 'stossen' m Sei. Sufa'ms. Einige mal wird in den aus dem

russischen entlehnten Wörtern c statt S angetroffen: mPsen. éïro'v

'brunnenschwenger russ. acypaBt
|

tip 'stollen am hufeisen' niss. mnm,.

Im ersanischen dagegen kommt Ö im anlaut allgemein vor. Im

eMar. wird S im anlaut einheimischer Wörter nur dann angetroffen,

wenn ihm noch ein consonant folgt z. b. Snams 'loben, SFams 'waschen'
;

sonst aber steht statt des mokschanischen § regelmässig <* z. b. eMar.

cçcfj 'milz' mordM. iäci \
eMar. capamo 'bitter' mordM. Sapama.

Die fremdwörter behalten meistenteils ihr anlautendes S bei z. 1).

eMar. Sajfan 'teufel'
| Sutka 'scherz', doch kommt auch c statte vor

z. b. eMar. öuba 'pelz' russ. inyöa
|
ctvcö 'schneider' russ. njBCirL

|

öapka 'mütze' russ. manna.

Auch in den übrigen ersa-mundarten ist c im anlaut der gewöhn-

lichere laut. § kommt meistens vor, wenn weiter im worte ein c folgt

z. b. Sacan 'ich werde geboren', aber bisweilen auch ohne diese be-

dingung z. b. eKad. Sava 'leer'.

3. Sicherlich sind anlautende r, c nicht ursprünglich, sondern

aus den entsprechenden einfachen Spiranten dadurch entstanden, dass

der t-vorschlag aus gewissen satzphonetischen Stellungen sich filr alle

falle festsetzte (vgl. § 26.3.); dabei dürften die zahlreichen mit

einer zusammengesetzten spirante anlautenden russischen 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 <f und J, stimm-
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haft z. b. cijan $ijan 'ich laufe und laufe'
j mon porani st. mon

foram 'mein söhn'.

c) Wechsel zwischen s- und «-lauten.

§ 28. 1. s- und s-laute wechseln mundartlich in einzelnen

Wörtern.

Im anlautî eKal. WiedemE. RegE. êire 'kant, rand' mordM.

und sonst mordE. mit s-laut: Sirä, qre; wahrscheinlich macht das

wort das zweite Zusammensetzungsglied aus im eMar. d-$ire mPsen.

jä/i-zjf m Sei. är-idlä 'einschnitt vorn am säume des mordvinischen

weiberhemdes' (das vordere glied ist mordM. äl, jäl mordE. et

'saum')
I
mordE. sulej mPsen. êiïf* RegM. cilf 'schatten' mSel.

zilf TjumeneffM. eKazl. zulf AhlqM. ci7/-|AhlqM. sufihkä

'spange' (eig. 'bogen'), sonst mordM. curBM eMar. écrite |
KasanE.

éumordan 'ich gräme mich' eMar. cumordan mPsen. ëùmàrda'n
\

— Übergang eines s-lautes zu ö 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'

|
öerahman 'hagel' (bei Reguly sowohl mit 6

als c)
I
ccrä 'eichel'

|
cilgä 'warze'

|
cornan 'farzen'

|

öulga zool.

'taucher'.

Im inlaut: mPsen. kanfrrks 'thonscherbe im brode, welche

beim essen zwischen den zahnen knirscht' m Sei. kan&rks (auch

eMar. kangerks m. anderer bedeutung) v. verbum kanfy&ms (auch

im mPsen. mit ^) |
— vor k : mordM. kuéka-n, kuâka' 'reiher' mordE.

auch kuckan |
eMar. kockudo WiedemE. koökudok (wohl fremdwort)

'wachtel' m Sel. kuékddçK.

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.-form v. éudan
\
kuöan (auch bei Ahlqvist

die nebenform kuéan) 'ich steige'
| viëiks 'schände' (wohl fehlerhaft)

= vizks, v'iêks
\
ingidan 'ich hobele'

|
êuràim 'kämm', sonst überall

mit c od. s statt c im inlaut
|

karcigan (türk.) 'habicht'
|
àin$irt

(türk.) 'kette' sonst mit £ od. z im inlaut.

.Digitized by Google



- 31 -

Im auslaut: e Mar. pituB m Sel. piîwkë-Ha (demin.) 'federbüsch-

lein auf dem köpfe der vögel' eKal. pililcs
|
raPsen. vJrâ'é (vgl.

eKal. uras) 'ein wasservogel' mVält. vorä'öu
|
WiedemE. kaSvarks

'hamster' e Mar. kazvarc cJeg. kazvarë |
WiedemE. tiorozorks,

eMar. noron£orks 'lerche' eKazl. morjzorë, eJeg. sowohl mit ë als

s : tiorozorks, norozorë
|
mPsen. Mr?$-fi$ä 'kornwicke' eMar. ßerää-

od. Kereê-tikëe
|
K as an E. (Lied LXIX) guz 'flehte' st. kuz.

2. Wenn wir einige von den nur bei Ahlqvist anzutreffenden

Wörtern mit c, ausserdem das nur a. a. o. vorkommende guz imd

die Wörter kuckan, 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. <?>v'£a, eMar.

griza m Sel. griz mPsen. kôrùà 'geschwulst' russ. rpuata |
mord.

roi 'roggen' russ. poxb. Ein solcher kommt doch auch im russi-

schen, obgleich selten, mundartlich vor (s. KojIOCOB, OÔ3op s. 186), und

zu dem erstgenannten worte finden sich auch (ÄaJb, Tojkobliö Cjio-

Bapb) die nebenformen rpu3a, rpu3T>, rpbi3b. Schwerlich aber durfte

mord, roi, das überall diese form aufweist, sein i einer russischen

dialecteigentümlichkeit verdanken, sondern ist dieses wahrscheinlich

anders zu erklären. — Entgegengesetzt ist der tibergang im eMar.

calaske 'schleife' russ. caja3Kn (vgl. Kojocob, OÖ3op s. 178).

Anm. Warum in den aus dem russischen entlehnten Wörtern das

russische q und m im anlaut oft in 6 und H "gemildert werden",

worüber Wiedemann (Grammatik s. 11) seine befremdung ausdrückt,

darüber geben z. b. Kojiocob, 0630p s. 183 ff. und Aajb, 0 Hapeqiflx-b

pycKaro H3usa im Büctbhkt. Hain. Pyccs. Teorp. 06«. V., von neuem

gedruckt als einleitung zum wörterbuche, auskunft.

*) Es mag hier auf den umstand hingewiesen werden, dass im finnischen

.<? vor / in h (ans älterem S) übergegangen ist, nnd dass mehre re der Wör-

ter, die sonst einen solchen Übergang zeigen, oin 1 (») aufweisen (s. Setälä

Äännehistoria s. 251—253).
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4. Die annähme von Wiedemann (Grammatik s. 30 f.) und

Budenz (Alaktan s. 29 f.), dass der frequ. -charakter -ê- mit

(-C-) wechsle, ist schwerlich zu billigen. Das mokschanische in

ableitungen, wie muSêndênis v. mujams 'finden', welches nach Budenz

aus s entstanden wäre, hat noch im mSel. seine ursprüngliche form

-W- bewahrt: mukêândùms, dem das ersanische mukënoms völlig ent-

spricht (vgl. Budenz, Alaktan s. 19). Auch in der selten vorkom-

menden ersanischen frequ.- form auf -Sems (-öems), wie eMar.

koncçms aus konams 'blinzeln', scheint der s-laut desselben Ursprungs

zu sein vgl. 06p. Mop*. Hap. Cjiob. II s. 202 kohmciutli russ. 'Mopmerc,'

(moment. eMar. konctams). Es sei noch bemerkt, dass beide for-

men: e Mar. koncems und konâcms, in einer mundart vorkommen.

Wahrscheinlich ist dagegen, besonders des folgenden l wegen,

die Vermutung, dass in der ein paar mal in der alten evangelien-tiber-

setzung vorkommenden frequ.- form auf -kstems (kutakstenis v. kut'ams

'kitzeln', fekstems v. tejetns 'tun': Wiedemann, Grammatik s. 31)

-ks- dem gewöhnlichen -k§- in -kënems entspricht.

5. Wenn im mPsen. das wort oâu 'gross' in der Zusammen-

setzung ocd-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. Soënik mPsen. ëaëni'Jt
| eMar.

dagegen soS/iika) 'pflugschar' russ. coihhhkt, | eMar. öecas WiedemE.
cejöas 'sogleich' russ. ceiiiacb.

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 tibergang 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

/er, sev) |
eMar. kudov 'nach hause' v. kudo 'haus', virej 'zum walde'

v. vir 'wald'
j
mordE. il'ej, itij mordM. iti < 'rute', bei Reguly

mordE. ileve, ilcv eJeg. itov.
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Im inlaut! z. b. niordM. Suva 'ziege' e Mar. %'a ! eKal. eKazl.

savams 'wiehern' e Mar. êtjams
j

eMar. (iettheze) Savadi 'er beneidet'

KasanE. éijadi. So auch in einem russischen lehnworte: KasanE.

/>/ja 'hier' (in den übrigen raordv. muudarten /5<Vo) russ. nnBO.

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. liezev und kezej 'zornig', zepev 'reich an taschen', sepcj

'gallig', fikëev 'grasreich', pif/irj 'teuer'
|
eMar. eJeg. iJcetev 'vor-

wärts', ihelcej 'rückwärts', èijcv 'lausig', Icelej 'breit'
|
eKal. veliv 'in

das dorf, nitiâ 'in vier teile', thcJcij 'rückwärts', êej 'hierher'
|
eKazl.

riitu <C tUfb'v 'in vier teile', iärij 'hoch', ùifij 'zum walde'
|
mordM.

kätl-u < Mdh'v 'in der handarbeit gewandt', lcäzi < Mixj 'zornig'. —
Das prolativsuffix lautet auch nach vorderen vocalen -va z. b. pire-va

'den gemüsegarten entlang', rirJ-va' 'den wald entlang'; nur einige

adverba zeigen lautgesetzlich -ja (-ja) : eMar. fi-ja mordM. fi-jä'tiä

'hier vorüber' vgl. eMar. tu-va mordM. tu-va'-riä 'dort vorüber'.

Wenn aber bei Reguly sich lativformen auf -j statt - v nach hin-

teren vocalen finden, wie udaioj 'nach hinten' koj 'wohin', so sind diese

ihrerseits als analogiebildungen in entgegengesetzter richtimg aufzufassen.

3. Es bleiben doch einige fälle 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. tojzuro 'weizen' eMar.

toviuro vielleicht durch die beeiuflussimg 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. êdvan

'ich nehme' eMar. etc. sajan
|
eMar. jhôcrdcms 'verschütten' mordM.

päjäfddms
|
mordM. ëej*r eMar. cejef 'maus', nach Weske ersanisch

auch ceter RegE. cäver
\
mordM. ajol eMar. ajet 'sattelgurt' e Je g. airf

(türkisch, bei Radloff, Versuch eines Wörterbuches dertürk-dialecte, ail).

r) Die Spiranten % und ff
ihr Ursprung und Wechsel mit

anderen consonanten.

§ 30. 1. In allen mordvinischen mundarten giebt es einige

ältere lehnworter aus dem russischen, welche das rassische x gegen

3
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k ausgetauscht hüben, während dieses in den neueren nicht mehr der

fall ist z. b. mPsen. eKazl. kramo'j «Mar. kromoj 'hinkend' mss.

xpoMOÖ
I

mPsen. rasko't 'ausgäbe
1

russ. pacxojn>
i
m Sei. karo'k 'iltis'

rusa. xopeKT>
j
e Mar. kozejka eKazl. kozika 'weib' russ. xoaflÖKa (dage-

gen %o£äjin 'wirf russ. X03flnui>)
|
eJeg. kokol 'hahnenkamm' russ.

xoxojt*
I

e Kai. krön 'meerrettich' russ. xpeHi. 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 x-laut 7 - »• postuvt 'hirf russ. na-

CTyxt, orovt 'häufen' russ. BOpoxt; dagegen eMar. gfe% 'sünde' mss.

rptxi., pux 'daunen' russ. nyxt.

3. In den von mir untersuchten mundarteu ist anlautendes

russisches <d in einigen lehnwörtern durch k ersetzt worden : niordM.

eKazl. kavra't eMar. kovral 'februar' russ. aeBpaJib | eMar. konar

'laterne' russ. ©onapb mordM. fana'r, wobei jedoch zu beachten ist,

dass im russischen <t> und x mundartlich gegenseitig wechseln. Sonst

ist der russiche f-laut im mokschanischen meist beibehalten worden

z. b. funt 'pfund' russ. ®yHn>. Wenn f statt russ. x (xb) steht, wie

z. b. niPsen. fatams (mSel. %va(ams) 'begreifen' russ. xoaTaTb
J

mPsen. postof 'hirf russ. nacryxi»
|
mPsen. poraf (mSel. pora%)

'pulver' russ. nopoxi», so kann dieses auch auf dem ebengenannten

diabetischen Wechsel im russischen selbst beruhen. Im ersanischen

entspricht dem russischen <& (der litteratursprache) meistenteils %, beson-

ders im eMar. welche mundart in einheimischen Wörtern das /"über-

haupt nicht gebraucht z. b. eMar. %unt (eKal. funt) 'pfund' russ.

<i»yurb
I

eMar. %aihitija 'familienname' russ. «pamuia (jedoch eMar.

fafams russ. xBaTaTb).

4. In einigen einheimischen onomatopoetischen Wörtern wird

mundartlich ein Wechsel zwischen % & angetroffen z. b. eJeg.

Xirnan 'ich schnarche' eMar. WiedemE. liiman mordM. kêrna'n
j

mPsen. ro%ams 'grunzen' eJeg. rokams, sonst kommt anlautendes

X mir im m Sei. j^-a/"
'Schneewehe' vor vgl. mPsen. ufa't.
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§ 31. 1. lui inordM. desgleichen im oKal. und eKazl. nebst

anderen ersa-mundarten (nicht aber iiu e Mar. und eJeg.) wurde v

zu
f, j zu % vor ^ imd k*) z. b. Iceé 'stein', plur. Tieft (eMar. eJeg.

Jceêt)
I
kov 'mond', plur. koß

\
kuj 'schlänge', plur. ftt<xf(eMar. e Je g.

kujt)
I fiej 'zahn', plur. yîcxV |

mordM. êudùft 'sei verdammt' (eMar.

êudovt) aus àudHvhtk, 2. pers. sing, imper, v. éudh'vS'-ms 'verdammt

werden'
|
mordM. Savan 'ich schlage tot' iaftä 'ich schlage dich tot'

|

mordM. eKazl. 4e%ksa eKal. êe%kse 'neun' vgl. eMar. e.Teg. dejkse.

Wo aber in den erwähnten mundarten j oder v vor / unverän-

dert erscheint, ist diese lautverbindung später herbeigeführt worden

z. b. mordM. kujt, Ueôf, best, genit. v. kuj 'schlänge', Jèeé 'stein' vgl.

eMar. kujinf, Retint.

2. Ein solches aus j entstandenes % ist dann im m P s en. (des-

gleichen m Alk.) weiter in s übergegangen z. b. mPsen. ku§f, plur.

v. kuj, m Sei. mGorod. mKrasnosl. kujt \
înPsen. näSt 'sie sehen'

< nü%t v. näjo-ms 'sehen'.

3. Vor c ist % ^ uiPsen. jedoch zu s assimiliert worden:

mPsen. disca mSel. éi%ca 'mit gewalt' v. èi, Uj 'gewalt' | mPsen.

éiscùk m S el. ûixcôk 'zusammen' vgl. mordfî. hxke, tejke '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, U

1. Das gemeinmordvini8che x erscheint im mordM. desgleichen

im eKazl. als f z. b. mordM. eKazl. kafta 'zwei'
|
jakaftan 'ich lasse

gehen'
|
mordM. avaßdma eKazl. avaftuma 'ohne weib'

|
mPsen. ?'//•-

fßthä eKazl. tirßuma 'ohne wald'
|
mPsen. tätftan eKazl. tetftan 'ich

erinnere mich'
|
mordM. *5iY&/"gesäet' (y. tido-ms 'eäen')

|
eKazl. afaf

'Schwiegervater'
|
avaf 'Schwiegermutter'

|
mordM. eKazl. wa//" 'kell er'

I
kotf 'leinwand'

|
ka/itf 'hanf

|
mordM. kaßfhst eKazl. kafînriist'au*

beide' v. kafta 'zwei'.

*) Auch im eMar. ist v im begriff sich in /' zu verwandeln: während

bei älteren lenten noch ein reines v gehört wird, nähert es sich bei jüngeren

mehr oder minder einem
f.
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In einein falle scheint das gemeinmordvinische u im mokscha-

nischen anders vertreten zu sein: die lautverbindung ~sxt- ist zu -%!-

(-£/-) geworden: mSel. mKrasnosl. Rxfotns mPsen. Käfoms 'hin-

ausführen' (vgl. eMar. eJeg. tivtems eKal. tiftims eKazl. tiftums)

möchte ich nämlich als causativbildung von fiébï-ms 'hinausgehen' be-

trachten (anders Budenz Szötar s. 699) also ursprünglich *lis-xt-.

Ahnlich wären dann auch die übrigen falle zu erklären, wo mordM.

Xt (St) = mordE. vt {ft): eMar. piffems eKal. piftims eKaSl. ;5i/"-

fums — mKrasnosl. pixtems mPsen. piSfams (niSel. dagegen fdj^ns)

'buttern'
|
eMar. sfivf/iems 'tingern, pflücken', frequ. v. sefifems vgl.

m P s en. êesf9ms <_ sextems, welche form bei Keguly, sejhfan, seJtfan

(l pers. sing, pnes.) geschrieben, vorkommt.

2. Im eKal. entspricht dem x mir im inlaut nach vocalen f;

und auch in dieser Stellung seinen es mir, als ob neben dem labialen

reibungsgeräusche bei f auch ein palatales stattfinde z. b. Jcafta 'zwei'
|

jakaftan 'ich lasse gehen'
|
avaftuma 'ohne weib'.

Nach consonanten aber steht im inlaut, desgleichen stets im

Wortauslaut x z * D « tàrxfahe 'ohne wald'
|

ßefädthe 'ohne hand'
|
1o-

manxthhe 'ohne menschen'
j
letxtan 'ich erinnere mich'

|
kendirxfan

'ich bringe zum reifen'
|
afax 'Schwiegervater' • avax 'Schwiegermutter'

|

kotx 'leinwand'
|
matx 'keller'

|
karix 'hanf . — Jedoch auch nach vo-

calen im inlaut bietet die mundart ein x? wenn das nachfolgende /

ausgefallen ist: kaxunist 'sie beide' (neben kafta 'zwei').

3. Im eMar. und eJeg. (und, wie es scheint, in den meisten

ersa-mundarten) entspricht dem gemeiumordvinischen inlautenden x

vor t nach vocalen v, 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, kcé-

fnhc od. Ketfethe, tiét (= mordM. Üfof), Feéfan (= mordM. Fätf-

tan), kenerétan (= eKal. kendirxfan), afavt, avavt, koet, kanif (kattéf),

maci (bei Wiedemann mit abfall des t mac). Ein durch abfall des / in

den wortauslaut geratenes v ist nach einem vorderen vocal in j über-

gegangen (vgl. oben § 29) in siiFej 'schatten' <*suFev <i*sufevt.

denn in anbetracht der mokschanischen formen Siff", z"Tf ist für

das gemeinmordvinische * sulb'x anzusetzen.
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In ein paar fallen wird im oMar. oin «loin genieinmordvini-

sehen ./; entsprechendes intervocalisches % nach ausfall des folgenden /

angetroft'en (vgl. oben eK al. kaxunist): ùi%hîdams 'ebnen' aus *vt%-

fttutams: *vext- = mordM. * ift-, welches sich in ffi 'e})en', ßii,

iffcä 'ein' aus *ift-kä findet (vgl. finn. yksi, y ht e-)
|
e Mar. ayiüdun

e.Jeg. jaxudati, 'ich schwenke' vgl. mordM. jafidan KasanK. avul-

<fcw, gemeinmord. wahrsch. *cuib'- *jaxth'-.

Zu der zeit, als t in diesen Wörtern schwand, war gemeinmord.

jct im eMar. offenbar durch x^ reprüsentirt, vgl. e Mar. kavo/hsk 'sie

beide' (neben kavto 'zwei') : hier ist / erst nach dem Übergang des

-Xt- in -vt- ausgefallen.

Anm. Auch im mokschanischen scheint ein 6 dem gemeinmord.

x in zwei Wörtern ausnahmsweise zu entsprechen.

MordM. êfh\ êfof eMar. e.leg. fejfef ist wahrscheinlich aus

dem litauischen dukter- entlehnt (Ahlqvist Kulturwörter s. 210

f. Budenz Szötar s. 98 Donner Techmers Intern. Zeitschrift I s.

271 Thomsen BFB s. 169). Für das gemeinmordvinisehe wäre also

tb'xt&r anzusetzen. Im eMar. und eJeg. wurde aus diesem zuerst

lautgesetzlich * tevter, aber v ist in dieser lautverbindung hier unregel-

massig inj übergegangen (vgl. sutej s. 36) : fejfcr, woraus dann in solchen

crsa-niundarten, welche j vor t in x verwandelt haben ft x fer gewor-

den ist. Die gewöhnliche erklänmg des mokschanischen êfif (auch

im eKal. imd eKazl. lautet das wort so) aus älterem *$itir ist nicht

zu billigen, denn ein solcher Übergang von anlautendem t in s, wie er

hier anzunehmen wäre, kommt sonst nirgends vor. (Die beliebte Zu-

sammenstellung von mord, fad 'brücke' mit lit. tiltas hat wenig

Wahrscheinlichkeit). Aus ts'xtür mag durch eine nicht ungewöhnliche

vocalsyncope zuerst * txttir entstanden sein, in welchem dann x zwischen

consonanten in 6* überging: *tsib'r, und aus diesem ist endlich die

jetzige form êfif durch eine gewöhnliche Vereinfachung der con-

Bonantenverbindung im anlaut hervorgegangen.

Ein ähnlicher Übergang des gemeinmordviuischen x in * zwischen

consonanten scheint im mordM. taiiâti 'schmackhaft' vgl. tanff 'ge-

schmack', vorzuliegen.
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§ 33. DasB gemcinmord. -xt- im inlaut aus älterem -kt- sich

entwickelt hat*), geht aus den verwandten sprachen horvor: mord.

komaßan, komavtan 'ich werfe um' vgl. tscherem. kumu kt em
|
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 gemeinniord-

vinischen x ursprünglich ein / folgte, welches dann in den meisten

mundarten wegfiel. Dafür spricht nicht so sein* das -vt, -st im e Mar.,

denn dieses könnte sich wohl aus älterem % erklären— diese mundart

hat auch für das russische auslautende -xi> -vt substituirt (s. §

30.2) — , wie die prasensform des Verneinungswortes im eKal. und

oKazl. at. Diese ist nämhch (wie auch die entsprechende form im

cMar. und eJeg. a) wohl als eine unregelmässige Verkürzung aus

gemeinmord. axt (vgl. mordM. af) anzusehen, zu der sich auch an-

derswo analogieen finden vgl. eKazl. IHM WiedemE. Jeu Col 'schote'

mordM. kuftdl eMar. kuvfol. Ob dem x auch im wortauslaut ein

älteres k zugrunde liegt oder vielleicht p (vgl. mord, lofea, loveo

'milch' finn. lypsää 'melken'), mag hier unentschieden bleiben.

Vgl. Donner Act. Soc. Scient. Fenn. T. XI s. 552 Budenz Alaktan

s. 187 f. Setälä Tempus u. Modus s. 27 f. 61 ff.

§ 34. Wortauslautendes f geht im m 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 dumddydavi st. af dumàdndavi 'es

kann nicht gedacht werden' | m Sei. Heß zver v. lef 'löwe', éùef 'wil-

des tier'
I
valß dê pätä 'anderthalb rubel' eig. ein rubel (valf) und ein

*) Später hat Bich die lautverbindang -kt- wieder in die sprach0 ein-

gebürgert z. b. pekt'ä ablat. v. pekä 'bauch'. In einem tatar. lehnworto wech-

selt noch k mundartlich mit Spiranten: Knsan-tat. nokta 'halfter' mordM.

nokta, no%la, nofta eMar. novta.
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halber
|
niSol. u(i (iani mPsen. af fatii st. a/' vaut 'er si««ht nicht'

|

inSel. ap flajman mPsen. af f'ajman 'ich ruhe nicht' st. af vajman.

Cap. vn.

Wechsel zwischen nasalen.

§ 35. 1. Wechsel zwischen m und n komin t in einzelnen

Wörtern vor.

Im anlaut: mPsen. nefkas K ogM. netkas 'eidechse', sonst mcfkas

(WiedeniE. medkas)
|
WiedomE. mimifav 'Schmetterling', sonst mit //'

im anlaut
|
mordM. mukàr, imkâr mord E. mukoro 'steiss' ; mord M.

motor mordE. mukor 'schemel': beide Wörter lauten im eKal. mit t*

an : nukur, nukur. — Wenn der fragliche Wechsel in einigen aus dem

russischen entlehnten Wörtern vorkommt, beruht er wahrscheinlich

auf einem ähnliehen mundartlichen Wechsel innerhalb dieser spräche

(s. KoAOCOB, 0Ö3op s. 168): mPsen. AhlqM. vierata 'fischreuse'

m Alk. ncrata e Mar. zierota, russ. (Aajb, Tojikobhö CjiOBapb) : McpëTa

Hepeio, HepoTo u. s. w. *).

Im miaut: eMar. Hgitie (vgl. mordM. evgoiï) 'weberkamm'

eKal. rigime
|
WiedemE. kazme 'gäbe', sonst kaz/ic, kaznä |

Wie-

deniE. êovone eKal. eJeg. sovna 'flügcl' sMar. solmo |
eMar. pur-

gine eJeg. pirgine 'donner' eKal. pirghhe eKazl. pirgiihä |
mordE.

kunöka 'mitte' eKal. kumëka |
mord, potma, potmo 'boden' eKal.

potna.

Im auslaut: mPson. idéih eMar. WiedemE. idem 'wild' mSel.

indjn I mordE. Horn, lom (vgl. mordM. lajmà) 'traubenkirsche' cK a zl.

*) Sicherlich ist das mordvinischo wort ans dem russischen entlehnt nnd

steht somit in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ann. merta.

Eine audere frage ist, ob das russische wort (oder wenigstens irgend eine

seiner diabetischen nebenformen) finnischen Ursprungs wäre vgl. Woske, KyjlLT.

ÜTHomcuin s. 23 f. — Grot, OiuojioriiqecKifl Pa3MCKaiiin s. 434 (vgl.

Miklosich, Etym. Wbnch sub voce neretü) hält das wort für skandinavisch,

entschieden mit unrecht. Potebnja, Kt HcTOpill 3ByK0Bl> pycCKaro

A3UKa s. 138 f. stellt IiepeTO, irapaTa etc. mit lit. nom, nerti, nsl

ur ti zusammen.
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loti So auch in ein paar russischen lehnwortern : eKazl. abicm 'ver-

gebens' mord M. abu'n, ahon russ. aôyMi. |
mPsen. paro'n 'fähre'

russ. napoMT..

2. Wenn der dentale nasal mit einem folgenden palatalen resp.

labialen versehlusslaut zusammentrifft, ist er gewöhnlich in tj resp. m
übergegangen b. sotjija 'auch er st. son-ya | som bani 'er treibt' st.

son patti
j
kumh'a 'cine art muschel' st. kitji/t pra eig. 'schlangenkopf

.

Vor der prolativendung -ija und der translativendimg -k.s bleibt stamm-

auslautendes n meist unverändert z. b. jan 'fusssteig', prol.jaw/a
|
loman

'mensch', transi, loma/tks; mouillirtes n auch sonst nach hinteren od.

mittleren vocalen z. b. sotuja 'auch ihn' vgl. soqya 'auch er'
|

pa/'tfc

'treibe ihn weg' v. path-nits "troibt»ii*
|

sh'njak 'auch sie'.

3. Ein einzelner fall vom Übergang eines y in tn liegt vor im

e Kai. pihjim-jomks 'regen-bogen', sonst -joyks.

Cap. vm.

Verbindung eines nasals mit einem folgenden

versehlusslaut.

§ 36. 1. Schon im gemeinmordvinisehen war nt lautgesetzlich

in tt übergegangen, welches dann teilweise zu t verkürzt worden ist.

z. b. mord, loman 'mensch', plural. mordM. eKal. eKazl. lomaf

C

eMar. eJeg. lomaC |
mordE. jon 'gut', plural. eKal. eKazl. jott

e Mar. eJeg. jot 1 eKal. korin 'wurzel' russ. Kopeub, plural, koriU
\

mord, panan 'ich treibe': mordM. paft'ama 'wir treiben' ms pan-tama;

patfä 'ich treibe dich' aus pan-fä \
mord, vanan 'ich sehe': mordM.

vattada 'ihr sehet' aus van-tada\ vatt 'sieh' aus van-t
\
mord, kandan

'ich trage', andan 'ich nähre': frequ. eKal. katnan, atnan aus kani-

nan, ant-tian\ mordM. dagegen mit ausfall des verschlusslautes katutan,

annan.

2. Späteres, durch syncopirung eines zwischenliegenden vocals

zusammengerücktes nt tritt mundartlich auch unverändert auf z. b.

eMar. vantado 'ilir sehet' vgl. eKal. vannutada; eMar. vant 'sieh'

vgl. eKal. vannuk eKazl. vaiuk Wie dem E. vanok \
mVsen.loma/il

'des menschen', best, geuit. v. loman 'mensch'.
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3. In der endung dos bestimmten gonitivs im e Mar. und e Jog.

-itt z. b. ava-nt 'des weibes'. erklärt sich die bewahrung dos //' viel-

leicht dadurch, dass es ursprünglich lang war: im m Sei. lautet der

imbestimmte genitiv noch auf -w« aus: ava-tin 'eines weibes'. Das

einfache -( des best, genitivs im mordM. eKal. und eKazl.: ava-t

'des weibes', mit dem aus nt entstandenen tt : loman 'mensch* plural.

lomaft, verglichen, scheint desgleichen darauf hinzudeuten.

§ 37. 1. m ist im mokschanischen vor t in p übergegangen

z. b. utim 'Vorratshaus', plural, uiïpt \ a(ama 'solcher', plural, stapt
\

siman 'ich trinke', imper. 2. pers. sing, êipt aus &im-t | akèàman 'ich

werde weiss', akèàptan 'ich mache weiss' aus akèdm-ftan (zwischen m
und t ist die spirante zuerst ausgefallen).

2. In dem jetzigen ersanischen ist m vor / geschwunden (ob

durch die Zwischenstufe p ?) z. b. mordE. iêfamo, éfaina 'solcher',

plural, iêtat, état
|
eKal. kern 'stiefel', plural. Kef \

eK&\. suskuma

'bissen', plural, suskut
|
vgl. auch e Mar. §et( <C *SeFthf, plural, v. scfihc

'auge'. Später zusammengerücktes mt erscheint auch unverändert z.

b. mordM. u(5mt, best, genit. v. w/am, vgl. cMar. utomont |
eMar.

vijcmfems 'stark machen', causât, v. vijcinems 'stark werden'.

§ 38. L Während die lautverbindung nd in der regel unver-

ändert in allen mordv. mundarten auftritt z. b. andan 'ich nähre'
|

kando, kanda 'umgefallener bäum'
|
lomandä, Fomaride, ablat. v. loman

'mensch', ist sie in den ersa-mundarten in dem frequ.-character -nd-

durchgehends zu n geworden | mordM. ozändan 'ich bete' mordE.

uznan | mordM. kulLcêndôms 'gehorchen' eMar. kulconoms eKazl.

ladLcinums
|
mordM. êeltpndms, frequ. v. &cttßms 'speien' eMar*

setgenems.

Desgleichen in dem dativsuffix, mit ausnähme des eKazl.:

mordE. avancri 'einem weibe' vgl. mordM. eKazl. avaiidi
|
mordE.

vcneii, vene, dativ v. ve 'nacht', vgl. mordM. vendi eKazl. cäiidi.

2. Ausserdem wechselt in einigen einzelnen wörtem und formen

sowohl im mordM. als mordE. nd sehr unregelmässig mit n und d,

es giebt sogar in einer inundart von demselben worte wechselformen:

eMar. kundo eKal. eKazl. mordM. kunda 'deckel', eMar. sehhe-
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kuno m or (IM. àclmâ-kuna (dagegen e Kai. êetrhi-kunda eKazl. övtm}-

kunda e.Teg. WiedemE. êe&he-ktindo) 'augenlid'
| eMar. ihendirdams

'nüsse reinigen' niP s en thânêrdams
|
RegM. kanddr 'knorpeP RegE.

kanoro
|
eMar. sundergadi 'es dämmert' mPsen. êufargêd\

|
eKazl.

kandjrgan 'thonscherbe im brode' eMar. kanurgan
|
eK al. peàdufva

'brudersfrau' mPsen. petetva | mordE. koàdamo, kondama 'gleich'

inordM. kodama
|
mSel. tftôtf 'wild' eMar. idem mPsen. iébth

I
mPsen. modinä 'mir' aus mondinä, welche form ebenfalls vorkommt;

nmh'fok neben m3w/Wfc># 'uns', dativ v. thiti 'wir'
|
eKazl. moridä'n

und monä'n 'mir', so/idä'ma imd sonä'nza 'ihm'
|
eKal. Icetidiran und

Keriifan, eKazl. Räridiran und Icäniran 'ich werde fertig'
|
eKal. #c«-

ffrr und ta'/r, eKazl. Mndir und ßowfr 'vorderarm'
|
mSel. alasa/i-

Mtä 'euer pferd' mAlk. atata'aitô
|
mordM. mokêdnda 'faust'

mordE. mokëna.

3. Während in einigen dieser falle offenbar aus ursprünglichem

wrf m (eKazl. moridä'n ^>mo/iä'/i) oder (mPsen.îmo//tf/'//'â modinä)

entstanden ist, scheint in den mir im eKal. und eKazl. vorkommen-

den nebenformen ke?'idir, Uätidtr d ein späteres einschiebsei zu sein.

In anderen fällen kann die frage nach der priorität der laute nicht

entschieden werden, es sei denn mit hülfe anderer verwandter sprachen.

§ 39. 1. Gemeinmordvinisches nib und yg sind überhaupt un-

verändert geblieben z. b. tomban 'ich stosse', toygan 'ich stecke hinein'.

2. Ein ähnlicher unregelmässiger Wechsel, wie zwischen nd und

n, findet jedoch auch zwischen mb und b in einzelnen Wörtern statt

z. b. WiedemE. mimitav eMar. e Jeg. nemifav eKazl. numilav 'Schmet-

terling' RegE. imbitav. |
mordM. ombêéâ AhlqM. omd- RegM. oné-

neben omlù- eMar. e Jeg. omboée eKal. omuöe eKazl. omjöä und

ombjéâ 'zweiter'
|
mordM. öethtiä 'all', in den sprachproben bei

Reguly scmä
|
mPsen. sumbêrgêdoms eMar. sumburgadoms 'trübe

werden' m Sei. sumdrgdddms eKal. sumirgadums
|
mord, ëumbra',

citmbra 'gesund' mGorod. Sumdr. Im mSel. jombla TjumeneffM.

jomba (mit ausfall des /) 'klein' ist b ein späteres einschiebsei, denn

die grundform ist mPsen.jo/wfl, woraus zuerst durch metathesisjomla,

welche form sich auch findet; so auch wahrscheinlich im mordM.

kumbarav, kumba-ra klette', aus *kumbrarav *kumrarav (vgl. Wie-
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rl *» m E. kormarar) entstanden. — Auch in den übrigen oben angeführ-

ten fallen liegt es oft nahe, an eine ähnliche einschiebung des ver-

schlu88lauts zu denken.

3. In ein paar fallen wechselt mb mit p: eMar. kumboldoms

(vgl. KegM. komböldan) 'in wogender bewegung sein' eKazl. kopjl-

dums ;
mPsen. éambîr-tièâ eKazl. éambh-fikëà quendel' eMar.

capur-fikëç. Wahrscheinlich ist dieser Wechsel so zu erklären, dass

im ursprünglichen -mb- m ausgefallen imd 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 niPsen. komacams eMar. kopaöams 'einhüllen
1

wohl

*kombacams als gemeinsame grundform anzusetzen.

4. Auf ähnliche weise möchte ich im mordE. ilcefc 'vor', vgl.

mordM. iygJtö, den Übergang von yg in k erklären.

Aus fjg ist doch öfter in einzelnen Wörtern infolge ausfalls dos

nasals v oder j geworden: mordE. poygo 'busen' mordM. pora, puv

I

eKazl. lurjghfums 'los gehen, platzen (die haut u. dgl.)' (vgl.

mordM. lutjk-fia'ms 'loswinden, spleissen'), eMar. luvodem»'(vgl. eKal.

luflams 'loswinden' wahrsch. aus *luvftams) |
mordE. atjksima, mPsen.

atiesma (vgl. § 20.*) 'wuhne' eKal. avêima |
eMar. petjkê eKal. paix

eKazl. pänf' RegE. petit 'häutchen auf der milch u. dgl.' mordM.

pejdê, päji (vgl. eMar. peytfedems 'die kleie von den,körnern durch

mahlen od. stampfen absondern')
|
eMar. Wiedem E. ceygems 'ver-

brennen, schwelen' eKazl. èejums eKal. cejitns mordM. iäjtms
|

eMar. oijkêf (plural-form)
r

das gebiss am zäum' eKazl. ojksl (plur.)

mordM. ovs, ovks, bei Reguly auch oves (vgl. eJeg. oyksfams 'den

zaum anlegen' eKal. oéCams).

5. Eine interessante parallele bietet die behandlung des tatarischen

lehnworte8 tayï (Bâlint) 'wiederum'. Dem tat. y entspricht in diesem

worte, wie gewöhnlich, sowohl im mordM. als mordE. meistenteils

g : mord, taga, tago. Im mordM. ist jetloch zur beseitigung des der

spräche fremden intervocalischen g bisweilen der homorgane nasal vor

demselben eingeschoben worden : *) tayga, während bei Reguly die

*) Solches kommt auch vor der (einheimischen) unhangeparticel -ga vor

z. b. mordM. tosä-tjga 'auch dort' < * tosèga vgl. pej-gä Wh ein »ahn'.
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prsHnisclio form (aro in der Zusammensetzung tavo-koda 'auf irgend

eine art
1

, wo also 7 > r, angetroffen wird.

Wenn wir voraussetzen dürften, dass Kasan-tat. tali y a |
s ab in

die originale für mord, talika, tatt'ka 'anted'
|
sapun, sapon, sapän

sind, so hatten wir auch beispiele für die substituirung von A:, p für

intervocalische g, b.

6. In der lautverbindung -tjks- ist k im e Kai. und e K azl. ausge-

fallen z. b. nayya 'oberHäche', iness. naqsa, illat, nays
\
pays Mappen'

eMar. mord M. payks
|

raystarns 'aufschreien' eMar. raijkstams v.

rayyoms 'schreien'.

Anderswo wird ein sporadisches schwinden des nasals beob-

achtet: in der alten evang.-übersetzung laks st. laijks (= e Kai.

cKazl. nays)
|
in Sei. puksta'tns 'zuknöpfen' niPsen. puyksta'ms.

Die oben behandelten Unregelmässigkeiten sind oft geeignet die

etymologic eines Wortes unsicher zu machen. Vgl. Donner, Wörter-

buch III s. 160 ff. Budenz, Szotar sub voce mög, meg und begy,

Cap. IX.

Wechsel zwischen den liquidae l und r.

§ 40. r und l wechseln in einzelnen fällen (im in- und auslaut):

eMar. kalana 'mürbe' e Kai. kara/ia |
mPsen. ëurma'n Wied em E.

cirnima bot. 'Artemisia' eMar. èufma |
eMar. eevget e Kai. cavdit

'massholderbeere' WiedemE. cavdirc |
e Kai. eK azl. suska'f 'beisser

eMar. suskaf v. suskoms 'beissen'; möglicherweise sind doch hier

zwei verschiedene ableitungssuffixe anzimehmen *).

Im mPsen. WiedemE. normat 'gartenerdbeerc' vgl. mSel.

norm mar AhlqM. normar liegt wohl eine in vielen sprachen anzu-

•) Vgl. die entsprechenden suffixe im finnischen. Der von A. V. Fors-

man, Tutkimnksia Suomcnkansan persoonallisen nimistön alalta I a. 208 f.

ausgesprochene zweifei gegen A hl qv ist's Zusammenstellung des finnischen suf-

fixes -ri mit altnord. -ri wird durch die oben angerührte mordvinisebe form

bestätigt.
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treffende dissimilationserscheinung vor, desgleichen im YViedemE.

kormnhv, neben kormarar, 'klette' vgl. mordM. htmha'rar (vgl. § 39.2).

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. 1). kom 'mond'

st. kov
J

lom 'schnee' st. lov ; besonders oft in lativformen : kom neben

kov 'wohin'
|
torn neben tov 'dahin'

|
uSom neben uîiov 'hinaus'

|
alom

neben alov 'hinimter'
|
maJam '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. pej |
êeden 'herz' st. ée<Tej

\
Wehn 'vor' neben Meter, ikr-

tej
I
peleiî 'zu' neben fietev, fiefej \

keze/t 'boshaft' neben Kczer, fcezej
\

7hüßeri 'zurück' neben mäkev \ 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 tn und v im in- und auslaut angetroffen: WiedemE.

lavtomo RegE. laßomo 'schulter' e Mar. Javtov mordM. laftu aus

laftuv
I

eKal. kamurks eKazl. kamjrks 'hartes klümpchen (schnee u.

dgl.)' mordM. katùrks
|
mPsen. kujvä 'korb', sonst sowohl im mordM.

als mordE. mit m: kujthä, kujrhe |
mPsen. AhlqM. ßegM. pati$am,

pan$am 'ameise' mSel. pan$av
|
eKal. kumStafks 'schimmel' eMar.

htvëtavks mordM. kuvêëtaf, kuzêftaf |
niPsen. kevßijä 'eilf : v<m

vgl. kernen 'zehn'
|
eMar. vermahna 'rauchloch oben in der wand',

zusammengesetzt aus tiefe 'oben' und valma 'fenster' : v ist hier wohl

dem folgenden m assimilirt worden. — Dem m im eMar. pijamka

'blutegel' russ. niflBKa kann auch ein diabetischer lautwechsel im russi-

schen zu gründe liegen s. Kojocob, Ofoop s. 169.

3. Vom Wechsel zwischen m und v im wortanlaut kann

ich nur ein beispiel anführen: RegM. vëckërgan 'gern' (ein vogel)

niPsen. moHärga'n. — Das mSel. mviförrs bot. 'Stratiotes aloides'
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russ. BOAopt3T. 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, KyjbTypHUfl OniouieHin 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, bafman vgl. russ. 6ojiBaHi>
|

mord. bo%af°am vgl. russ. norpe6i>
|
mord, maxmara vgl. russ. no-

xutJihe. Was das erstgenannte wort anbetrifft, so könnte es leicht nur

eine russische dialecteigentümlichkeit wiedergeben (s. Kojiocob, 063op

s. 168 f.), wie der Wechsel des anlautsconsonanten im mordM. pal&r

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, maxmara aber hat mit russ.

noxMt/ifee nichts zu tun, sondern ist ein lehnwort aus dem türki-

schen.

§ 42. 1. Als as8imilationser8cheinung dürfte wohl der befrem-

dende anlautswechsel in folgenden Wörtern zu betrachten sein: e Kai.

zorozon 'lerche' neben norozon vgl. eMar. noroti-corJcs |
mordM. san-

dvr e Kai. sandur eKazl. sandir 'nasenknorper mPsen. nandör.

2. Neben der gewöhnlichen inessivform auf -sa -so •$$ kommt

in einigen mundarten, an consonantisch auslautende stamme gefügt,

noch eine auf -nç -he endende vor z. b. e Kai. kardasne (WiedemE.

kardasna) 'auf dem hofe, draussen' v. kardas 'hof
|
e Kai. Jteëkasnç

'mit einem haken' v. Jleëkas 'haken'
|
KasanE. onsnç 'im träume' v.

on 'träum'. Es leuchtet ein, dass die endung auch in* formen, wie

die erstgenannten, nicht -nç ist, denn in dem falle hätten wir kardazne

etc. nicht aber kardasnç bekommen (vgl. die comitativform kardaz-

neft). Es muss dem n ein anderer consonant ursprünglich vorangegan-

gen sein, und dieser kann in anbetracht der gewöhnlichen inessivform

auf -sa, -so, -sç wohl kein anderer als s gewesen sein.*5 Es "wäre

also -sne als ursprüngliches inessivsuffix im mordvinischen anzusetzen,

zusammengesetzt aus demselben suffixe s (*-), das der illativ aufweist.
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und ne, welches auch allein als suffix angetroffen wird in formen

wie vc-tie in der nacht' etc. (von Ahlqvist temporalis benannt).

Vgl. Donnek Acta Soc. Scient. Fenn. XI s. 48(j, Setälä, Äännehis-

toria s. 410 f. Intervocalisches sn wurde wahrscheinlich zuerst zu

fts (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 kardasnç 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 * kardajsn* « * kardaz-snc) ent-

standen.

Cap. XI.

Wechsel zwischen einer spirante und einer liquida.

v— l

§ 43. Wie das russische, zeigt auch das mordvinische im in-

nnd auslaut einen sporadischen Wechsel zwischen v und 1, welcher wohl

auf dem ähnlichen akustischen eindruck, den die genannten laute auf

das gehör machen, beruht z. b. WiedemE. mijav 'biber' eMar. ihijal

I
WiedemE. êor, êovone eKal. eJeg. Sovna 'flügel' eMar. êolmo

j

mordM. eKal. SoralLt (plural.) 'zöpfe (der weiber)' WiedemE. ûoravt

I

WiedemE. tonov pékS 'feuerbrand' vgl. eMar. tonol-pc, eJeg.

tonol
I
WiedemE. écikol 'nachtigalT eMar. eJeg. âohov eKal. e Kazl.

fokuv
I
WiedemE. cejedalks 'kleiner morast' eMar. cejedavks vgl.

mPâen. Säjadaßs
|
AhlqM. RegM. tevlal 'hinge' mPsen. (evlav

eMar. eJeg. WiedemE. tevifav
|
mordE. êovnoms 'schelten*, Wiede-

mann auch êolnoms
|
mordE. puvtams 'erwecken', bei Wiedemann

auch pultams | Wiedemanns angäbe gemäss (Grammatik § 8) wird ein

auslautendes l vor dem plural-/ von einem teil der ersaner in v ver-

wandelt: kavt 'fische', vavt 'worte' von kal, rail.
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§ 44. t ist in S übergegangen in folgenden Wörtern: mordE.

orcams 'bekleiden 1 mordM. Scams (mGorod. urStcrms)
|
niordM.

Jî5r
Kta'pa eKal. kurHtapa 'nackt

1 eMar. WiedemE. Stapo (die

im eJeg. (desgleichen bei Wiedemann und Reguly) sich findende

form Strapo ist wohl durch contamination entstanden).

Cap. XII.

Wechsel zwischen einem nasal (w) 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) äfiitä mPsen.

(mit Übergang des / in n) jän&r
\
mordM. marCu 'apfelbaum, im

dorfe V älter in ä mafnu |
eKal. ludij 'rohrpfeife', sonst sowohl im

mordE. als mordM. mit n-anlaut | mordM. nupê/î mordE. nupori,

nupun 'moos' RegE. lupon
j
eKal. eKazl. natjya 'Oberfläche', sonst

latiya, laygo: ?>n vielleicht dem nasalen silbenauslaut zuliebe.

Cap. xm.

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. ^iVfl, fita 'haupt'
|
tirams, (rams 'nähren'

|
vaj, 'fett', plur. vajt

\

pe 'ende', plur. gewöhnl. pet mit mouillirtem t, eKazl. jedoch pet,

vgl. ava 'weih', plur. avat
j
mordE. AfenTfai 'würze', dagegen mordM.

Ilthh mit unmouillirten consonanten im inlaut.
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Besonders ist hervorzuheben, dass s-laute der mouillining ge-

wöhnlich widerstand geleistet haben. Z. b. mord, piza, />% 'nest'
|

niordM. Riza 'sommer'
|
mord, pezfons, flezems 'waschen (den köpf)'

|

mord, pe 'ende', iness. pesa, pesç, illat, pes; mit dem poss.-suff. der

3. pers. sing. mordE. peze niordM. per. Hiervon giebt es jedoch

ausnahmen z. b. mordE. iStamo, Stoma 'ein solcher', niordM. dage-

gen stama.

Durch die einwirkung eines vorangehenden, später abgefallenen

palatalen lautes erklärt sich auch in einigen fällen der mouillirte an-

lautsconsonant vor einem hinteren vocal: mord, taka, (Faha 'kind,

kindcheu' in S el. noch idàka, deminutivform v. «f 'kind'
|
mord M. na-

kaûâ 'puppe' vgl. eK al. i/iaka aus id-na-ka, mit zwei deminutivsuf-

fixen v. demselben id gebildet I mord, Skamo-, Skam5- 'allein', eK al.

noch mit bewahrtem anlautsvocal iêkatnu- aus eêkamu-: das wort ist

aus der prolativform des pronom, reflex, eê-ka abgeleitet.

3. Indessen tritt im anlaut einiger Wörter ein mouillirter s-lant

ohne einwirkung von benachbarten palatalen gleichmässig in allen

mmidarten auf und ist folglich als gemeinmordvinisch anzusehen.

Solche sind: Sado, Sada 'hundert'
|
Salgan 'ich steche'

|
Saidan 'ich

rüge'
I

niordM. Saidas 'hals' mordE. Savdiks
\

Saygo, Sayga, éarjga

'gabel'
I
Sardo, Sarda, 'elenntier'

|
mPsen. Sarstâms eMar. Sarkoms

'kuullen'
|
Solgan 'ich mache zu'

|
Sopan 'ich verheimliche'

|
Sora, Suro,

'getreide'
| Sorma 'stickerei'

|
Sovon, SovH 'thon' (AhlqM. jedoch

sovin)
I
Sudan 'ich verfluche'

|
Sulgarm, Sulgamo (öulgamo) 'haisschmuck

der weiber
|
Sulmo, Sulma 'knoten'

\
Sulo, Sula 'dann' | Suva 'kalf,

granne'. — Zweifelhaft scheint es dagegen, ob das gemeinniordvini-

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 grund der mouillining

einleuchtet, es sei denn in einigen fällen durch vergleich mit verwandten

sprachen. Z. b. landams 'sich senken'
|
pafaftvms, pafavtoms 'spottlie-

der singen (auf der hochzeit)'
|
eMar. patdams eKa21. balgams mPsen.

katgams 'hangen bleiben'
|
valma 'fenster'

|
pata 'hemdchen'

|
uin

(wahrsch. im gemeinmord. ein a-stamm) 'diener', vgl. Ann. orja.

4
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5. Wo ein mouülirter 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. anin 'ich begehrte
1

, mordM. anatm ordE. anjt, 'du begehrtest'

(vgl. mord, anan 'ich begehre' anat 'du begehrst') aus *ana-j-», *ana-j-t:

wie auch die Veränderung des stammauslautenden vocals im mordE.

zeigt, ist vor -ii und -t ursprünglich ein j (das prœteritumsuffix) ge-

wesen
I
mord, ava-ê 'das weib': der mordvinische bestimmte articel

ist eine Verkürzung des pron. demonstr. Se
f
êâ |

mord, par 'kästen',

bei Wiedemann pare.

In anderen fällen kann der grund der mouillirung, wenigstens

aus dem mordvinischen selbst, nicht erschlossen werden z. b. êovutî,

sovèn 'thon'
|
narmuri, narmm 'vogel'

|
kal weide'

| kaf 'bastschuh'
|

tiwar, mar 'apfel'.

6. In den einzelnen mundarten aber hat die mouillirung später

viel weiter um sich gegriffen.

Dabei zeigt sich die einwirkung mouülirter consonanten auf

andere, mit welchen sie sich unmittelbar berühren z. b. eMar. ardorns

'laufen', frequ.-form arfriems mit mouillirtem f und r wegen des nach-

folgenden «
I
mordM. kandêms eMar. kandoms 'tragen', frequ.-form

kaîîriems, kanttems
J
mordM. traks 'kuh', bestimmte form mPsen.

traksê mSel. trakêê; best, genit. mPsen. trakst mSel. trakêf |
eMar.

pandan 'ich öffne' mPsen. pariaan (der mokschanische s-laut ist ein

mouillirter). Bisweilen wird jedoch beim zusammenstoss eines mouill.

consonanten mit einem unmouillirten auch eine entgegengesetzte aus-

gleichung beobachtet, indem die mouillirung des erstgenannten aufgeho-

ben worden ist z. b. mordM. toU (vgl. eMar. iol\ê eJeg. toloê)

'das feuer' eKal. tols (vgl. mord, avaê 'das weib'); best, genit. mordM.

tolt eKal. toit | mPsen. ßäln (mSel. dagegen fiäM) 'zu mir'

Auch über zwischenliegende 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 mouillirung angenommen zuhaben z. b. mordE.
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nudej rohrpfeife
1 mordM. gewöhnlich Audi |

eMar. eJeg. suvfahe

'sieb' eKazl. iuftiih mSel. kufMi |
eMar. nurtams 'zapfen' mPsen.

»wWa'm*. So auch in einigen lehnwörtern z. b. eMar. suitit mP sen.

lula'Â; m Sel. iuie'lé 'mehlkasten' russ. cyctKt
|

AhlqM. éuleka

mPsen. isterka 'nasche' russ. cyjettica.

Es bleiben aber zahlreiche falle übrig, wo man nicht einmal

eine mutmassung über den grund der mouillirung aussprechen möchte

z. b. eMar. paro adj. 'gut', pafstç adv. (eig. elativ-form) id.
|
eMar.

londadoms 'einstürzen' mPsen. loMädoms
|
mordM. pufRkä'n,

purRM' 'mohrrübe' russ. 6ypKain».

Cap. XIV.

Der stimmlose lautübergang.

§ 47. Der stimmlose lauttibergang kommt im mokschanischen

und einigen ersa-dialecten (eKal. eKa21. nicht aber eMar. eJeg.) bei l

und r vor. Diese consonanten haben vor t, c, c und k an ihrem

endteil den stimmton verloren z. b. kal 'fisch', plur. kalH \
iir 'wald',

plur. Hr^t (eMar. eJeg. kalt, tiff)
\ mar^ta (eMar. eJeg. marta)

'mit', vgl. marsa 'zusammen'
|
mordM. Ur*ka' 'tief |

eKal. eKazl.

tar*ka 'stelle' (eMar. eJeg. tarha) |
eKal. ofi*öams 'kleiden' eMar.

orcams
|
mPSen. 1ât*6fr 'schulterjoch zum wassertragen' eMar. kuröa.

Wo l
L oder rR vor anderen consonanten, als den genannten, erschei-

nen, haben wir den ausfall eines k oder t zu constatiren z. b. AhlqM.

varhsi (neben varsi; bei Ahlqvist ist h zeichen sowohl für den stimm-

losen lautübergang als für die palatale spirante x) 'krähe' vgl. eKal.

varkêij.

Wenn t, c, èf, 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. korkt Wo dasselbe sonst der fall ist, scheint

die betreffende lautverbindung durch spätere zusammenriickung herbei-

geführt worden zu sein z. b. kalt (kalt), HH (best, genit. v. kal 'fisch',

(ir 'wald') vgl. eMar. kalin f Mrint.
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Der stimmlose lautttbergang wird auch in den türkischen lehn-

wörtern angetroffen: jur*ta (RegM. jurta) wohnplatz' türk. jurt
\

mordM. kar^éagan (sowohl bei Ahlqvist als Reuuly jedoch ohne

das betr. zeichen des stimmlosen lautüberganges) eKal. kar^éàka 'ha-

bicht" Kasan-tat. karcîga
|
êat^ka 'nisse', wahrsch. aus dem türki-

schen, vgl. Kasan-tat. serkä id.; meistens auch in den russischen z.

b. mordM. purBM; puf*M*ri möhre' russ. 6ypK9HT>
|
kaihta 'Spiel-

karte' russ. Kapia m Alk. kar^tws "mütze* mPsen. karltrs russ. KapTy3T».

Gap. XV.

Consonantenverbindungen, ihre entstehung und
Vereinfachung.

L 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 1

s. 209

sogar als wichtiges moment ins feld "gegen den versuch, das magyari-

• sehe lautsystem ausschliesslich an das der finnisch-ugrischen spra-

chen enger anzureihen".

Dass jedoch diese consonantenanhaufung im anlaut überhaupt

sehr späten Ursprungs ist, geht daraus hervor, dass in den allermei-

sten fällen 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 fallen 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, dass sich dort welche von mir nicht erkannten türkischen

lehnwürter mit eingeschlichen haben.
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heimischen Wörter enthalten, in denen eine eonsonantenverbindung

im anlaut vorkommt, jedoch' mit ausnähme der onomatopoetischen.

fk

m or (IM. ßä 'ein', auch mit erhaltenem anlautsvocal : iffcä.

ft
f

mordM. ßala 'hinten' mordE. udalo
|
mordM. ffi 'eben' aus *if(i

wie ßä aus ißä vgl. g H2.3
[
m S cl. ffiptns buttern' ni or dE. pitfems,

pif(tms inPsen. piëf-nns mKrasnosI. pixfoms.

fP, ß, H
kommen im mordM. in einigen Zusammensetzungen vor: /'ist eine

Verkürzung von ffcä, iffcä 'ein': fsiri 'nach der seite hin* statt ffcä
* * »

siri
I
fpilyä 'einbeinig' st. ßä piîga

\
flayksa st. ßä iatjksa 'seite an

seite'.

1er

e Mar. krambas 'sattel' e J eg. hambras mordM. kambras und krambas

J

mord. IcrandàS, kranc etc. 'rabc', vielleicht durch eine ähnliche

metathesis, wie das vorangehende wort zeigt
|
e Kai. krukst eKazl.

ferukst 'zäum' e Mar. kurkst RegE. kuroks, vgl. kurgo 'nmnd'
|
mord.

kravtan, haftan ich treibe'
|

e Kai. gritdums erhaschen' e Mar. kuro-

doms mordM. kurhUms
|
e Kai. eKazl. kraêfan 'ich zünde an' e Mar.

fcirvasCan WicdemE. kurv mordM. kofôâ'éfan
|
e Mar. Icriridavtoms

'aufspringen' e Kai. kufiiaftums e.Jeg. lcirnavtoms.

ksn (sn), fest (st, sk)

mord, ksnav, snav 'erbse"
[
mordM. ksti e Kai. 57/ 'erdbeere' e Mar.

fiistüj
I

in8el. fcéùrda'ms e Mar. êfcirdams 'zwicken' mPscn. k>ékôr~

dartns
|
m »Sei. kstardan eMar. eKazl. stardan 'ich bedrängo'.

kë

mord. kSi, ksi, ksä, këe 'brot'
|
eMar. cJcg. kSumadcms 'stossen'

mordM. kuSma'dwis
|

eKazl. këumbra; sonst cumbra, sumbra', ëumùr

'gesund'.

Un (Sn), kët (St), M ($1)

mord, këna, ëna 'riemen'
[
mord. kSni, kS/iä, këne (WiedcmE. auch

kirne) 'eisen'
|
mordM. eKazl. kërian 'ich niese' eMar. eJeg. kcè~
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nan |
mord, këta, ëta 'wachs'

|
mord, kênams, ënams 'loben'

|
mord.

këtiat, këriit, këriot 'masern'
|
mord. îbiëtan, fciëèan 'ich tanze

1 mord M.

auch këfan od. këtija'n (durch metathesis)
|
mord, këtams, ëtams

Vaschen', frequ. këtams, ëtams
]
mord, këtada, Sfarfa 'nackt*

\
niP s en.

cKal. këtiih eMar. e J cg. ëtçihe 'kleiner heuhaufen' AhlqM. kiëtim

I

mPscn. eKal. eKazl. këtir mordE. ëcçre 'spindel' AhlqM.

kiëtir.

këtr (ëtr)

mord M. këtralks, ëtraUcs 'spindelwirtel', zsmgszt aus dem vorangehen-

den worte und alks 'das unten belegene'.

kv

mord, kuvalma, kuvalga 'entlang', mundartlich mit ausgefallenem vocal

pr

mordE. pra mordM. pfä 'köpf, in der poésie auch pifa, pifä
\
mord.

praksta 'fusszeug' mordM. auch pakstra
|
mord, prams 'fallen'

|
Wie-

demE. promoms 'sich versammeln' e Mar. puromoms mordM. purà-

mêms
I

WiedemE. promo 'bremse' eMar. puromo \
mord, pëi 'heiss'

WiedemE. eMar. auch piëi.

psk

eMar. pëkiéan 'ich habe durchfall' WiedemE. pisikiéan mPson.

pdëkdéa-n od. pèlH&an RegM. piskeéan.

pst (st)

eMar. pëtidan eJeg. pëtedan RegE. stcdan 'ich schlage nach hinten

aus' eKazl. piëùda'n mPsen. paëtoda'n.

pëk

eMar. pëkadems 'äussern' eKazl. ptëka'dums mordM. pjskcvdsms.

pëc, (ëè)

eMar. eJeg. pëô{ WiedemE. ëài 'scharf eKal. piëci eKazl. piëfâ.

sk

mordE. skal 'kuh'
|
mordM. skadêvams 'ausdenken'

|
mord, skam-

'einsam' eKal. iëkam-, in der alten evang.-übers. cëkam- vgl. § 47.2

I
eJeg. RegE. skeman 'weniger werden (durch trocknen, kochen)'.
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st, sn

mordM. sta-tiä eKazl. sta 'so' mordE. isfa
|
mord, staka 'schwor'

I
WiodemE. stetams 'schicken'

|
eMar. stuvtan 'ich vergesse' e J eg.

istuvtan vgl. uiordM. juksta'n |
inordM. eKal. eKazl. Stir 'mäd-

chen' mordE. tejter, te%tcf vgl. § 32, aiim.
|
uiordM. sian, frcqu.

snfja-n, (RegM. êtan frcqu. Snan) 'ich nähe' mordE. sustan (eKal.

/stan)
I

eKal. stambara eMar. stambarnçstç adv. 'geheim'
[
mordE.

awaro 'so viel' mord M. foria'ra.

sr

mord, sravtan, straftan 'ich streue aus' eKal. soraflau mPsen.

sdra'ftan,

sv, sf
9

eMar. svala 'immerfort'
|
mPsen. ifiglest AhlqM. svinkst 'kleie'

m Sei. Sußijkst, vgl. mordE. suvtems 'sieben'.

Sk

mord, Skams 'schallen (?)' ; in 06p. Mop*. Hap. GaoB. kommen v.

diesem verbum mokschan. formen mit anlautendem i vor: lied LXXI

nmKaäuc3HrL, (anain>) HiiiKaKi», lied LXXII uuiksul ; inordM. Skaj

'gott'
I

mordE. skams 'stampfen' eKal. eukams
|
mord. Ska 'zeit'

J

mPsen. Slcitihms 'widmen'
|
niPsen. skaihtems 'plötzlich wo er-

scheinen'.

Sc, Sei

mordE. Scçrc 'spindel', Sepite 'heuhaufen' s. unter kSt
j
inordM.

SÖams, frequ. RegM. ScSan, 'kleiden' mordE. orstams, orcamx

uiGorod. ursta-ms j
mordE. Scata mordM. Scäta 'ältervater' eKal.

iseifa; desgl. Scava 'ältermutter' (die späteren zusammensetzungsghe-

der in diesen Wörtern sind ata 'vatcr', ava 'mutter') und andere ähn-

liche Zusammensetzungen.

Str, Sr, St (vgl. unter kst)

WiedemE. eJeg. strapo (Srapo) eMar. Slapo 'nackt' mordM.

kdrRta'pa eKal. hur*tapa vgl. § 44
j
mordM. Sra od. sàra' tisch'.

Sv

mordM. Svalanä 'donnerstag'
[
mordM. Svaiiä dünn' neben Sdvarnä,

Suvarnä mordE. covinc.
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tr

mord, trams nähren', in der poésie auch drams
|
mordM. traks

'kuh'
I

mordE. troks, 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 mehreren 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 (russ. b) ist : dova 'wittwo' russ. BAOBa
|

kus 'geschmack' russ. BKyci
|
rema 'zeit

1

russ. BpeMfl
|
tulka (auch

mordM.) 'spund' russ. BTyjiKa
|
êolda 'immer' russ. Bceraa

| nuöka

'enkel' russ. BnyiKa.

Desgleichen ist in einigen Wörtern s abgeworfen: niPsen. navra

'spund' eMar. snavra russ. CHaßpa
|
mPsen. väzka 'kopfbinde' mSel.

sväzka russ. CBH3Ka |
eMar. naf 'natürlich, gewiss' mPsen. snat' mss.

3HaTb
I

mordM. Màriédk 'glas' vgl. russ. coo und dessen ableitungen

I

WiedemE. picka (eMar. pêtiéka!) 'Zündhölzchen' russ. cnHMKa
|

mordM. fezaj (neben êôezaj) 'frisch' russ CB-fcsift
|
mord, paéïba

'ich danke' russ. cnacirôo.

Sonstige fälle: WiedemE. kac 'weber' russ. TKavt
|
mPsen.

lapca'tka 'baumwolle', vgl. russ. xjionqaTiiM adj.
|
mPsen. fica (in der

poésie) Vogel' russ. nrnaa |
mPsen. cûêbvaj eMar. caêiïvoj (Wie-

demE. sca-) 'glücklich' russ. ciacTJHiBuH.

Es ist jedoch zu bemerken, dass ein ähnlicher abfall von conso-

nanten auch in den russischen dialecten angetroffen wird (vgl. zu all

*) In den einheimischen Wörtern kann das letztere nur dnrch zwei falle,

die ich unten mit anführe, belegt werden.
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diesen fallen Kojiocob, OÔ3op s. 196— 199), während in den einheimi-

schen wortern die doppelconsonanz im ankut auf die betr. weise nie-

mals vereinfacht worden ist.

Durch abwerfen des zweiten consonanten ist die doppelconsonanz

bisweilen aufgehoben worden, wenn derselbe die labiale spiranto, rass.

B, ist: xory 'kränklich' russ. xBopuii
|
korht 'strauch' russ. XBopocn»

|

sekla 'rote rübe' rass. CBeicjia
|
gozda 'nagel' russ. rB03Ai».

Sonst kann ich nur ein einziges beispiel vom schwinden des letz-

teren consonanten geben: mordE. gabrat (plur.) 'rechen' uiordM.

krabfä mss. rpaßjiH. Ein analoger fall kommt in einem einheimischen

worte vor: e Kai. pc-cer 'haupthaar' statt prc-cer (pre 'haupt', cer

'haar'). Ohne zweifei ist der grund zu dieser ungewöhnlichen er-

scheinung in dem folgenden /, r zu suchen. Das vorkommen von

zweien r, resp. von r imd l in demselben worte wird auch sonst durch

abwerfen des einen dieser laute beseitigt z. b. WiedemE. kormarar,

kormalav 'klette' e Mar. kumarat- |
e Je g. saldriks mordM. saldjrks

eKazl. saldirks 'salzfass' WiedemE. sadrcks
j
mordM. orgaldsms

eMar. jorvaldoms 'spülen' eJeg. jovardoms eKal. eKazl. îva'rdums.

Anm. Statt russ. m im anlaut steht im mordvinischen bisweilen

3, c, it z. b. èogal 'stutzer' russ. merojii,
|
cepka 'holzspäuchen' mss.

menua | êtolok 'lauge' mss. mejiOKi; die Ursache dazu müssen wir

wahrscheinlich in einem im rassischen selbst stattfindenden diabeti-

schen lautwechscl suchen s. Kojocob, OÖ3op s. 188.

2. Von zwei oder drei consonanten ist der letzte,

wenn er ein r oder / ist, durch metathesis mit dem folgen-

den vocal in den auslaut der silbe versetzt.

Das ist im mokschanischen ziemlich oft der fall, seltener im ersani-

schen z. b. mordM. kùlxo'j, Wfo'j 'taub' eMar. glu%oj russ. rjyxofi

I

mordM. försa' 'ratte' eMar. kfisa russ. Kpuca
|
mordM. pdhheta

'merkinaT eMar. prhheta russ. npHMt.Ta |
mordM. kurta neben kruta

'steil' eMar. kruta mss. Kpyrott
|
mordM. hho'j 'einäugig, blind'

eMar. Jirivoj mss. KpiiBoft
|
mordM. pôrva'zams 'begleiten' eMar.

provazatns rass. npoBOxan.
|
mPsen. stdrna* eKazl. stwua' 'saite'

eMar. struna rass. CTpyaa | mPsen. stir%ava'ndams 'versichern russ.
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CTpaxoBaTb
I
m P s od. pàlgarcmaj 'rechtgläubig' russ. ôjiaroBtpHuii

|

uiPscn. pdrdarnaj eKal. purdanoj 'mitgift' russ. npHjaHoe.

3. Zwischen den consonanten ist ein vocal einge-

schoben.

mPsen. tenado'j 'braun' russ. TRtAOÜ |
e Mar. posalotnêôilc

'psidmenleser' russ. ncaJOMmHrb
|
mordM. ëuba'n 'hölzerne kanno'

russ. JKÖant
I

eMar. èiveô mPsen. èaùcô Schneider russ. mBcm>
|

e Mar. kinièha 'buch' russ. Kini/KKa | mPsen. Hr&é (dagegen m Sei.

griz, eMar. grisa) 'geschwulst' russ. rpuxa |
eMar. haravat 'bett'

russ. KpoßaTL. — Möglich ist jedoch, dass keiner von diesen fallen

mit der mordvinischen lautlehre zu tun hat, sicherlich gilt das von

einigen derselben s. Kojiocob, 0Ö3op s. 126 ff. IIoTeÔHH, Kt» HCiopie

3ByKOBi» pyccsaro JHbiKa 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:

cKal. iatams 'nähen' statt stams, aus sustatns vgl. s. 55.

Wo solches in russischen lehnwörtern vorzukommen scheint,

giebt das mordvinische vielleicht nur eine russische dialecteigentümlich-

keit wieder: eMar. ovtornik 'dienstag' russ. BTOpHHKt
|
mPsen.

ditt'r 'wildes tier' russ. 3Bfepb
|
mPsen. dzdaro'va 'guten tag!' russ.

ajiopoBo. Vgl. Kojiocob, 063op s. 126, Co6ojeBCKitt, .Ickiüh 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: e Kaz 1. paz-teèta 'Sommersprosse' m Sel.

spaz-tästä (scheint in dieser mundart ein lehnwort zu sein, denn

mordE. paz 'gott' lautet im mokschanischen gewöhnlich uncontrahirt

pavas)
I
WiedemE. spanst 'zaum' eMar. panet mordM. pandös.

So auch in folgenden lehnwörtern, wobei doch zu beachten ist,

dass dieselbe erscheinung auch dem russischen nicht ganz fremd ist 8.

Kojiocob, Oosop s. 200 f.: eMar. êviska 'schläfenlocke' russ. bhcokt»
|

WiedemE. stina 'pfütze' russ. Tinia. — Durch vorsetzen des g ist

die doppelconsonanz im anlaut noch erweitert im eMar. gztiiva
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'stoppel' rus8. jkhhbo (in der bei Wiedemann sich findenden fonn

gziva ist dann wieder der anlnut durch abwerfen des letzten consonan-

ten vereinfacht worden).

2. Zur erleichterung der ausspräche der durch die syncopirung

des zwischenliegenden vocals enstandenen lautverbindung sr ist in

einigen dialecten zwischen diesen consonanten ein t eingeschoben

worden: e Mar. stravtoms m Sel. straflams 'ausstreuen' cKal. soraf-

tutns, während dagegen in anderen in der lautverbindung str russi-

scher lehnworter ausfall des mittleren consonanten beobachtet wird

z. b. WiedeniE. sruna 'saite' russ. CTpyHa.

II. In- und auslaut.

§ 51. Auch im in- und auslaut sind die teilweise sehr conipli-

cirten consonantenverbindungen — gruppen von drei oder vier conso-

nanten, wie tksy netj Ikt, Ikè, Iks, Skt, fkst, ntft, rkst, Vcät 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. pantf 'gebacken' statt panf, aus pansms 'backen'
|

inontf'fomdn 'ohne mich', carit. v. mon 'ich'.

Zwischen m und welche lautverbindung durch Umstellung aus

Im en8tanden zu sein scheint, ist oft b eingeschoben: WiedeniE.

umrav (neben umbura) 'ampfer' eMar. umbrav mordM. umbra' v
\

niPsen. jolma od. jomla 'klein' m Sei. jombla TjumeneffM. (mit

ausfall des l) jomba \
m Sei. kombta 'hopfen', sonst komlä, komCa,

komuta, vgl. Kasan-tatar. k o 1m a k. Vgl. auch m S e 1. tolma-latiga 'herd'

mord E. tomba-lawo, tombamo-l. mPsen. tombam aus *tombla-.

Durch einschiebung von b zwischen m und r erklärt sich wohl auch

mordM. kumba'rav 'klettc' aus * kümbrarav vgl. Wie demE. kormarav.

Vgl. § 39.2.

§ 52. Viel öfter als consonanteneinschiebung beobachten wir

in den in- und auslautenden consonantenverbindungen einen meist
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unregelmäßigen weg- oder ausfall irgend eines der consonanten. Auch

von zwei consonanten ist oft der eine geschwunden.

a) Schwund von verschlusslauten.

1. In der lautverhindung kS ist im mokschanischen k nach vor-

deren vuealen geschwunden z. b. mordE. thekë 'biene' mordM. theë

I
mordM. pcë 'spleisscnhalter', vgl. WiedemE. tonovpekë 'feuerbrand'

!
mordE. /jcIc.sc 'linde' mordM. jmèà \

mordE. tikëe 'gras' mordM.

(isä
I

mordE. fickSems 'verstecken' mordM. liaëdms
|
mordE.

cksc 'kühl' mordM. jäsä, äSä *) |
niPsen. musùndâms, frequ. v.

»nip-ms 'linden', aus * tnujj-kè5ndjms\ mordE. muksnoms vgl. § 38.i.

(auch im in Sei. noch mit -ks- : muktindöms; wahrscheinlich erklärt

sich die erhaltung des k in dieser mokscha-mundart dadurch, dass

letzteres schon vor dem eintreten dieses lautgesetzes durch ausfall

der zwischenliegenden laute unmittelbar an den hinteren vocal u ge-

rückt war.)
I
inP*en. mtëdndàms, frequ. v. nup-ms 'ernten', ni8el.

nukëôndôms mordE. nuksnoms. — Im mordM. sâkëi 'specht' scheint

ä aus früherem a enstanden zu sein, vgl. m Sei. ëakëan.

Neben diesem lautgesetzlichen Schwund des k vor « nach einem

vorderen vocal zeigt sich derselbe in einzelnen Wörtern auch nach

einem hinteren: e Mar. ordakë 'unbändig' m Sel. ordaë \
eMar. /W-

feks eKal. fädtfks Tarse' mordM. îedraë. — So auch im cKal.

poskaßims 'gross tun' (eMar. pokëkavtncms), v. pokë 'gross' ab-

geleitet
I

mordE. ukëtor 'ahorn' mordM. uëlùr (mKrasnosl. jedoch

ukslàr).

mordE. ë entspricht mordM. kë in dem tilrkischen lehnworte:

mordM. akëa 'weiss' mordE. aSo türk. akea, a k sa.

In der consonantengruppe -tkën- ist k im m Sei. regelmässig

ausgefallen z. b. mPsen. vofyjfksndms, frequ. v. vofgafoms 'entflie-

hen', m Sel. offpdnoms.

2. ks bleibt in der regel unverändert, nur in einzelnen fallen

ist k geschwunden: eKal. ifdiks m Sei. if llks 'rippo' eMar. ifdis

e J eg. ifdes eh'azl. ifyi's
|
KegE. keckaks-kc (demin.) 'haken', sonst

überall mit -s im auslaut: Ketkäs, käckas
|
eKazl. kefmaks 'nuss-

*) In der bei Reguly sich findenden form ä$kä 'kühl' ist auch im

niok schauischen noch das ursprüngliche k infolge der Umstellung mit s bewahrt.
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schlaube' eMar. karmas m or tl M. Mrmas eKiil. Iteramas |
eMar.

êavdiks 'nacken' mordM. êaldas | eMar. narfimks eKal. narRkimks

'wermut' mordM. närRkamas |
eMar. oykSt (plur.) eKazl. ojkst

(plur.) mordM. ovks und ovs KegM. auch oves 'gebiss am zaum'
|

eMar. pcijKé 'hautchen (auf der aufgekochten milch u. dgl.)' m Sei.

päjä mPsen. pqdé |
mGorod. lavks 'wiege' eMar. eJeg. lavé \

eKal.

varhêij 'krähe' mordM. varii WiedemE. varsei (vgl. eMar. varöej).

In der endung der zahladverbia -kâf ist k in éeê( 'einmal' tiber-

all geschwunden, in den übrigen zahladverbia nur mundartlich im ersa-

nischen: mordM. eKazl. eKal. kafkêf eMar. toWzweimal' eJeg.

kavêt
I
mordM. kolmokàt eKa21. kolmikéf neben koltnUt eMar.

kolmokêf 'dreimal' eKal. kolmuêt u. s. w.

3. Zwischen consonanten ist k auch sonst in einzelnen fällen

ausgefallen: z. b. mordM. koêffan eMar. eJeg. koSfan 'ich trockne',

abgeleitet v. koêkan 'ich werde trocken'
|
mordM. eKal. eKazl.

vaV'tan eJeg. WiedemE. valtan 'ich lasse herabsteigen' eMar.

valkstati, causât, v. valgan 'ich steige herab'
|
mordM. usf 'führe'

statt *uskf, abgel. von uskan 'ich fahre' | eKal. êolkftams 'dämmen'

eMar. Soltams u. s. w.

4. Ausfall des g habe ich in folgenden wortern beobachtet:

mordE. thefan 'ich sage' mordM. ifiärgan
|

RegE. kuroks 'gebiss

am zaum' aus *htrgoks, in den tibrigen mundarten mit syncopirtem

vocal: kurks'f kruks, abgel. v. kurgo 'mund'.

§ 53. Die fälle, wo t geschwunden ist, sind hauptsächlich

folgende.

1. Nach § (c), s (e) oder k ist /, wenn n folgt, allgemein aus-

gefallen z. b. Uenëne (üenÖiU), ketUnä st. * Itenë-t-ne, -nä, best, plural-

form v. îicn$ç (kenzä) 'nagel'
|
oSne, oSnä st. *o§-t-ne, -nä, best,

pluralform v. oè 'stadt'
|
thekSne, theSnä st. * ihek§-t-ne, * ifieS-t-üä 'die

bienen'
|
uHan st. *uët-nan, frequ. v. uëtan 'ich heize'

|

piteksnç,

piCeksnä 'die ohrringe' st. *piléks-t-nç, -M
\
sarasnç, sarasnä st. *sa-

ras-t-nç, -tiä 'die nennen'
|
pilMe, pitMä 'die füsse' st. *pilk-i-tle,

-nä, best, pluralform v. pitgc, pityä \
karkne, karknä st. * kark-t-fa

,

-nä, best, pluralform v. kargo, karga 'kranich'
|
koéaknc, ka&orhAä 'die

pfoateu v. kosak, kaSa'k.
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2. Iin mord M., desgleichen im eKal. und eKazl. ist t weiter

vor « nach %j fi h *"> im mordM. auch nach p (aus m entstanden

vgl. § 37) ausgefallen z. b. fie%Àà\ pe%ne 'die zahne' eMar. fà-t-te

I
kofnä, kofne 'die monde' eMar. kov-t-Ae

\
valHä, valLnç 'die wor-

ter' eMar. val-t-nç
\
éfif^nâ, éfir^/ie 'die mädchen' st. êtif-t-nâ, -Âe,

best, pluralform v. ifir
\
jofrian (eMar. jovMan), frequ. v. joftan

'ich erzähle'
|
kof^lan, frequ. v. koetan 'ich spreche', (eMar. korfnan)

I

mordM. uiêpnâ, best, pluralform v. utêm 'Speicher'.

3. Im e J eg. zwischen v und l z. b. jovlan st. *jovt-tan 'ich

erzähle' (vgl. Wiedemann, Grammat, s. 13).

4. Nach den dem gemeinmordvinischen inlautenden x entspre-

chenden Spiranten ist t in einzelnen fällen geschwunden. Zu den §

32 angeführten können noch andere belege hinzugefügt werden: mP£en.

kaßrhk mSel. kaßrirhjt eKazl. kaßMlß 'wir beide' von kafta 'zwei'

I
mSel. êufincbms raPsen. éifincbms 'sieben', vgl. mSel. êufthh

mPsen. êif&m 'sieb
1

, eMar. eJeg. suvtems 'sieben'. — Desgleichen

ist t im wortauslaut in den ersa-mundarten, in welchen vt (st) dem

mokschanischen f entspricht, sporadisch geschwunden: eMar. eJeg.

mact 'keller' Wie dem E. mac | eMar. eJeg. koct 'leinwand', in der

alten evang.-übers. koe |
WiedemE. arv 'muster' aus * arvt vgl. eMar.

arst
I
eMar. alstav (neben alstavks) Versprechen' aus *alstavt (vgl.

WiedemE. kajavt eMar. kajavks 'abgäbe'). Vgl. mordE. sutej 'schat-

ten' s. 36.

5. Ausserdem wird ausfall des t zwischen consonanten und vo-

calen in folgenden fallen beobachtet:

m Sel. vieéfMan 'was soll ich tun!' (wahrsch. zusammengesetzt

aus iheêt, plural, v. meiä 'was', und tij*nda-n, frequ. v. ftjcrn 'ich

tue') mPsen. meéMan |
eKal. morêtij 'leib' mordM. moréi

|
eKal.

torSfij 'ein vogel' eMar. toréej |
eKazl. lokêtij eKal. lokétij mordM.

lokêti 'horniss' eMar. eJeg. lokêq | mord, mar*fa, marto postpos.

'mit', ersanisch auch maro.

6. Zwischen einem vocal und w scheint t ausgefallen zu sein

im mordM. pänakud eKal. pinada eKazl. peria'da 'ofen' mordM.

auch fiätnakud.

7. d ist im ersanischen vor w und l ausserhalb der ersten silbe

allgemein geschwunden z. b. azargadan 'in wut geraten', frequ. azar-
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galan, asargatian <* azargadlan, *azargadtian 'wüten'
I kaladan 'ich

verfalle', frequ. Malan, Manan < *kaladtan, *kaladrian. In der

ersten silbe nur im eKazl. fiülij 'blutegel' e J eg. pedtej m Sel.

hedCi
I
eKal. viaka 'puppe' vgl. ni'ordM. idna'ka 'kindchen', demin.

v. id 'kind'.

Anm. Von dem schwund reap, der einschiebung der verschluss-

laute nach nasalen ist schon Cap VIII die rede gewesen.

b) Schwund von Spiranten.

§ 54. 1. Selten kommt ausfail der dem gemeinmordv. x ent-

sprechenden Spiranten nach vocalen vor: mordE. udalov, udaluv

KasanM. (lied LXXI) utalu 'nach hinten', vgl. mord M. ftalu |
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. kuâtavan |
mordE. koSfams 'trocknen' mordM.

ko&ffams |
eMar. ktlCeihe 'ohne zunge' mordM. kätfOthä |

eMar.

alstams, altams eJeg. altams WiedemE. altams, alvtams 'verspre-

chen'
I

eJeg. ort 'besatz am mordv. weiberhemde' eMar. arst Wie-

demE. arv
I
WiedemE. katit 'hanf eMar. kanét eJeg. to'^mordM.

kantf eKazl. kauf eKal. kani ;
eKal. poö 'staub' < *poöx, eMar.po«

mordM. pohf 'mehl' |
WiedemE. kot 'leinwand' eMar. eJeg. koet

eKal. Mx mordM. eKazl. kotf.

2. v un 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

ausfail des zwischenhegenden vocals gerückt. Z. b. eKazl. toétr mordM.

toidr 'weizen' eJeg. toviuro |
MordM. kolda neben kovêlda 'woher'

|

eMar. judma 'mulde' eKazl. juvfduma |
mordE. paz 'gott' mordM.

pavas (auch mordM. mundartlich contrahirt in der Zusammensetzung

Ska-bas 'gott', aus Skaj und pavas)
|
eKazl. suéi 'auerhahn' AhlqM.

suvzi mPsen. suttei eMar. suvoiej |
mordM. tijuvS und tijuê 'es

wurde gemacht' eMar. tije-v-é |
«Kai. gu§er eKazl. gutfäf 'birken-

rinde' eMar. ki$$er m Sel. givgêr mPsen. kujtßr
|
AhlqM. cd 'kind'

mordE. ejtï, rjfd; eJeg. rkakS 'kind' eMar. ejkakS, zusammengesetzt
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nus ejif, ejcd 'kind' und kaki id.
|
e Mar. .iethe 'zunder' eK al. êeptte

eKazl. éejftft mordM. éâjam
|
mord M. thetä 'nach' mordE. tiujle

\

eKal. us 'er schwamm' st. ujê v. ujan 'ich schwimme'
| mord E. sodit

'sie wissen' mordM. soda%t <[ * sodajC vgl. soda; 'er weiss'
|
mordß.

kadit 'sie verlassen' mordM. kadi%t <^*kadijt.

In einigen Zusammensetzungen ist das anlautende v od. ^* des

letzteren gliedes nach consonantischem auslaut des ersteren ausgefal-

len: eKal. ierdma m Pis en. täfdäbhä 'rauchloch oben in der wand',

zusammengesetzt aus i'efe, tätdä 'oben' und tatma 'fenster', eMar.

rermatma RegE. vctmafma I
eKal. dekazat 'Webstuhl' eKazl. cek-

vazat
I
eKal. tikSam 'kohlsuppe', zusammengesetzt aus tikie 'gras*

und jam 'suppe'.

c) »Schwund von nasalen.

§ 55. 1. Wahrend die lautverbindung nz 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. avaiä 'mein weib'
| sfvä'iä 'meine frau'

|

praèà 'mein kopF

I
itïZiéa 'mein gast'

|
trak^éâ 'meine kuh'

| Mmdiä 'mein stiefel'
|

kopùzâ 'mein rücken'
| lierifrzä 'mein nagel'

|
pilgdiii 'mein fuss'

|

kxda'Uiü 'meine faust'.

An cons onantisch auslautende stamme unmittelbar angefügt, hat

sich n behauptet z. b. m Sei. kudtUä 'mein haus' | Icädniä 'meine hand'

I
sunjzä 'mein finger'

|
kafiiéâ 'mein bastschuh'

| leihniä 'mein name

I
tolnzä 'mein feuer'

|
iugannzä 'mein jüngerer brader'. — Im

mPsen. lauten diese formen gewöhnlich mit eingeschobenem vocal:

kudâzii
I
MdJzä

I
kafozä \

temoiä
\
totizä

|

tugat\diä\ jedoch habe ich

auch in dieser mundart, obgleich sehr selten, formen wie cuür-nzä

'mein herr' angetroffen.

2. Sonst kann ich nur einen fall vom ausfall des n vor z an-

führen : mordE. izams 'eggen' mordM. inza'ms.

3. Über den schwund von nasalen vor einem folgenden ver-

schlusslaut siehe Cap. VH1.

d) Schwund von liquidae

kommt selten vor. Die von mir beobachteten falle sind s. 57 und 59

angeführt.
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Cap. XVI.

Verkürzung von langen consonanten.

§ 56. In unzerlegbaren stammen dürften lange consonanten

nicht nachgewiesen werden können. Wo sie durch Zusammensetzung

oder suffigirung entstanden, werden sie meistenteils beibehalten, jedoch

bisweilen verkürzt.

tt>t z. b. mPsen. meSüihä 'wofür, weshalb', eig. 'um was zu

tun', zusammengesetzt aus rfieét, plur. v. ihezä 'was', und (ipthä 'tun

j
mordM. XomaU <i*lomari-t (s. § 36.i) 'menschen', lomaffriä 'die

menschen'; e Kai. eKazl. lomatf, lomafrie (-«à); eMar. e J eg. hma f,

lomatrie. So auch in der bestimmten dativform in allen mundarten:

mordM. eKal. eKazl. avati 'dem weibe', zusammengesetzt aus avat,

best, genit. v. ava 'weib', imd fi postpos. 'zu'; e Mar. eJeg. avariteri

< ovarii H- (eri.

kk^>k: eKal. jarmakk, plur. v. jarmak 'münze' (s. § 20.a), best,

pluralform jarmaJcrie < *jarmakk-rie 'die münzen'.

s$>ä: e Je g. sodasso 'möge er es wissen' riejesse 'möge er es

sehen'; eMar. sodaso, riejese; mPsen. sodasa, riejssa (vgl. § 18)
|

mordM. vakss (WiedemE. vaksos) postpos. 'zu', im ersanischen

meist mit verkürztem auslautsconsonanten vaks u. s. w.

w > v z. b. mordM. kovalda neben kowaläa 'raondlicht',

zusammengesetzt aus kov 'mond' valda 'licht'.

mm>tw z. b. mPsen. lajmaf 'faulbaiunbeere', zusammengesetzt

aus lajriiä 'faulbaum' mar 'apfel'.

rm>»w z. b. in den gesammtzahlen : m Sei. kaßrithß eKazl.

kafjririfü 'wir beide' mPsen. AhlqM. kaßrhü eKal. kaxuriilt eMar.

eJeg. kavtorieli, kavorieH.

ll^>l: eMar. eKal. eJeg. allucks 'eierschale' WiedemE. alucks

(das wort ist von Wiedemann seltsamer weise missverstanden wor-

den: Grammatik § 18 s. 19).

SS > S z. b. mordM. lapSava 'schale', zusammengesetzt aus

lapS und Sava.

ß

Digitized by Google



- 66 -

Cap. XVII.

Abfall oder vortreten resp. anfügung eines einfachen
eonsonanten.

a) Anlaut.

§ 57. 1. Im mSel. ist wortanlautendes, im mP s en. bewahrtes

j vor ä abgefallen z. b. mPsen. jäj 'eis' m Sei. äj |
mP§en. jä§ä

'kühl' m Sel. àëâ
I
raPsen. jär*M 'see' m S el. äf*M.

Im mPsen. dagegen giebt es keine mit ä anlautenden Wörter,

sondern j ist auch einem ursprünglich anlautenden ä vorgesetzt:

mPsen. jär 'jeder' eKazl. är Kasan-tatar. er.

2. Vor e und i ist in all den von mir angetroffenen mordvini-

schen mundarten anlautendes j abgefallen, wo diese der spräche fremde

lautverbindung durch einen späteren vocalübergang entstand z. b.

mordE. ej, i 'eis' mPsen. (= gemeinmord.) jäj |
mordE. ek§e, ek§ä

'kühl' mPsen. jäää |
eMar. e Jeg. er/ce W mPsen.jär^Äö

| eKal.

ezams 'mahlen' mord, jazams (eKazl. jäzams)
\
mordM. ima'tns

neben juma'tns (mordE. jomams) 'verloren gehen'
|
mPäen. eézrh

neben jäfah bank'; vgl. auch mordM. timtf 'frucht', Kasan-tatar. j im es.

— Bei Wiedeilajîn findet sich anlautendes je- in je (neben ié)

'eis' \jetsems 'sich drangen'.

3. Vor den übrigen vocalen giebt es nur ein unregelmäsaiges,

mundartliches vortreten oder schwinden von j im anlaut einzelner Wör-

ter: mordM. jaßdan eKazl. jaftdan e Jeg. ja%udan 'ich schwenke'

eMar. a%uldan KasanE. avuldan
\
mord, akêal, akéalks 'räum unter der

bank' mordM. auch jaikêal
\
eMar. e Jeg. jortoms (vgl. mordM.^'or-

dams) 'werfen' WiedemE. ortoms
\
mPäen. joladêms 'mit dem

schwänze wedeln' m S e 1. oladêms \
eMar. jorvaldoms e J e g. jovardoms

'spülen' mordM. orgalddms
\
mordM. jukswn 'ich binde los' mordE.

jukêan und ukêan
\
KasanM. (lied LXXI) jurkaj 'brudersfrau' e Je g.

urkaj eMar. wrdkaj.

4. Wenn der redende ein vocalisch anlautendes wort ohne

sprechpause an ein vorangehendes vocalisch auslautendes anfügt, so

wird zwischen den betr. vocalen ein ; gehört. Am gewöhnlichsten lässt

sich diese erscheinung nach einsilbigen Wörtern beobachten, denn sonst

wird in einem solchen falle der auslautende vocal meistens abgewor-
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fen, z. b. eMar. ajaSöan 'ich verweile nicht' at. a aScan
|
eMar. e.leg.

ajeraéi st. a era/'*' 'es ist nicht nötig'
]
eK al. ajardif 'sie fahren eben'

st. a ardit, vgl. a twoftY 'sie gehen eben'
|
mPsen. utka 'die oberste

schicht des lindenbastes', aber teijgä-jdtka 'die oberste schient des

bastes einer jungen linde'. — Das eben besprochene vortreten «les j

im anlaut einzelner Wörter mag sich daraus erklären : j ist aus einer

solchen satzphonetischen Stellung verallgemeinert worden.

§. 58. 1. Abfall oder vortreten eines anlautenden v kommt

unregelmässig vor: KegM. AhlqM. mPsen. vorgddan Wie dem E.

vorgodan neben orgodan entfliehen', m Sei. eJeg. eKal. eKazl. RegE.

ohne v im anlaut |
WiedeniE. voë stadt' neben os

|
eMar. uzav-

torns 'hetzen' mordM. tùza
m

ftùms
|
AhlqM. eMar. e J eg. inder 'geiss-

blatt' mPsen. iindàr
j

AhlqM. indrau 'fledermaus' mPsen. mSel.

ûindfarv
|
eKal. irtidims dreschen eKazl. tirvidums

\
WiedemE.

verva 'jeder' neben erva (die gewöhnliche ersan. form)
| mordM. icJ&zä,

-riä 'fern' inGor od. vicfozä eKazl. vickrzä
|
WiedemE. äldarav

'haarraupe' eMar. veldarav. — Vgl. § 29 über den Wechsel von v und j.

2. Bei, dem in einigen Wörtern mundartlich stattgefundenen

Übergang eines anlautenden u, o in den entsprechenden vorderen vocal

ist diesem ein v vorgetreten z. b. mordM. uzrf mordE. uéere 'axt'

eKal. eKazl. vizïr |
eMar. otras 'eine art kuchen' mPsen. fielras.

b) Auslaut.

§ 59. 1. h ist unregelmässig abgefallen; teilweise kommen in

einer mundart wechselformen mit und ohne h vor z. b. mordM. aSdri

jora od. jorak 'ich wollte nicht'
|

eJeg. eratano, efatanok 'wir leben'

;

sodi 'wisse es' eMar. sodik
|

TjumeneffM. atäzava 'auch mein

vater', sonst mordM. alâénùk |
WiedemE. kotkodok m Sel. kuö-

kùdrlc 'wachtel' eMar. kockudo.

2. Desgleichen kommt sporadischer abfall von t vor: eJeg.

sodasi 'du kennst sie', mordE. gewöhnlich sodasif mordM. sodasajf

I

mord, sodatanzat 'er kennt dich', mordM. gewöhnlich sodatanza.

3. Ausserhalb der ersten silbe ist v nach u im mokschanischen

weggefallen (im m A 1 k. wird noch ein sehr schwaches v gehört) z. 1).

mordE. todor, toduv 'kissen' mordM. todu (vgl. plur. todufi uus
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*toduv-t)
I
mordE. salov, saluv 'salzig' mordE. salu (vgl. plur. saluff).

— Nach a nur in einzelnen Wörtern z. b. mPsen. ÄMmforra 'klette'

RegM. Äum&ara*; (AhlqM. Äumfearatt) m S el. formara'v mordE.
kumarav, komarav, kormarav etc.

In dem russischen lehnworte mPsen cagalav 'grosser pfriern'

ist v in der genannten mundart angefügt, vgl. russ. JKnrajio, aerajo

e Mar. ëagala 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. lavtov vgl. WiedemE. lavtomo

mPsen. mSel. laftu
|
KasanE. éoko 'nachtigall' mordE. gewöhn-

lich éokov, éokuv |
WiedemE. kulo 'asche' eMar. eJeg. kulov e Kai.

eKazl. kuluv
|
WiedemE. su 'nebel' eMar. eJeg. suv

|
mordM.

ko neben kov 'wohin', to neben tov 'dahin'.

4. Auslautendes j ist in der 3. person sing, praes. nach i, t abge-

fallen z. b. mord. van\ 'er sieht'
|
peti 'er fürchtet' (vgl. 3. pers.

plur. mordM. vanixt, peti%t <Z*vanijt, *pelijf). (In der mokschani-

schen Übersetzung des ersten evangeliums von Tjumeneff ist jedoch

diese form mit -j im auslaut geschrieben: vanij, peftf). Ausserhalb der

ersten silbe nach den genannten vocalen auch sonst im mokschani-

schen z. b. mordM. éedi 'herz' eKal. êedij eKazl. &ädij (eMar.

êedej) |
mordM. éiri 'zum walde' eKazl. UHj eMar. 6&ej. Ausser-

dem in einzelnen fallen mundartlich sowohl im ersanischen als

mokschanischen z. b. mPsen. WiedemE. 9$ 'eiter' m Sei. eMar.

sy
I

mordM. te, ée neben tej, éej 'hierher'
| mordM. jäj, äj eMar.

eJeg. ej 'eis' WiedemE. je
|

RegE. ku 'schlänge', sonst kuj.

5. Für abfall oder anfügung eines n im auslaut giebt es einige

belege: AhlqM. kuëma 'meerrettig', sonst mit -n oder -n im auslaut:

in P sen. kuëma'A u. s. w., vgl. tschuvass. kuëman
|
m Sei. kaf*09ga

RegE. karêaga eKal. ka^éaka 'habicht' mPsen. kai^togan eMar.

karâigan u. s. w., vgl. Kasan-tatar. karÔîga
|
eMar. eJeg. mGorod.

jala 'immer' mPsen. jalan, vgl. Kasan-tatar. jalan
|
AhlqM. kucka

'reiher', lautet sonst überall auf -n aus
|
mordM. ëuëma 'die gefrorene

eisdecke' eKazl. ëuëmin |
eMar. ëutma WiedemE. cirnima 'beifuss'

mPsen. ëurma'n
|
eMar. eKazl. koékirgan 'ofenkrücke', sonst ohne

n im auslaut, vgl. russ. Konepra |
mPsen. puf*M' RegM. purhkä
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AhlqM. putkä 'möhre" m S oi. purHlcä'n, vgl. russ. 6ypKam,. — Inbe-

zug auf die aus dem türkischen aufgenommenen Wörter vgl. Raulofh.

Phonetik s. 191.

Anm. Beim singen wird zur Vermeidung des hiatus zwischen

zwei vocalen, welche verschiedenen Wörtern angehören, oft ein mouil-

lirtes //' eingeschoben.

Cap. XVIII.

Metathesis.

§ 60. Bei der behandlung der consonantenverbindungen haben

wir gelegentlich schon einige beispiele von metathesis angeführt. Im

folgenden werden die von mir beobachteten fälle dieser im mordvini-

schen unregelmiissig 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 'aufgeriiusperter schleim' eMar. aksurks

eJeg. aksarks mordM. aksàrks (auch bei Wiedemann findet sich

askorams neben aksorgadoms).

ks — sk: RegM. äskä 'kühl' raordE. cksç vgl. § 52. î.

ts (c)— st: m »Sei. pane < mPscn. parûtes 'zäum' e Je g. paust

e Mar. panet Wiedem E. spanst (von Wiedemann wohl irrtümlich

als pluralform aufgefasst).

st — ts (c): e Mar. orstarns (neben orcams) ni <» or od. urita'ms

'sich bekloiden
, WiedemE. ortsams e Kai. or11cams |

e Mar. varslams

neben varcams eJeg. varètams 'blicken'.

Im (rw)— wU (mr): mordM. jolma mid jomla (jombla) 'klein'
|

m Sei. tolma-layya 'herd', vgl. mord E. tomba-latjgo, tombamo-lafjgu

mPsen. tombam <[*t<mbla-, * tomla- |
WiedemE. kormarav niSel.

kJrmara'v 'klette', vgl. mordM. kumba'rav, kumba'ra <^*kvmrarav.

*fo'mbrarav. Vgl. § 39. *.
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tiz zw. oMiir. lavu/izams 'anbHlen' e Jog. larnz/'tanis Kasan E.

lavoz/'/ams.

ht — tk: m P sen. atkatifœ 'octobor* russ. 0KTfl6pi>.

2. Umstellung zweier durch einen vocal getrennten

cons on an te n.

v — /: mord, kaval 'weihe' mVältermii kalava I mord K.

e* »u/i, eemin 'rost' mord M. hlfom neben ftämoti
|
mord M. kurâSfa'ms

und kuzftwms KegM. kuzuftams eMar. kuvHams 'verschimmeln'.

3. l T m s tel lung zweier durch einen dritten getrennten

coii8onanten.

s — $: eJeg. rozkêc 'roggenbrot' statt roz-kse |
cKuzl. kosksü

?

zwieback
?

,
zusammengesetzt aus koêfiâ 'dürr' kM 'brot'.

4. Umstellung zweier durch mehrere laute getrennten

consonanten.

j — l: mordM. vajgät e Je g. vaj§et eKazl. vajgt/"stimme' eMar.

vatgej eKal. valgij.

I— z: mPsen. kulbtz- 'aschenloch', zusammengesetzt aus kuht

'a8che' piza 'nest', mKrasnosl. kttzUI.

v — r: eMar. Jcivgef (uiPsen. kujgâr) 'birkenrinde' e Je g. fèirgov.

r — /: mPsen. tiäfdäbhä eMar. vermatma eKal. vcrctmaî rauch-

loch oben in der wand' AhlqM. väldärma RegE. vetmafnta Wic-

demE. vclmara
|
m Alk. värI{ülda 'ein mit Stickereien geziertes

grosses leinwandstück' mPsen. f:äl
L(5rda.

n — l: inordE. Routed 'wanze' mordM. Mda, wahrsch. aus

*kcldan mit abfall des auslautenden w, vgl. Kasan-tatar. kand ala id.

I

WiedemE. kulconotns mordM. kulLcî>ndînm 'gehorchen' eMar.

kuncoloms eJeg. kunsoloms
j
WiedemE. kulcunijams 'verschimmeln'

eJeg. kunsuliams |
eMar. WiedemE. Hetjgctons 'betrügen' eKal.

Mgimms (vgl. mordM. Rättpfthms).

5. Umstellung von consonanten mit vocalen.

Während es in allen mundarten mit r und / anlautende Wörter

giebt. ist ein solcher anliuit durch Umstellung mit dem folgenden
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vocal mundartlich bisweilen beseitigt worden: e Mar. e .leg. rircs

e Kai. rivié 'fuchs eKazl. irirs
|
e Mar. e.Jcg. rtiflfatV niSel. ruda'.s

schmutz' eKal. urdas mPsen. ùrdœs |WiedemE. RegE. lianas

'lein' mordM. ita'nas
|
eMar. e.Jeg. tija mSel. tijä 'anderer'

mPsen. itä* |
mordE. tirtims mordM. tixfoms, iïèfoms 'hinaus-

führen' eKal. itLtims eKazl. il
L(ums. — Einer ähnlichen Umstellung

scheint anlautendes v unterworfen im mordM. r/fpn 'weberkamm'

mordE. vi$ine, iijhhe.

Im miaut erscheint r umgestellt in folgenden Wörtern: eMar.

eJeg. fedrekè WiedemE. vedräks mordM. vedraè Tarse' eKazl.

râdtrkë
|
e.Je g. saldriks Wie dem E. sadreks 'salzfass' eMar. saldurks

eKazl. saîdjrks mordM. saldùrks.

Wo r als zweiter component einer anlautenden eonsonanten-

verbindung auftritt, scheint eine Umstellung stattgefunden zu haben,

siehe § 48 unter kr, pr
}

tr. — k§u- <fc«$-, siehe a. a. o. unter kS.

Von einer Umstellung des r und Î in russischen lehnwortern zur

beseitigung der doppelconsonanz im anlaut ist § 49.2. 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. kstija'n (neben Wan) 'ich tanze' AhlqM.

kiSfan |
mSel. fftjgms 'buttern' mordM. sonst pix^ms pishms mordE.

piétetns, fiiffims, pijtums.

Digitized by Google



B. Die vocale.

I. Die vooale der ersten silbe.

Im gemeinmordvinischen fanden sich in der ersten silbe all die

jetzigen hinteren und vorderen vollkommen gebildeten vocale (a, o,

u — ä, e, i); 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 win! später im

Zusammenhang mit dem vocalismus der übrigen silben besprochen.

Cap. XIX.

Wechsel der verticailage.

a) Vordere vocale.

§ 61. Gemeinniordvinisches 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. mordE. kid 'hand' mordM. (= ge-

meinmord.) Md
|
eMar. eJeg. pesee e Kai. peSöe eKazl. pestä

'iiuss* mordM. f)ä§(ä |
mordE. tier 'rüssel' mordM. när

|
eMar.

•••leg. ej 'eis' mordM. äj, jäj |
eMar. eJeg. efRe 'see' mordM.

flfr*£tf, jäPRä
I
mordE. lern, Um 'fett" mordM. töm |

mordE. fictan

'ich bohre' mordM. pälan.
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Die wenigen Wörter, die im eKazl. das ä unverändert beibehal-

ten, erweisen sich als aus der spräche der umwohnenden mokscha's

hinübergenommen : eKazl. täni 'jetzt' mordM. täni (mordE. tief)
\

eKazl. éàran 'ich harne 1 mordM. éâran (mordE. curan)
|
eKazl.

äz/ci'jä 'kurz vor dem' mordM. äiki'jä (mordE. cyàk). — Die be-

wahrung des ä im eKazl. jäzan 'ich mahle' (mord, jazan) zeigt,

dass « in diesem worte späteren datuins ist als der betreifende Über-

gang des ä in e. Ob das ä im eKazl. äshr gelt' auf ähnliche weise

zu erklären ist (vgl. finn. ah t era) oder durch annähme einer entleh-

nung aus dem mokschanischen (mPsen. jäSfor), mag unentschieden

bleiben.

e> ä

§ H2. 1. (iemeinmordvinisches c ist im eKazl. zu ä gewor-

den, ausser wenn j folgt, z. b. eKazl. Md 'haut' mordM. eMar.

eJeg. eKal. Red
|
eKazl. väd 'wasser' mord, fad |

eKazl. pätan

'ich fürchte' mord, pelon
|
eKazl. täm 'name' mord, fan, fah

\

eKazl. thäzä 'was' mordE. thcze mordM. riieiä
|
eKazl. Sättltä

'auge' mordE. Sctthe mordM. öetihä
|
eKazl. âé 'selbst' mord, eê

I
eKazl. drains 'leben' mord, crams \

eKazl. pä 'ende' mord, pe
j

eKazl. vä 'nacht' mord. be.

2. Vor j dagegen blieb gemeinmordvinisches e unverändert:

eKazl. pej 'zahn' mord, pej
\
eKazl. pejtt 'messer' mordM. pejdl

mordE. pejct, pejil
|
eKazl. pejdan 'ich lache' mordM. jjejdan

mordE. pejdan, pejedan | eKazl. ve%kä 'eins' eKal. oc%ke eMar.

eJeg. vejRe (vgl. § 31. i) |
eKazl. ùe%ksa 'neun' mordM. vexksaeK&L

ce%kse eMar. eJeg. vejkse.

Wo e sonst im eKazl. unverändert auftritt, ist entlehnung aus

dem niokschanischen anzunehmen: eKazl. êethbà 'all' mordM. kihtiä

(mordE. èeêe).

kam. Der Übergang von c in ä kommt auch anderswo im ersani-

schen vor. Z. b. in der alten evangelieuübersetzung, desgleichen bei

Wiedemann entspricht ä oft einem gemeinmordvinischen c; die Un-

regelmässigkeit dabei erklärt sich wohl durch Vermischung verschiede-

ner mundarten. Eine ähnliche Unregelmässigkeit in meinen aufzeichnun-

gen von der mundart des dorfes Chlystofka beruht sicherlieh darauf,
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class mein dolmetsche*, wie ich später fand, die mundart seines heimat-

dorfes nicht rein sprach.

3. Im mPsen. steht vor unmouillirtem rä statt gemeinmord.

e z. b. mPsen. Jcär 'rinde' inSel. ftef, vgl. eKazl. käf
|
mPsen.

K-ärdms 'hauen' m Sel. Itérants, vgl. eKazl. ttäfums
|
mPsen. vär

• 'blut' m Sel. ver, vgl. eKazl. Mr.

a — c

§ 63. Ausserdem gieht es innerhalb des mokschanischen einen

unregelmässigen Wechsel von ä und e in einzelnen Wörtern: mPsen.

eteni neben jäzarfi 'platz' m Sei. ä&ih (bei Ahlqvist und Reguly

desgleichen mit ä; auch eKazl. eéith zeugt von der priorität des ä:

gemeinmord. ä> eKazl. e und umgekehrt)
|
mPs en. pepê 'häutchen

auf der aufgekochten milch u. dgl.' m Sei. RegM. päjS (e<ä> vgl.

eKazl. fiänf) |
mPsen. cînan 'ich quetsche, überwinde' m Sei. äz-

nan, vgl. eMar. eJeg. eKazl. WiedemE. iéûan
|
mPsen. ihäs

'warum' m Sei. ?hes, vgl. mordM. iheiä 'was'.

e— i

§64. 1. Sehr oft kommt ein Wechsel zwischen den engen

vocalen e, i vor. Wie aus den folgenden beispielen hervorgeht, bildet

dieser Wechsel in einzelnen fallen ein unterscheidendes merkmal zwi-

schen mordM. imd mordE., überhaupt aber ist derselbe nicht an

gewisse dialecte gebunden, sondern bald entspricht dem e der einen

mundart in der anderen ein t, bald umgekehrt: mordE. iêfa 'so',

iêtamo 'solcher', in der alten evangelienübersetzung noch eêfa, eêtamo,

abgel. von dem pronominalstamme e- |
eKal. Uefifij 'schnarrwachteP

WiedemE. kirestej |
eMar. HetenSf, kelanèt 'strähne' eKazl. Miene

\

eKal. thetidims WiedemE. melcdems 'rudern', vgl. mordM. thifä 'ruder,

quirl'
I
mordE. sejede etc. 'dicht' mordM. êidâ

|
AhlqM. sevan (vgl.

eMar. eJeg. eKal. sevan eKazl. Sävan) 'ich fresse' mPsen. m Sei.

êivarn (infin. êivêms) | eKal. êePâij 'specht' mSel. Af^ft | eMar.

eJeg. fejems, eKazU. tejums, eKal. tejims 'machen' mordM. fijams

jmPsen. AhlqM. RegM. e\i>jä 'massholderbeere' m Sei. eed§ä
\

mSel. RegM. <m$s AhlqM. verskä (demin.) mPsen. Mrês Wie-

demE. veriske (demin.) 'lamm' eMar. RegE. êtres eKazl. ûirïê
|
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e M nr. e.log. verges eKal. refgis (vgl. e Khz I. t'äfgfs) 'wolf AhlqM.

virgas inPsen. vorga's m S el. litrga's
|
mord M. efigdn 'weberkainm'

e Mar. VV ie dem E. ôigine eKal. êighhe RegE. vijgeve.— Desgleichen

in zwei türkischen lehnwörtern: mordM. m&g 'frucht, obst' eMnr.

niteS, Kasan-tatar. jimes
|
e Mar. e.Teg. enaldan mordM. mätdan

'ich bitte' WiedemE. inaldan RegE. ineldan, Kasan-tatar. inäl-.

2. In folgenden wortern ist ein aus gemeinmordvinischem ä

(re8p. a durch die Zwischenstufe à) entstandenes ersanisches e mund-

artlich (am gewöhnlichsten im e Kai.) zu i geworden: eKal. êiêke

'nittcke' eMar. eJeg. êeêlée eKazl. éeêféâ mordM. êâêkà |
eKal. têfcc

'nagel' eMar. eJeg. eske eKazl. eska mPsen. jäillä mSel. äßi
|

eKal. /tinada 'ofen' eKazl. fiena'da WiedemE. petiada, vgl. mordM.

f>äna-kud, pätna-kud \
eKal. izim 'platz

1

eMar. eJeg. eiern eKazl.

cznh mordM. äzzih, jäzim, ei*m
|
eKal. êiian 'ich zerreisse' mordE.

êeian mordM. éâzan
|
eKal. iêk'dams 'schreiten' mordE. eêfcifams

RegE. âékifan eKazl. aêkilams mordM. aêkdtams |
eKazl. ôitums

'leiten' e Mar. e .7 e g. ôetams mordM. èâfoms |
eKal. itde 'stute'

mordE. elde mordM. jätdä, äldä |
eKal. Mèhma 'pfeife' mordE.

veëfcima m Ps en. m S cl. mordM. Mëfotfi
|
eKal. nijims 'sehen' mordE.

nejems mordM. nopms
\
eKal. minims 'ausweichen' mordE. thefams

I

eKal. Rij 'krapp' mordE. Jiej mordM. Uäj |
eMar. itvedems

RegE. e.Ieg. ilôidan 'sich verwirren' mordM. jü[6äd?ms, ätbädjins
|

c Kai. i WiedemE. i, ie neben je 'eis' mordE. ej mordM. jà'j, äj |

WiedemE. siipan 'elster' mordE. êeigan mordM. êàzgan (scheint

türkischen Ursprungs zu sein, vgl. Kasan-tatar saj î s k an). — So wohl

auch im KasanE. (éetiheze) èijad{ 'er beneidet', vgl. eMar. savadi.

i>à', e

§ 65. Im absoluten auslaut ist t im eKazl. zu ä, im eKal.

zu c geworden z. b. eKazl. cä (genit. ci-ti) eKal. ce (genit. ci-n) 'tag

eMar. oJeg. c{ mordM. §i |
eKal. He wer' mord. Icije, kijä.

b) Hintere vocale.

a — o, u

§ 66. mordM. ra- = mordE. o in zwei Wörtern: mordM.

vaj 'fett, butter' mordE. oj
|
mordM. vajmä 'atem' mordE. (jthe,
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tfjtiiä. — Dosgleichen ist a wohl durch einwirkung des vorangehenden

labials in o übergegangen im m Sei. kolga 'entlang' = niordE. ku-

valga mordM. kuva'lga, kvalga.

Sonstige falle: mordM. lajthä 'faulbeerbaum' eMar. eJeg. torn

cKal. lorn eKazl. Ion |
mordM. kajthä 'spaten' raordE. kojihc, kajthä

I

mord, koj 'sitte, gewohnheit (bes. eine schlechte)' m Sei. kaj (viel-

leicht lehnwort) | e Mar. e .leg. öarazman 'hagel' mPsen. &dra%ma'n

KegM. öarahman neben ccrafman (scheint lehnwort zu sein)
|
mord.

jon 'seite' e Kai. jan (das wort und mit ihm vielleicht auch der vocal-

wechsel stammt aus dem türkischen her)
|
mord, jondol, jonddl 'blitz'

e Kai. 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. rudars, àrdas,

ist wohl fehlerhaft.

Bemerkenswert ist der Wechsel des weiten und engen vocals

im mord, palan intr. 'ich brenne' und mordE. pultan, pulHan mordM.

pêlLta*n trans, 'ich brenne', welcher sich auch in den entsprechenden

finnischen Wörtern vorfindet: finn. palan— poltan.

§ 67. Ein ähnlicher unregehnässiger Wechsel, wie zwischen den

vorderen engen vocalen, e und i, findet auch zwischen den hinteren,

o imd t/, häufig statt.

o — u

mordM. jotka 'Zwischenraum' mordE. jutko, jutka
|
mordM.

jotams 'vorbeigehen' mordE. jutants
\
m ordE.jomams verloren gehen'

mordM. juma'ms (ima'ms)
|
eKazl. WiedemE. komaza 'knie' eMar.

kumaza
|
WiedemE. kormarav, kormalav eJeg. kormalav RegE.

eKazl. komarav 'klette' eMar. kumarav mordM. kumba'rav, kum-

ba'ra m Sel. kêrmara'v |
eJeg. kofthefe eMar. koftfiere 'rücken' Wie-

demE. kutmire HegE. kutmcre
|
eKazl. kopildums 'wogen' eMar.

kumboldofns
|
mordM. kofffan 'ich kitzele' eMar. eJeg. kuétan eKal.

kuff'tan RegE. kufaßan
|
eMar. kockudo WiedemE. kockodok RegE.

kockudik 'wachtel' m Sel. kuékdd\'k
|
eKal. konara (vgl. mord, kona

'weither') 'seit welcher zeit?, längst' eKazl. kuna'ra mordM. kuna'ra,

kêna-ra
|
mSel. loc (vgl. mSel. locêdïms eKazl. locldutns 'zermal-

inen') 'harte schale' eMar. eKal. luöks eJeg. lukü
|
mordE. lovams
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'zahlen' mordM. luva'ms |
niPsen. nnSel. rooA-âr 'schemel' eMar.

eJeg. mtiürol eKazl. muklr eKal. wuinr
|
mordM. odga 'eine gras-

art' eMar. udga eKal. tufa.ça
I
mordM. oradêms 'ab-, aufwickeln'

eMar. uradoms (vgl. Kasan-tat. ora- 'einwickeln')
| mordE. oykstams

'messen, wägen' mordM. uyksta'tns
\

mordE. orma 'krankheit' mordM.

u/tna-
I

eKal. oru 'geschwür' mPsen. uru WiedemE. uro
j
eKal.

eKa21. porgams e J eg. (frequ.) porkêems 'spritzen' eMar. purgams

mordM. purgcrms, pêrga'tns
|
eMar. pov 'knöpf, haken' m Ps en. puv

I

mordM. eKazl. rotjga 'rümpf mordE. ruygo
|
mordE. sovams

'hineingehen' eKal. eKazl. suvarms mordM. suva-ms, sâva'tns |
eKal.

eKazl. soraßan 'ich zerstreue' RegE. suraßan mordM. sîtra'ftan
\

mordM. êora 'getreide' mordE. éuro. Sura \
mordE. cova 'dünn,

fein' mordM. iuva; èôoa |
eKazl. tormUkadums eKal. tormuêka-

dums 'anschwellen, sich werfen' WiedemE. eJeg. turmuskadoms
|

eKal. torva 'lippe', sonst mord, turva, turva' (tàrva') |
eMar. Wie-

demE. troks 'querüber' eKal. eKazl. truks mordM. turks. iorks
j

mord, tov, to 'dahin', bei Ahlqvist auch tuv, tu.

Cap. XX.

Wechsel der horizontallage mit oder ohne Wechsel der

vertioalen.

«) Die mittleren vocale, ihre entstehung aus den hinteren

und Übergang in die vorderen.

§ 68. L Die mittleren vocale f 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

&ij 'eiter' und s\n 'sie' vor.

2. Im mokschanischen findet sich / in der ersten silbe nur in

zwei Wörtern: mPsen. s\ m Sei. s\j 'eiter'
|
mPsen. sya'f (mSel.

dagegen êija'f) *) 'dunkelblau'. (In ksii 'erdbeere' gehörte / ursprünglich

*) wabrnch. ans dem erstgenannten worte abgeleitet.
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zur zweiten silbe, vgl. e Mar. kistoj). e ist von mir nur in einem

einzigen worte mPsen. sçzvm 'baummark' angetroffen worden,

und auch dieses wird von anderen individuell derselben Ortschaft mit

e: àezdm 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, anführen, indem ich zugleich die im mokschanischen und

anderen ersa-mundarten sich findenden nebenformen, in welchen die

mittleren vocale durch andere vertreten sind, hinzufüge.

Ç

eMar. eJeg. eKal. sçd 'brücke
1 mordM. êed eKazl. éâd

\

eMar. sçks 'unreinlichkeit (am körper)'
|
eMar. e Jeg. eKal. s^rklafter'

mordM. Sel eKazl. Säl |
eMar. sçtye e Jeg. seI 'fiber, gesponnener

faden' mPsen. Sälgä \ eMar. e Jeg. sphe 'bürste' eKal. saihe mordM.

iäthä
I
eMar. eJeg. eKal. sen 'blau' mordM. Sen |

eMar. spieihenis

'sich ausstrecken' | eMar. eJeg. eKal. sepe 'galle' mordM. Säpä

eKazl. Sepä | eMar. eKal. sera 'eichel' mordM. öefä, Serä
|
eMar.

eJeg. eKal. ser 'höhe' mordM. Sef eKazl. Säf |
eMar. eJeg. se-

redems eKal. sp'idims 'krank sein
1 mordM. Süfäddms eKazl. Sefi-

dums
I
eKal. sefinza 'alt' |

eMar. eKal. sefnan (frequ.), in der Ver-

bindung puman sçfnan 'ich rüste mich zu etwas', mordM. Säfdan
j

eDrakino sçskums 'überwinden' eMar. éeé/éenis mordM. SäSloms
\

eMar. sestams e Jeg. sçstavtoms 'sich ausstrecken'
|
eMar. e Jeg.

eKal. setthe 'still, ruhig' mordM. êefmâ eKazl. Sätihä
|
eMar. eJeg.

eKal. sevan 'ich verzehre' mordM. êiva'n AhlqM. sevan eKazl. êâvan
\

eMar. e Jeg. sevtnan (frequ.) 'ich zupfe, rupfe' mP sen. Sesfan RegM.

sejhtan, sehtan.

!

mord, sjj, si 'eiter'
|
eKal. sidifams 'kämmen' eMar. eJeg.

mordM. sudfa'ms eKazl. êidfa'tns
|
eKal. sirRca'ma eKazl. sîr^éa'ma

kämm' eMar. sufâetUe e Jeg. sin'sathe mPsen. SjfRé9th, 6ofRéoih
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AhlqM. êurcim |
mordE. sjtï 'sie' mord M. éiti

|
eMar. eJeg. eKal.

sife 'ait' mordM. eKazl. êifâ
|
eKal. sifc 'zwirn, faden' eMar. eJeg.

sufe WiedemE. iure mordM. êufû eKazl. êifâ
|
eMar. eJeg. si-

fethems 'sich entzünden' RegE. siriman mordM. êefJttwms
|
eMar.

WiedemE. sirgan eJeg. sirgan neben sorgan 'ich erhebe mich' eKal.

RegE. sorgan |
eMar. sirguéan ich erwache' e Jeg. surguéan WiedE.

surgoéan neben s{rgozan eKazl. surgHan mordM. sdnßiorn |
eMar.

sifke 'rinne'
|
eMar. eJeg. eKal. sifne 'gold' mordM. eKazl. êifnâ

I

mordE. stiel 'fleisch" KegE. sivet eKazl. êivit mordM. êii&l
\

mordE. Hn 'ihr' mordM. eKal. eKazl. Un.

4. Aus dem oben angeführten geht hervor, dass die fast nur

nach einem s auftretenden mittleren vocale in mehreren fällen sich

aus 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 fallen mag der mittlere vocal schon

der gemeinmordvinischen zeit angehören, in anderen aber zeugen

mundartliche nebenformen mit einem hinteren vocal von dem späte-

ren Ursprung desselben.

Das *' hat sich zweifelsohne zunächst aus dem entsprechenden

hinteren vocal von demselben Öffnungsgrade, w, entwickelt. Wo / in

anderen mundarten durch o 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 eKazl. e vgl. §§ 61. 62) entspricht, liegt

ihm sicherlich ursprünglich der weite hintere vocal a zugrunde, welcher

noch in einem fall: eKal. sarhe eMar. eJeg. sphe mordM. édifia

'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 (f) übergegangen ist, während dereel beim mokschanischen, wie

die mittleren vocale überhaupt, sich zu dem entsprechenden vorderen

vocal (ä) entwickelte. Wo dagegen dem ersanischen * im mordM.

ein vorderer enger vocal r, / (im eKazl. ä, i) entspricht, ist wold
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auch der ihm ursprünglich zugrunde liegende hintere vocal ein enger

gewesen (0, u).

Anm. 1. In der in der alten evangelienttbersetzung vorkommenden

form caTbMe (= eMar. eJeg. sefthe 'still') wird mit a wahrscheinlich

ein mittlerer ä-vocal (/, aus früherem e (vgl. eKazl. o'O) entstan-

den, bezeichnet. Nach dem übereinstimmenden zeugniss des mord M.

und eKazl. (mordM. Sefthä eKazl. Sätthä) ist der vocal der ersten

silbe ursprünglich ein enger gewesen, und kann also caTLMe nicht =
safme sein. Nach der beschreibung des herrn Barssoff scheint ein

(/-ähnlicher laut in ähnlichen fallen « e) bei den ersa's im gouv.

Pensa wirklich vorzukommen.

Anm. 2. Der umstand, dass eMar. und eJeg. nach sch-lauten

ç, i,
nicht f, t 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. 5$i 'der tag' mordM. Siê eKal. eKazl. ciS
|
eMar.

eJeg. öej 'riedgras' mordM. Säj eKal. eKazl. cej.

b) 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, aëèan 'ich ver-

weile' eKal. e§ëan |
mord, jazams 'mahlen' eKal. ezams eKazl.

jäzams (noch mit ä, welches somit nicht mehr an dem ersanischen

lautwandel ä>e teilgenommen hat)
|
eMar. Wiedem E. karmas

nussschlaube' mordM. Uärmas eKazl. kermaks eKal. keramas
\

mordM. hrandêë, banc 'rabe' mordE. UfänS, kfenè, Urenc
|

eJeg.

nafkemks eKal. na^kimks eMar. narümks 'wermut' mordM. närR-

kamas
J

eMar. öanava eKal. eKazl. êanav WiedemE. sandka 'schwalbe'

e.Jeg. éeAaka
|
mordE. sajan AhlqM. iavan 'ich nehme' mPäen.

mSel. RegM. éâvan
|
mordM. éava 'ziege' mordE. éeja (vgl. Wie-

demE. säja)
I

eKal. eKazl. âavams 'wiehern' eMar. eJeg. üejams
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(vgl. WiedemE. säjamt)
|
cMnr. can£av spinne' cKnl. jenit;

|

VViedemE. öapado kofeiit' eKal. cej>erf eKazl. cäj»«Y |
mordM.

Sarzu grau' e Mar. ejeg. cçr&ej. — Ein solches aus ursprünglichem

a entstandenes ersonisches t ist in einigen fallen noch weiter in ï über-

gegangen, s. § 64.2.

'2. Auch im mokschanischen wird statt des zu erwartenden ä

ein e angetroffen im mordM. kiuli 'biuse* mordE. sat'ttlej
|
mordM.

tes (eMar. les) 'reif eJeg. eKal. VViedemE. laks.

§ 7(>. 1. Für den Übergang der hinteren engen vocale in

die vorderen giebt es recht viele belege: u ist zu /, 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.

kujtßr eKal. yuyer eKazl. gugä'r 'birkenrinde' mSel. yivyùr eMar.

Icivycr eJeg. kiryov |
eKal. RegE. kurakstan mordM. kurksta'ti

'ich gleite
1 eMar. leiraksian eJeg. girakstan |

eMar. luksa mSel.

mPsen. tukSü' AhlqM. luksä 'buchweizen mPatra liki RegM.

UkSä (neben îukëà) |
mord, muêkems, muêkàms 'waschen' eKazl.

ihiêkums |
eKazl. numtlvv 'Schmetterling' eMar. eJeg. neihitav

VViedemE. mimitav
|
mPsen. tähserms eKazl. mtxsums 'riechen'

m Sel. niksïms RegM. RegE. niksan eMar. eJeg. nikêcms

eKal. nekstams (moment.)
|
eMar. nu/kiue (demin.) eKazl. nurkka'

mPsen. uiSel. nur*M-nä (demin.) 'kurz' eJeg. WiedemE. /lirititte

(demin.) eKal. /iir
Nka

|
niGorod. ozôlyjdônts 'sich freuen' mPsen.

ezolgddôms
|
eMar. puryinc 'donner' eJeg. piryi/ie eKal. fiifyithe

eKazl. pirg"i'tftä |
eMar. e.Jeg. éuva mordM. éuva' neben sjvv

'spreu' eKazl. siva
m

|
eMar. e.Jeg. suvfcms m Sei. Sußn&ms 'sieben'

mPsen. êifandàtnè |
mordM. iur^M RegE. curka 'krummliolz' eMar.

eJeg. tyke eKal. cif*Re
|
mordE. m Sei. un$a, unza 'käfer' mPsen.

in$a'
I

mSel. ujiä'lä Vetter' mPsen. iiä'lä.

2> Weil j vor i und e im wortanlaut stets abgefallen ist (s. § 57.2.),

erscheint statt ju im anlaut t, statt jo e: WiedemE. tstovtonts eJeg.

isturtan 'vergessen' vgl. mordM. juksterms id.
|
mordM. ima'ms ne-

ben jttmvms 'verloren gehen', vgl. mordE. jomams \
eMar. jorvaldoms

e.Jeg. jovardoms 'spülen' eKal. eKazl. ha-rdums «*juuu'rdnM*)
|
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mord E. jutams 'vorübergehen
1

eK al. itaé (gerundialform)
|
RegE.

(NyK. V. s. 104) etkne statt jotkrle, best. plur. v. jotka 'Zwischenraum'

(im ersanischen gewöhnlich jutko, jutka)
|
e Mar. e Je g. jovkstams

'hineinstopfen, -schieben' eKazl. efkstams.

3. Wortanlautendes u ist bisweilen zu ii (mord M. vs») gewor-

den: eMar. eJeg. utan mordM. uta'n 'ich bin' eKal. eKazl. êitarn

I
eKal. urgafims eKazl. urgœfums (vgl. RegE. NyK. V, s. 93

orgatié) 'loslassen' m Pis e n. i#rgä't»ms
|
eMar. ureè eJeg. uraè

'schwagerin' eKazl. virä'S |
eKal. uras 'ein wasservogel' mPsen.

ivM'é
I

mordM. uêkà mordE. uéke 'draht' eKazl. ûiékâ | eMar.

uêkcrej mPsen. uêksre'j 'bachstelze' m Alk. vséhre'j | mordM. uzàr

mordE. uéefe 'axt' eKal. eKazl. vizi'r. — Desgleichen wortanlauten-

des o te: eMar. otras 'eine art kuchen' mPsen. éctras. Vgl. § 58.

4. Besonders ist zu bemerken, dass im eMar. und eJeg. zwi-

schen k und unm ou il Ii rtem r t 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 {: eMar. eJeg. WiedemE.

kirda 'mal' mordM. kùrda'
|
eMar. Jtirga eJeg. (mit mouillirtem r)

kirga 'hals' eKal. eKazl. korga mordM. korga'
|
eMar. kirgams

WiedemE. kirgams 'schaben' eKal. eKa21. korgams mordM. kör-

garms
|

eJeg. WiedemE. kirnavtotns 'springen' eKal. eKazl. kur-

na'ftums RegE. kurnavtoms eMar. krindavtoms)
|
eMar. kirtams

'anbrennen, sengen' e .leg. RegE. kurtams eKal. kur^tams eKazl.

kjr^ta'tns mordM. kör^ta'tns
|
eMar. kirvaian 'ich entzünde mich'

eJeg. WiedemE. kurvaéan (mordM. l&rrä'ian).
|
— So auch

KasanE. kirmarav 'klette' WiedemE. kormarav eJeg. kormalav

m Sel. kùrmara-v mPsen. kumbarra.

5. Noch mag hier auf einige infolge der contraction der ersten

und zweiten silbe entstandenen fälle von vocalwechsel hingewiesen

werden: mordM. pärma RegE. purmo 'magen der vögel' eKal.

pujarma |
mordM. kel 'schwägerin' eMar. kijalo eKaäl. kija'l. Auf

ähnliche weise ist wohl auch kc- im mordM. ke-lu 'birke' (das letz-

tere Zusammensetzungsglied lu < *l#v findet sich auch im mordM.

mar-tu 'apfelbaura') als zunächst aus *kija entstanden zu erklären
;

als grundform für *kija aber ist anbetrachts der formen: mPsen.
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htj-ffàr m S oi. gh-(ßr e Mar. lcifi-gtf oKal. gu-ger eKazl. gu-gä-r

(das letztere zusainmensetzungsglicd in diesem worte ist ker 'rinde')

'birkenrinde', *kujva (= finn. koivu) anzusetzen. Dem mordM.

kchi 'birke' entspricht im mordE. JiiFfj, leitij.

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

c oder « 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-ühnlicher 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. Red 'hand', iness. k>#ca,

fc?ca
t

illat, k'tjc, k'çc
j
mordM. k'çl 'schwägerin'. Auch im wort-

anlaut erleidet der vocal eine ähnliche diphthongisirung im mPsen.

z. b. fçsta 'dann'; im m Sei. und eKazl. dagegen: esta, usta.

IL Die vocale ausserhalb der ersten silbe.

Ausserhalb der ersten silbe scheint das geraeinmordvinische nur

«•inen hinteren und einen vorderen engen vocal gekannt zu haben.

Den lautwert der für das gemeiumordvinische anzusetzenden

engen vocale will ich fürs erste imbestimmt lassen und bezeichne den

hinteren mit v, den vorderen mit s.

Cap. XXI.

Gemeinmord, v, &

à) (îeineinmord. it
f
V vor folgendem j.

§ 72. 1. Gemeinmord. H vor j wurde im mordE. überall zu

i, gemeinmord. v vor j zu t\ wonach in tautosyllabischer Verbindung

*) Ich gebrauche in den folgenden beispielen für die betr. vocale die-

selben zeichen, wie für dio mittleren; sonst habe ich diese modification in der

uiissprarho der vonleren vocale r.u ber-eichnen unterlassen.
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das j schwand; im eKazl. wurden /, », ausser in einer accentuirten

silbe, weiter zu /. i reducirt*). Belege:

(Stamm kadb'- 'verlassen) 1. mordE. kadif 'sie verlassen' 2.

eMar. eJeg. kadi 'er verlässt' 3. mordE. kadifin 'ich verHess dich'

4. eMar. eJeg. kadija (eJeg. auch kadijak) 'ich verliess ihn' 5.

mordE. kadif 'du verliessest sie (eos)' 6. eMar. eJeg. kadiie e Kai.

kadize eKazl. kadjzä 7. mordE. £ar7//* 'ich verliess', kadif 'du ver-

liessest'. — (St. riifö-) 1. ///W 2. »/ff 3. w'/TVr/w 4. wtfya (^TV/afc) 5.

«7/>Y 6. »iffi<», ftöfef, 7 - >"M, '»M-

(Stamm kards- 'stall'
|

rVflV- 'dorf) 8. eMar. eJeg. ftar<7///V

oKal. kardirjgc eKazl. kardiytfä (demin.) 'kleiner stall'
|
eMar. eJeg.

velirie e Kai. relitjge eKazl. fäfitjgä (demin.) 'dörfchen'.

(Stamm rar- vazN- 'kalb'
|
vaé&- 'kot') 9. mordE. vazijams

'kalben
1

|
vaéijams 'kotig werden'.

2. Im inordM. ist die Vertretung eine zweifache: wie im er-

8anischen, entspricht dem V /, dem H i in den fällen 1. — 5., 9.; in

den fällen 6.-8. dagegen = S, & = 9 (in dem 3. falle scheint

w = », # = 9 zu sein):

1. kadixt (kadiSf) 2. kadi 3. kadixfon 4. fcr<fr;à' (m Sel.) 5. kadif

6. kadviä 7. kadôn, kaddf. — 1. nitixf (niiïëf) 2. mTY 3. niïixfàti (ni-

mini) 4. fftfjjpi (m Sel.) 5. nitit d. nibêâ 7. fit&rf, iiiUt

8. kW
I
«riä

9. vazijams
\

vaéijams.

Wahrscheinlich ist die unregelmässige vertretimg im mordM.

in den fällen 6. — 8. daraus zu erklären, dass j schon vor dem laut-

wandel btj > ij, Üj > ij geschwunden war. Auch nachdem ü

schon in {, i übergegangen waren, ist das folgende j desgleichen aus-

gefallen in 6. kadif, während es in einer ähnlichen Stellung in den

fallen 1. 3. noch als x, § (vgl. § 31) zum Vorschein kommt; ein ähn-

liches unregelmässiges schwinden von j in einzelnen Wörtern ist § 54.2

belegt worden. Dass das suffix j auch in denjenigen mokschanischen

formen, wo hfj = 5, &j = », ursprünglich nicht gefehlt hat, geht aus

der momllirung des folgenden consonanten, bezw. aus der palatalität

des nachfolgenden vocals hervor.

* Dieses wird unten nicht besonders bezeichnet, falls eKail. nioht auch

anders sich von den übrigeu ersa-mundarten unterscheidet.
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3. Kin so entstandenes /, / ist dann im absoluten auslaut im

eKal. in e, im eKazl. in iï, ü übergegangen; jedoch sind auch in

dieser Stellung auf /, t auslautende formen im gebrauch: 2. eKal.

kadç eKazl. kadff |
eKal. nifc eKazl. mfü\ desgleichen 4. eKal. kadç

eKazl. kadq |
eKal. nitc eKazl. nitä < *kad{, *kady

|
*niti, *m/7/',

mit abfall des auslautenden vocals aus kadija
|
nifija (eMar. eJeg.).

Anm. Wo im ersanischeu (eMar. eKal.) c vor j sich findet

z. h. êcdtj 'her//
|
vifcj 'zum walde'

|

ktmnihje vierzehn', ist das j

nicht ursprünglich, sondern aus älterem v später entstanden, s. § 29.

o kommt ausser in den § 29.2 erwähnten mundartlichen lativ-

formen, wo statt v steht, nur in einem worte: eMar. kistoj (dage-

gen eKal. sl^ mordM. kstt, bei Wiedemann stej) vor, wie seine er-

haltimg hier auch zu erklären sein mag (entweder ist entlehnung od.

Zusammensetzung anzunehmen).

6) Gemeinmord, s, ü ohne folgendes

§ 73. 1. Im mordM. ist sowohl ,V als dem in derselben

silbe v folgte, durch u vertreten: êuru 'behörnt*, aus * éurh'v. êurttv

mit abfall des auslautenden v (s. § 59. 3); phu*. Suruft, aus * éurVvt,

*êuruvt (vgl. § 31.i)
I

kädu von geschickter hand' <^*kädvv, plural.

Mdujt <C *kädüvt
I

dz kadu <Z *kadb'v 'er wurde nicht verlassen'
|

dz riäju <^ * näjs v 'er wurde nicht gesehen'. — In anlehnung an

solche Stammformen hat sich u auch vor heterosvllabischein v fest-

gesetzt: êururên, genit. v. êuru
\
kà'dmùn, genit. v. kädu.

2. Wo ein folgendes tautosyllabisches v nach 9 in j überge-

gangen, entspricht dem ö /, welches, ähnlich wie «, aus solchen

Stammformen verallgemeinert worden ist: éedi herz', aus *§c(Wj <
*sedüv, plur. êedijif, g»mit. êedijon

\
ùiri zum walde', aus * ùir&j <C

* Mr&v.

3. Sonst ist inlautendes H zu 5, <v zu d geworden; vor ei-

nem aus gemeinmord. x entstandenen f (vgl. £ 32), desgleichen vor

einem heterosyllabischen r, haben die reducirten vocale eine (hier

nicht weiter bezeichnete) labiale färbung, die ungleichmässig stark in

den verschiedenen mundarten auftritt. Z. b. azdr 'herr'
|
salmdks

'nadel'
|
mqiän 'moos'

|
6iê)ih 'sieben'

|
ifdddms 'trunken werden'

|

(genit.) kardhi 'eines stalles', (prolat.) kardôra (mit labialisirtem 9)
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'don stall entlang'
|
vefrn 'eines dorfes", tehva (im m Sei. mit labiali-

sirtem a) 'das dorf entlang'
|
êuddf (mit labialisirtem â : f< x) ver-

dammt'.

Anm. 1. Der unterschied in der Vertretung der gemeinmord. v,

ü vor einem tautosyllabischen v (resp. einem daraus entstandenen f)

und f < ar (dort N, H = v, hier b>, ü = (labialis.) 3, s) zeigt, dass

zu der zeit, wo die differenzirung von # vorsichging, x sich noch

nicht zu der jetzigen rein labialen Spiranten entwickelt hatte. Vgl. § 32.

Anm. 2. Der aus & entstandene gleitvocal ähnelt im mokscha-

nischen nach labialen und palatalen, wenn nicht mouillirte consonan-

ten folgen, mehr einem 5 als s z. b. fiiygOHj genit. v. stamme pittf*-,

aber prolat. fiiijffiva; im m Sei. auch vor mouiUirten consonanten

z. b. m Sel. êembdn, mPsen. êcthbon, genit. v. st. êeriito- 'all'.

Infolge der mouillirung der ihn umgebenden consonanten ist

auch andererseits der hintere enge vocal — im raordM. so wie

im niordE. — bisweilen zum vorderen palatalisirt z. b. mPsen.

vofgado-ms 'entfliehen', gemeinmord. *orgb'db1
-, wie aus den ersani-

schen formen hervorgeht.

4. Im absoluten auslaut ist b' in a, % in ä übergegangen : karda

'stall'
I
Mä 'dorf.

§ 74. 1. Im eKal. entspricht im inlaut dem b' ti, dem b' i:

aziir 'herr'
| saltnuks 'nadel'

|

nupun 'moos'
|
êiêhh 'sieben'

| iridims

'trunken werden'
|
kardun 'eines stalles' karduva 'den stall entlang'

kardum 'mein stall
1

| velin eines dorfes' tdiva 'das dorf entlang' vethii

'mein dorf.

2. Im absoluten auslaut steht statt b" a, statt b' e: karda 'stall'

I
tele 'dorf.

§ 75. 1. Im eKazl. ist inlautendes b' durch ; vertreten, aus-

ser wenn ein labialer consonant (r, f, m) folgt, in welchem falle aber

y = u: azir 'herr'
|
salmjks 'nadel'

j
nupin 'moos'

|
kardin 'eines

stalles' karduva 'den stall entlang'
|
tuvjé 'das schwein'

\
tuvjsa "w

einem schweine' tuvum 'mein schwein' tuvumfk 'unser schwein'
|

èuduf 'verdammt'.
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ü ist vor einem uninouillirten labialen consonanten durch u ver-

treten: éâluva Mas dorf entlang' välum mein dorf
|
motums 'gehen'

tnoluvan 'ich kann gehen' ; sonst durch ; : Mité 'das: dorf éâttn 'eines

dorfes' èâlisa 'in einem dorfe'
J
Häntf 'elle'

|
irtdums 'trunken werden'.

Dieses i ist jedoch vor einem folgenden ti, th, f etwas labiahsirt

z. b. in éiétth 'sieben'
|
»ejf tiä 'es wird sichtbar

1

, während vor einem

tautosyllabischen ein vollkommen gebildetes t gehört wird: êâdij

herz'
I

iärij 'hoch'.

2. Im absoluten auslaut ist b' in a, b' in ä Übergegangen : karâu

'stall'
I
tuva 'schwein'

| Mtü 'dorf
| äz iridä 'er wurde nicht trunken'.

§ 76. 1. eJeg. bietet im wortauslaut statt des 6' ein o, statt

des 9 ein e ;
desgleichen im inlaut, falls die folgende silbe nicht einen

der vocale a, /, i enthält, in welchem falle aber gemeinmord. b', Ö

durch u. i vertreten sind: tuvo 'schwein' tuvoê 'das schwein' tuvom

'mein schwein' | tth 'dorf veM 'das dorf Celem 'mein dorf
| azoro

'herr'
|
sazor 'jüngere Schwester'

|
mastor 'land'

\ salmoks 'nadel'
|

narmon 'vogel'
|
sapon 'seife'

| êovon 'lehm'
J
nupori 'moos' | navolo

'schleim'
|
copuda 'dunkel'

|
umburav 'ampfer'

|
kotkudav 'ameise'

|

fiidekènçè 'er kochte', vgl. piditano 'wir kochen'
|
teëricihe 'um zu

suchen', vgl. veènisa 'ich suche ihn'
|
kuloé 'er starb' kulodo 'sterbet'

kulozo 'möchte er sterben' kulomo 'tod' od. 'um zu sterben' ku-

lovol 'er würde sterben', vgl. kuluviin 'ich würde sterben' kuluvutric

<C *kuluvuKric (= eMar. hulovlinvk) 'wir würden sterben' kulutanok

'wir sterben' kuluvtan 'ich töte'
|
kalgodo 'hart', vgl. kalyudan 'ich

bin hart' kàUjuctuman 'ich werde hart'
|
iridan frequ. ifidikérian 'ich

werde trunken', vgl. iredei 'trunken' ifeö 'er wurde trunken'
|
kapo-

deihe 'um zu erfassen', vgl. kapudan 'ich erfasse'
|
èuvto 'bäum', vgl.

öuvtuman 'ich werde starr (wie ein bäum)'
| cumo 'schuldig', vgl.

cumundan 'ich beschuldige'
|
anok 'fertig', vgl. anukstan 'ich mache

fertig'
J
camoro 'hinkend', vgl. camurdan 'ich hinke'

|
aksorks 'auf-

geräusperter schleim', vgl. aksurdan 'ich räuspere schleim auf
| a§o

weiss', vgl. aëulfjadan 'ich werde weiss'
|
pizç 'grün', vgl. piéilgadan

'ich werde grün'
|
seridan 'ich bin krank' sehdi "er ist krank', vgl.

sçfediiieks 'um krank zu sein' sçreleê 'er kränkelte'
|
kenifan 'ich habe

zeit' keniri 'er hat zeit', vgl. lèenerê 'er hatte zeit' ei Betete er hatte
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keine zeit'
| M/> 'hnrt', vgl. fterhikstiman ich werde hart'

|

'um zu sehen', vgl. vanusi 'er sieht ihn' vanusiè 'sie sehen ihn'
|

araêiiït 'tiu warst nicht da', vgl. araêetf 'sie waren nicht da*
|

pelerel

'er würde fürchten', vgl. fielivtrri 'ich würde fürchten' | Héfethe 'uni

hinauszuführen', vgl. iïvfikàtiirl 'ich führte hinaus'
:
putriikëmé 'sie stellten

ihn', vgl. kortnekSveê 'er redete'
| sttftkomo 'bissen', vgl. svskurian frequ.

ich heisse'
]
kttnatlan 'ich gehorche', vgl. <<.<ie kuncolo 'er gehorchte

ihm nicht'
|

orgudan 'ich entfliehe', vgl. orgodihe 'um zu entfliehen'

orgodez im entfliehen'
|
packudan frequ. packutan ich gelange' packudi

'er gelangt', vgl. packoö frequ. paôkolcê 'er gelangte'
|

purwra« 'ich drehe

ah', vgl. puvorks 'schwiele'.

2. Die ausnahmen, welche es von dieser regel giebt, erklären

sich leicht als Analogiebildungen. Besonders ist hervorzuheben, dass

der vocal eines nominalstummes sich in gewissen fallen, auch wenn

affixe, die den weiten vocal a enthalten, hinzutreten, festgesetzt hat.

80 erscheint das aus- oder inlautende 0, c stets unverändert vor dem

prolativsuffix : ruygova, ('clcva, Kcihenga, prolativformen v. rufjgo

'körper', tele 'dorf , Rethen 'zehn'
;

vgl. oben Q§u-1gadcm '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 tamurdav, vgl. catnoro (siehe oben),

giebt es analogische, wie' jaksfergadan 'ich werde rot' v. jaksfere 'rot',

und letztere scheinen sogar die gewöhnlicheren zu sein.

3. In nominalen Stammformen habe ich u ohne nachfolgendes

a nur in sokur 'blind'
|
baldus 'schwagerin' beobachtet: beide wörter

sind türkischen Ursprungs.

§ 77. Verwickelter sind die in frage stehenden Verhältnisse im

eMar.

1. Im auslau t entspricht dem gemeinmord. K 0, dem # e, wie

im eJeg.

Im inlaut lässt sich die lautgesetzliche Vertretung aus dem

wirrwarr der analogischen kreuzungeu schwer ermitteln *). Als haupt-

*) Es wäre hier am platze zu bemerken, dass ieh mich in Marcsevo

nicht eines individunms nls nntersuchnngsolijects bedient habe: einzelne schwnn-

knngon dürften noch diesem umstände znznechreiben sein.
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regel für sie möchte ich die folgende aufstellen: st = w, 9 =s »,

wenn dio folgende silbe den weiten vocal a enthält; sonst H = o,

v = e. Auch ein vorangehendes a scheint jedoch in gewissen fäl-

len w, i zu bedingen.

2. Im in laut der nominalstümme steht l:o stets w, », 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 gewohnlich s' durch o. H durch e vertreten.

l:o öopuda 'dunkel
1

|
topuda 'dunkelrot'

j
sumbura 'trübe*

|
ko-

mufa 'hopfen'
|
umbtirav (neben umbrav) 'ainpfer'

|

lipuzat 'bretter

zwischen den aufschlagsfaden'
]
kanurgan 'thonscherbe im brode'

|
tu-

thifav 'Schmetterling'
|
kotlcudav 'araeise'.

2:o salmuks 'nadel'
|
narmun Vogel'

j
sapun 'seife'

|
öapur 'quen-

del'
I

davul (türk.) 'stürmwind'
|
navulo 'schleim*

|
kavure 'knorpel*.

3:o azoro 'herr'
|
sazor 'jüngere Schwester

|
mastor 'land*

|
kas-

toni 'ofen'
I

mukor 'after'
|
kopofe 'rücken'

|
komoro 'handvoll'

|
êovoi't

'lelun'
I
nupon 'moos'

|
mtmolo 'hase

|
kofmere 'rücken'

|
konov 'papier'

I
ukstor 'ahorn'

|
sokor 'blind'

| utomo 'speicher'
|
uzerc 'axt*

|
t'ircê

'lamm'
|
veneCks 'atmosphäre'

|
irdes 'rippe'

|
tires 'schweiss'

|

pejef

'messer'
|
eéem 'bank'.

Der betr. voeahsmus der nominalstämme erscheint in allen beu-

gungs- und ableitungsformen stets unverändert z. b. kudova, releva,

mastorga, ßejelga, prolativfonnen v. kudo 'haus', refe 'dorf mastor

'land', fiejet 'messer'; ktidoSka, éeFcëka, pejetSka 'gross wie ein haus'

u. s. w.
I
ekSetams 'baden' eig. 'sich abkühlen' v. ekSç 'kühl'

|
sirefarjk

'wir sind alt' v. sire 'alt'
|
htdosotanoh 'wir sind im hause*

|
fcsefado

'ihr seid hier'
|
jakêtcfdams 'mit rotem faden sticken', jaHtergadoms

'rot werden' v. jakêfere 'rot'
|
cumonàan 'ich beschuldige' v. ëumo

'schuldig' I aüolgadoms 'weiss werden' v. a$o 'weiss'
|
pizçlgadoms

'grün werden' v. pize 'grün'
| anokstams 'fertig machen' v. anok 'fertig

,

kudojak 'auch das haus'
|
ëopudhie, deminutivform v. copuda 'dunkel'.

3. Wenn an verhoistamme flexionssilben, die den weiten vocal

a enthalten, angefügt sind, steht im eMar. in der letzten Stammsilbe

statt gemeinmord. H, s' u, i, sonst o, e: putoms' 'stellen pulomo 'um

zu stellen' putoz 'gestellt' pittodo 'stellet' putozo 'möchte er stellen'
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putovtirî ich würde stellen' putovot 'er würde stellen", dagegen putuma

"man muss stellen' putunzat 'möchte er dich stellen' putumak 'stelle

mich'
I

Ii v fems hinausführen' twtethe 'um hinauszuführen' Pitffe:

'hinausgeführt' tivtcde 'führet hinaus' livteze 'möchte er hinausführen'

tivterlin 'ich würde hinausführen' Kétèéft 'er würde hinausführen',

dagegen livfima 'man muss hinausführen' libt'mzat 'möchte er dich

hinauBfüliren' (iHifa^k 'wir führen hinaus' tivtisa 'ich führe ihn hinaus'

I
tonadoms 'lernen' tonadovtin 'ich würde lernen' tonadovol 'er würde

lernen', dagegen tonaduma 'man muss lernen'.

Wenn ausnahmsweise lirtczan (1. pers. opt.) 'ich möchte hinaus-

führen' (ulezan 'ich möchte sein') statt des zu erwartenden tiMizan

(tttizav) vorkommt, so erklärt dieses sich dadurch, dass die erste (und

zweite) person dieses modus eine analogiehildung nach der dritten

(tififczç, ittcze) ist, vgl. Setälä Tempus und Modus s. 137 f. Jedoch

habe ich auch lautgesetzlich vastusfaijh (1 pers. plur.) 'lasst uns be-

gegnen', vgl. vastoms 'begegnen', gefunden.

Dass in der imperativfonn der objectsconjugation, welche auf

-Hiiz endet : vamuhiz 'betrachte uns' od. 'betrachtet mich, uns' (vgl.

vanoms 'betrachten)
|
lirthUié 'führe uns hinaus u. s. w.' (vgl. tiHems

'hinausführen') der stammauslautende enge vocal als w, i erscheint,

obgleich in der folgenden silbe ein i (nicht a) steht, möchte ich

daraus erklären, dass dieses i aus ursprünglichem aj entstanden ist:

vanumiz < *vanumajz, vgl. mordM. vanâmaSC: 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-stämmen entspricht in der der

letzten Stammsilbe vorangehenden silbe dem gemeinmord. 8', h' in der

regel n, i: êukunams 'sich bücken'
|
a%uldams 'schwenken'

|
lavunzams

'anbellen'
| kavulama kauen'

|
ihendirdams 'nüsse reinigen'

|
muztddams

lächeln'
|
ucurdatns 'streichen'

|
cêJcildams, cékitams 'schreiten'.

Desgleichen auch in den ^-stammen, falls in der ersten silbe

der weite vocal a sich findet: vackudems 'schlagen'
|
paökudems 'ge-

langen'
I
catigudems 'helfen' | öarkudems 'begreifen'

|
nar%udei>ems 'er-

kranken (infolge eines falles u. dgl.)'
|
éatjgurdoms 'einen stechenden
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schmerz fühlen'
| êauufttems 'umwerfen'

|
kapudcnis 'erfassen'

|
patnuf-

dtms 'bröckeln'.

Sonst ist in den letztgenannten verbalstämmen in der in frage

stehenden silbe b' durch o, # durch c vertreten: orgodems 'ent-

fliehen'
j
iredems 'trunken werden'

| uëodoms 'anfangen'
|
topodems

'ausreichen'
|
Jceriefetns 'zeit haben'

|
Itcverems 'rollen'

|
peëkedcms 'fül-

len
I
fieéefdcms 'verschütten'

|
novotems 'schlaff werden'

|
juvodoms

'schwingen'
|
pocodoms bestreuen'

j
kulovtoms 'töten' I kuncoloms 'ge-

horchen'; und dieses o, e hat sieh auch in solchen flexionsformen

festgesetzt, in denen die folgende silbe den weiten vocal a enthält :

orgodan 'ich entfliehe'
|
iredan 'ich werde trunken'

|
uëodan 'ich fange

an'
I
kaierfanok 'wir haben zeit'

|
kulovtan 'ich töte'

|
hmcolan 'ich

gehorche' u. s. w.; — nur von den s. g. verba media (pas si va,

reflexiva)*) erscheinen in der regel lautgesetzliche formen: puto-

voms 'gestellt werden' putori 'er wird gestellt', dagegen putuvan

"ich werde gestellt'
j
porenms 'zernagt werden' porevi '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 -cvan (1. pers. pnes.) gefunden: matidevcms einschlafen',

mafidevan 'ich schlafe ein*.

Von den onomatopoetischen Wörtern habe ich bei der obigen

darstollung abgesehen.

§ 78. Beim antreten gewisser suffixe an consonantisch auslau-

tende nominalstamme 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 v or (ursprünglich) mouillir-

ten consonanten eine Sonderstellung ein : dem b' entspricht
;
(statt o),

dem h> I (statt c) z. b. mord, kuz 'flehte': e Mar. best, form kuziê,

genit. kuzh'r, dagegen transi, kuzoks, mit den possessivsuffixen kuzom

'meine flehte' kuzot 'deine flehte' kuzozo 'seine flehte' u. s. w. —
vgl. eJeg. best. f. kuzos, genit. htson, transi, kuzoks u. s. w. e Kai.

genit. kuziui, transi, kuzuks u. s. w. eKazl. genit. kuzhi transi.

*) Hinsichtlich ihrer gnindbcdculung möchte ich sic am liebsten verb n

perfectira nennen.
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ku:}ks u. s. w. mordM. genit. fa/^', transi, kttiàks (kuzks)
|
morel.

red 'wasser' : o Mar. host, fcrm rediS, genit. vedit'r, dagegen mit den

possessivsufftxen reifem 'mein wasser' éedef (das suffix der 2. pers. ist

ursprünglich nicht mouillirt, vgl. kuzot 'deine flehte
1

) 'dein wasser'

fedree 'sein wasser' u. s. w. — vgl. e Je g. best. f. fedeS, genit. federt,

mit den poss.-suff. federn, redet, fedeze e Kai. genit. fedin; mit den

poss.-suff. redhh, redif, frdizç eKazl. genit. fädtri; mit den poss.-suff.

fädtth, fädif, fädtza mordM. genit. feddfw mit den poss.-suff. fedjzä,

fedtfä, fedar. — Jedoch habe ich nach einsilbigen stammen, wenn

der vocal der Stammsilbe o od. u ist, auch o statt
f

in der betr.

Stellung gefunden: neben e Mar. tolls 'das feuer' v. toi giebt es oëoê

die stadt' v. öS, popoê 'der priester' v. pop; desgleichen pu%oê 'der

flaum' v. pu%.

§ 79. 1. Nach einem vorderen vocal, desgleichen stets nach

einem mouillirten eonsonanten od. j ohne rfleksicht auf den vocal

der vorhergehenden silbe ist gemeinmord. .v — in beiden fallen durch

einen unmouillirten consonanten (s-laut, vgl. § 46.?) von den genann-

ten lauten getrennt — im eM ar. e Jog. eKal. *) in den entsprechenden

mittleren vocal übergegangen: dem tt des betr. dialectes entspricht /,

dem o ç (im eKal. steht im absoluten auslaute, dem aus 6' entstan-

denen a entsprechend, vgl. § 74.2, <"). Z. b. eMar. eJeg. eKal.

pize 'nest', genit. eMar. eJeg. pizni eKal. pieni (vgl. mordM. piza,

genit. pizm eKazl. piza, genit. pizhi) |
«'Mar. pezçms eKal. peeims

'waschen (den köpf)' (vgl. mordM. pezvms eKazl. päztms) |
eMar.

eJeg pile eKal. pile, piti- (genit. pilin) 'ohr' : eMar. eJeg. pilezç

eKal. pilize, {pilizi-) 'sein ohr', vgl. eMar. eJeg. kudozo eKal.

kuduza (ku(luzu-) 'sein haus'
|

eMar. e J eg. ifdes eKal. ifdis 'rippe',

genit. eMar. ifdezhi (vgl. § 78) eJeg. ifdezen eKal. ifdiziti (vgl.

mPsen. ifdJs, 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.

piZf'Zc eKal. puize {piziji-) 'sein nest'.

§ 8<). eChlyst. habe ich niu* Hüchtig untersucht, und leider

sind die aufzeichnungen, die ich von dieser interessanten mundart ge-

*) desgl. im c Chi y st. s. § 80.
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macht habe, aus dem § 62 angegebenen gründe unzuverlässig. Für

die riehtigkeit einiger von mir zusammengestellten paradigm ata, welche

unten folgen, glaube ich doch einstehen zu können.
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Im absoluten uusinut ist im eChlyst., wie im eKazl., tier 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, hudusa neben kudusu
j
alaëasta neben alaSasiu

|
moroßoma

neben moroflomo \
tolda neben toldo

\
Mdidä neben Mdidi

\
peSceffethä

neben ßeäceftcihe u. s. w.

Aus obiger Zusammenstellung geht hervor, dass im eChlyst.

stets der vocal der vorhergehenden silbe für den öffuungsgrad der

engen vocale, welche gemeinmortl. S\ H vertreten, massgebend ist:

ü — e nach e, sonst ü — t.

hf = u nach a, u; K = i (aus älterem u entstanden vgl. § 79)

nach ä, i; b' = o nach o; b' = ç (aus älterem o vgl. § 79) nach c.

Anm. Wenn nach einem hinteren vocal (einerlei, ob dieser o

oder ff, u ist) ein j oder ein mouillirter consonant folgt, so ist die

Vertretung des gemeinmord. b' in der folgenden silbe dieselbe, wie

nach i: <V =z i z. b. ojsi, iness. v. oj 'fett'
|
tnonöi/i, genit. v. mowV

'ich selbst'
|
lomaikii, elat. v. loman 'mensch'.

§ 81. Überblicken wir die verschiedenen mundarten, so sehen

wir, dass in allen denjenigen, in welchen gemeinmord. h' und ü im

inlaut als dififerenzirt erscheinen, der Wechsel zwischen den betreffen-

den engen vocalen von verschiedenem öftnungsgrade ein combinatorischer

ist. Im mordM. und eKazl. hängt der Wechsel zwischen den redu-

cirten vocalen und u von dem folgenden consonanten ab. Im eJeg.

und e Mar. entscheidet zwischen o und w, 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 o 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, c stehen hier w, i, a gegenüber, bezw. e allen übrigen vocalen.

Eine solche ungleichmässigkeit der factoren, von denen der betr.

Wechsel in den verschiedenen mundarten abhängt, lässt uns schon ver-

muten, dass letzterer sich erst in einzeldialectischer zeit ausgebildet hat.
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Tn der tat haben wir auch im eMar.. in welcher mundart der

betr. vocalianius jetzt am unregelniässigsten erscheint, directe Zeug-

nisse von dem späteren Ursprung des e. Es sind die norainalstümme :

käi 'brot', käni 'eisen'. In den übrigen mir bekannten mundarten

lauten die betr. Wörter: eJeg. këç, genit. këç-n; kë/ie, genit. ksnc-n

I

eKal. kée, genit. käi-ri; kërie, genit. kërii-ri
| eKazl. këâ, genit.

M-tr, Mä, genit. këni-n
|
mPsen. këi, genit. tot-*; këtii, genit. këni-n

I
mSel. itiö, genit. ftfe-jin; Itinä, genit. kiiU-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. këine 'eisen'). Zur zeit

des erwähnten vocalverlustes war im eMar. der auslautende vocal

offenbar ein i, während dieses im eJeg. schon in c übergegangen war.

Desgleichen geht aus den formen, in welchen die betreffenden

Wörter im mPsen. erscheinen, hervor, dass gemeinraord. 6', welches

jetet im mordM. im inlaut gewöhnlich als im aualaut 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 m Sei.

schon die jetzige stufe erreicht hatte. Dass mokschanisches o aus

älterem i entstanden, geht desgleichen aus folgenden Wörtern hervor:

mPsen. këfif 'spindel'
|
këfith 'heuschober, bei Ahlqvist noch un-

syncopirt: kiëtir, kiëtim (zu vergleichen eMar. eJeg. serre, sceihe)
\

mPsen. étif (m Sel. jedoch êfaf) 'mädchen', vgl. eMar. eJeg. tejfcf

\ mordM. ifiykst (AhlqM. svinksi) neben äißqkst, sußtjkst 'kleie'
|

m Sei. iökrzä 'ferne', vgl. mPsen. icteiä. 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. vizif 'axt', vgl. eMar. eJeg. nitre mordM. uzor
\

eKazl. iHi'é 'fuchs', vgl. eMar. eJeg. fiteê
|
eKazl. iftfïs 'rippe',

vgl. eMar. eJeg. ifdes in P s en. ifdas
|
eKail. cifi'êkâ (demin.)

'lamm' eMar. vifeê m S el. teräs.

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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parallelismi» zwischen den vocalpaaren i— r, u—o wohl auch Schlüs-

sen, dass dem jetzigen o ein u voranging.

Ein ahnlicher analogieschluss liegt inbezug auf den Ursprung

der hinteren reducirten vocnle nahe, welche im mordM. und eKazl.

gemeinmord. N vertreten: wie die entsprechenden vorderen vocale

(mordM. 9 eKazl. /) sich ans früherem î entwickelt haben, so

sicherlich auch 3, / aus früherem welches vor labialen consonanten

noch unverändert anzutreffen ist. — Der durch einen folgenden labialen

bewirkte Übergang des vonleren engen vocals in « ist natürlich spa-

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

c, o ganz denselben Veränderungen unterworfen worden, wie die ge-

meinmordvinischen engen vocale ausserhalb der ersten silbe:

1) e > i vor folgendem j.

niPsen. soridijsnza 'ihm', zusammengesetzt aus sow, genit. v.

son 'er', und (ejjnza, welches wort auch allein in derselben bedeu-

tung 'ihm, zu ihm'' gebraucht wird; tondit <[ * tondijt 'dir', zu-

sammengesetzt aus ton, genit. v. ton und *tcjt, welches in der

form tet (mit ausfall des j, vgl. § 54.2) dasselbe wie das zusammen-

gesetzte wort bedeutet: 2 pers. plural, dagegen, mit dem accent auf

dem letzteren zusammensetzungsgliede, Mde'pntt, Urideyritf; (das

gewöhnliche dativsuffix im mordM.: -Adi (best. dat. -ti) besteht eben

aus dem gen itivsuffixe -w (best. gen. -£) und der in frage stehenden

postposition tej, die infolge der accentlosigkeit zu ti geworden ist).

mordM. ni 'schon, nun', im satze immer als unbetontes an-

hangswort auftretend, aus älterem ricj. wie das wort in anderer bedeu-

tung: 'jetzt', im ersanischen noch lautet, entstanden.
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2) e o, o w, à ohne folgendes j :

raordM. mozorra 'wie viel', nwéa'rda 'wann', vgl. tfiezä pron.

interr. 'was'
|

temga-ftova 'zwölf, vgl. Äfewtfn 'zehn'
|

jonddl 'blitz',

zusammengesetzt aus *jon (s. Donner Wörterbuch n:r 385) und toi

'teuer' (vgl. e Kai. jandol)
\
tuva-tiä, tàvœnâ 'dort entlang, vgl. tona

'jener', iosa 'dort', tor, to 'dorthin'
|
kuva'riä, töva'riä (eKal. noch mit

o: kova) 'wo entlang', kuna'ra. kuna'ra (eKal. noch mit o: konara) 'seit

welcher zeit'; vgl. kona 'welcher', kosa 'wo', kov, ko 'wohin' u. s. w. *).

Dasselbe wird auch im eKazl. beobachtet z. b. eKazl. kuna'ra

'seit welcher zeit?' neben kona 'welcher'
|
miza'ra 'wie viel' neben

ihäiä < lUezs- 'was'.

Aus o und e sind die reducirten vocallaute offenbar durch die

Zwischenstufen u und i hervorgegangen, v, i der ersten silbe sind in

formen, wo der accent weiter vorgerückt ist, regelmassig mehr oder

minder reducirt: im mordM. werden statt ihrer bisweilen die

reinen gleitlaute gehört, gewöhnüch jedoch scheinen u, ?" ihre klang-

farbe in solchen fällen nicht ganz einzubüssen, sondern werden nur

etwas schlaffer als in einer betonten silbe articuhrt, z. b. niPsen. kud

'haus', prolat. kudga' (fast wie Udga'), demin. kudriä', Udnä'
\
kufoms

'sterben' kuli 'er stirbt', aber kêîa'n 'ich sterbe' kïïûma' 'man muss

sterben'
|
Sfir 'mädchen', demin. êfarrià'. Dasselbe ist der fall, wenn

die betr. silbe in einer Zusammensetzung accentlos erscheint, z. b.

mPsen. thirdä 'mann', aber tnzrff-drva't 'ehepaar', eig. 'männer-weiber'.

Besonders, wo die erste silbe in keiner form desselben Stammes

als trägerin des accentes fungirt, steht im mordM. ein reines 5, d statt

urspr. m, » z. b. niPsen. vdfga's m Sel. vêrga's 'wolf; jedoch giebt es

hiervon ausnahmen z. b. mPsen. orda's (mit reinem gleitvocal) 'kot',

im m Sei. 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. puti od. pUi 'er setzt' (vgl. pêta'n 'ich setze")

I

mukOr neben mêkêr 'after'
|
m Sel. kQrda'n 'ich halte' Urdi 'er hält',

vgl. inPsen. I&fda'n, kirdi
\
mSel. nürdä 'maim', mPsen. ihirdä.

*) Wie aus den bcispiclcn hervorgeht, findet dieser laulwandel auch in

adverbial gebrauchten flexionsfortnen 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 fällen, wo der enge vocal der ersten silbe in einen solchen

übergegangen ist, welcher ausserhalb der ersten silbe in der resp.

mundart zu erwarten wäre, dieses mit der annähme von eingetretener

accentlosigkeit der betr. silbe in Zusammenhang zu stellen: eKal. fhi~

iara 'wie viel', vgl. eKal. iheze, pron. interr. 'was' (zu vergleichen

eKazl. miia-ra mordM. moéorra e Mar. zwo (mit gänzlichem wegfall

der ersten silbe) eKal. xkkamunza 'er allein', in der alten evang.-übers.

noch eékam-, v. eê 'selbst', (sowohl im mordM. als inordE. gewöhn-

lich mit abgefallenem anlautsvocal êkam-)
|
mordE. gewöhnlich iêta

'so', iêfamo 'solcher', vom pronominalstamme e-, in der alten evang.-

übers. noch eêfa, eêtamo (vgl. mordM. sta-nä, stama eKazl. ita)
|

eMar. surbunat 'aufschlag beim wehen', zsmgszt aus sure 'garn' pona

'haar, wolle'
|
eMar. kudçketks 'vorhaus', zsmgszt aus kudo 'haus'

iMks 'das vorn belegene'
|
eMar. eJeg. keùijltejc 'elf, zsmgszt aus

linhert 'zehn' vejke 'ein'.

Wo einem im mordM. oder eKazl. in accentloser erster silbe

stehenden reducirten vocal, resp. u, fj 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 mehrere der

a. a. o. erwähnten fälle von Wechsel zwischen den engen vocalen der

ersten silbe im Zusammenhang mit einem accentwechsel stehen.

Cap. XXII.

Gemeinmord. ä.

§ 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. ääjär 'bein'

2. üärädan 'ich bin krank' 3. Säjäf 'haar' 4. päjärdan 'ich verschütte'

5. jäC6ädatt, ätbädan 'ich versehe mich' 6. vajgäl 'stimme', während

<>s in den ersa-dialecten ganz wie der gemeinraordvinische vordere

enge vocal s vertreten erscheint: 1. eKazl. ^j/r eMar. e.Jeg. Sejer-l:*

2. eKazl. êrridan eKal. sçridan e Je g. srridan (neben sçreleê 'er
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kränkelte ) eMar. srrcdan 3. eKazl. crjtf (eMar. eJeg. eKal. cçr,

cer) 4. eMar. peverdan e.Jcg. pcûirdan eKazl. pejtrdan 5. eMar.

ittedan eJeg. itvidan 6. e.Jeg. vaj^if eKazl. raj</;f; eMar. raA/V;

eKal. ra/^ij' (mit Umstellung v. Z und ^).

Cap. XXIII.

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 e .leg.

wird a auch in dieser Stellung meist beibehalten. Z. b. mord, ala-

Miiann, êija- 'silber, genit. eMar. eKazl. atä/i, iijän mordM. atän

êijâ'n e.Je g. ata/i tijan
|
mord, era-ms 'leben', 3 pers. sing, praeter.

mordM. eMar. erâé eKazl. äräi eJeg. eraê. Im eKal., welche

mundart den vocal ä jetzt gar nicht mehr kennt, entspricht diesem

aus a entstandenen ä ein c: eKal. ate/t, éijcri, créé.

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 lallen unabhängig davon, ob

der nach a folgende consonant ein tauto- oder heterosylkbischer ist:

mordM. mara-ms 'hören', ma/äj 'er hört', maräfi 'es wird gehört',

m Sei. maräjä 'ich hörte ihn'
|
mordM. kaja-ms 'werfen', kajuj 'er

wirft'.

Anm. Es schien mir, als ob auch im eMar. a, falls der nach

ihm folgende consonant ein heterosyllabischcr dental ist, nicht ganz

rein, sondern etwas palatalisirt (ungefähr = (/) gesprochen wurde z. b.

in istaria 'so'.

2. Weil das auftreten der mouillirung teilweise ein sehr un-

regelmäßiges ist (s. § 46), so findet sich nicht selten in irgend einem

dialecte das ursprüngliche, anderswo palatalisirte a wieder z. b. eKal.

tcfetma mPsen. väfdähiiä 'rauchloch oben in der wand' eMar. tief-

matma eJeg. fiervatma
|
mordM. l&rùâ'êfoms 'anzünden' eMar. Jiir-

vaêfcms eKal. kraSfims |
mordM. vh'gä'fan 'ich lasse los' eKal.

eKazl. urya'tan.
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3. Iii einigen fallen scheint ein solches aus a palatalisirtes ä
im ersanischen noch an dem resp. wandel des gemeinmordvinischen

ä teilgenommen zu haben: mordM. êâjam 'zunder' eKazl. éejith
\

mordM. vedraS WiedemE. vedrâkë Tarse' eMar. e J eg. vedreks

eKazl. tiâdttkè
|
WiedemE. Sëatàj mordM. §6ätä 'ältervater' eKal.

ièÔita (da» 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.
prä < pirä (vgl. ablat. prada, iness. prasa u. s. w.) 'köpf mordE.
Pia

I
mordM. konä (ablat. konada) 'stirn' mordE. kotia

| mSel. pa-

laja 'ich küsste ihn' e Mar. eJeg. paljja eJeg. auch palyak
| m Sei.

sijä mPsen. éijà' (ablat. êija'da) 'silber' mordE. êija.

§ 86. 1. Gemeinmord, a vor j -wurde im ersanischen demsel-

ben wandel unterworfen, wie (s. § 72): aj > ij, wonach tauto-

syllabisches j schwand. Nach einem mouillirten consonanten oder j
steht statt l ein i (vgl. oben § 84 von der palatalisirung des a zu df).

Belege :

(Stamm pala- 'küssen') 1. mordE. palit 'sie kilssen' 2. eMar.
eJeg. pali 'er ktisst' 3. mordE. palitin 'ich küsste dich' 4. eMar.
eJeg. pal{ja eJeg. auch palijak 'ich küsste ihn' 5. mordE. pal(t 'du

küsstest sie (eos)' 6. eMar. eJeg. paliée eKazl. palUä eKal. pölise

'er küsste ihn' 7. mordE. palin 'ich küsste', paljt 'du küsstest' etc.

(Stamm mara- 'hören') 1. marif 2. maH 3. maritin 4. marija

(marijak) 5. marit 6. mariée, mariéâ, mariée 7. marin, marit etc.

(Stamm pona 'haar'
| ata 'alter') 8. eMar. eJeg. ponpie eKal.

ponirige eKazl. ponfytfä (demin.) 'härchen'
|
eMar. eJeg. afvic eKal.

atifjyc eKazl. atitigä (demin.) 'alterchen'.

(Stamm pona 'haar'
|
lopa 'blatt') 9. mordE. ponijams 'sich

behaaren'
|
lopijams 'sich belauben'.

2. Im mordM. lauten die angeführten formen: 1. pala%t (pa-

la§t), maràif (marâët) 2. palaj, maräj 3. palaan (palaëbfï), marä%ton

(marâëUn) 4. palaja, maräjä (m S el.) 5. palajt, matäjt 6. palaiä,

maräzä 7. pa/a;/, märän
; pafaf, wiaràV.

8. pana/tä
\
atänä.

9. ponajams
\

lopajams.
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3. Neben formen wie 9. potiijams, loftijams kommen auch im

mordE. solche mit unverändertem stammauslaut : potiajams, lopajams,

vor. Sie sind ala neubildungen zu betrachten.

4. Ein solches aus -aj entstandenes ersanisches i ist weiter im

absoluten auslaut im eKal. zu f, im eKazl. zu ä geworden: eKal.

pale eKazl. palfj (=eMar. e.Ieg. pal/) 'erküsst'
|
eKal. pale eKazl.

pabj (aus eMar. eJeg. palija durch die zwischenformen *pal[j, *pal[

entstanden) 'ich kusste ihn'. Vgl. § 72.3.

5. Wo ein a in der ersten silbe vor j einen ähnlichen Über-

gang zeigt, wie ausserhalb derselben, ist sicherlich analogiebildung

anzunehmen: von dem einsilbigen verbalstamme sa-ms 'kommen':

mordE. s{f 'sie kommen'
]
sin 'ich kam' *?Y'du kamst'

|
eMar. e.Ieg.

si eKal. se eKazl. sä 'er kommt' u. s. w. im anschluss an die resp.

formen aller Übrigen (mehrsilbigen) verba. — Fälle wie pra 'köpf,

demin. fjfi-rie, priygc, ftritjgä u. dgl., wo a ursprünglich der zweiten

silbe angehörte (pira), kommen natürlich nicht in betraeht.

Üie oben behandelten Veränderungen unbeachtet, tritt gemein-

mord. a in allen mundarten unverändert auf z. b. mord, paJams

'küssen'
| solams 'schmelzen'

|
marams 'hören'

| kaval 'weihe'
|
larvas

'sichel'
I

saras 'henne'
|
panar 'hemd'

|

hambras, hrambas 'satter
|

loman 'mensch'
|
Sovar 'mörser'

|

ntdas, tirdas, ôrda's 'kot'
|
pona

'haar'
]
mordE. orma mordM. urma' 'krankheit'.

Anm. 1. Nach den labialen imd palatalen consonanten kommen

in den von mir untersuchten ersa- und mokscha-mundarten die mitt-

leren vocale /, f, n gar nicht vor. Dem gemeinmord. -aj, wie auch

entspricht so nach den genannten consonanten im mordE. stets

ein vorderer vocal /, e, ä z. b. lopa 'blatt': demin. eMar. eJeg. lupine

st. *lopine
I
rama-ms 'kaufen': eMar. e.Jeg. rathi eKal. rawccKazl.

raihä 'er kauft' (statt der zu erwartenden formen *rami*), *ramr,

*ramü)
\

jaka-ms 'gehen': eMar. e.Ieg. jaki eKal. jalcc eKazl. jakü

'er geht'
|

*jakavb'-ms 'gehen können": mordE. jaha vi( mordM. jakar

*) Bei Wiedemann (s. Grammatik s. 69 f.) finden sich raniy, ramyC

etc.; nicht unwahrscheinlich ist jedoch dieses y (~ j) W:8 intoressc für die

„deutlichkeit nnd erkennbarkeit der wortfonn
- entsprungen (vgl. Wiedom.

Gramm, s. 12 § 4).
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vi%t (jakavist) Vie können gehen
1

. — Dieses sei zugleich als ergän-

zung zu § 72 gesagt.

Anm. 2. Das j, vor welchem stammauslautendes a auch im er-

sanischen unverändert (resp. als ä) auftritt, in anredeformen *), wie

avaj, avakaj 'mutter' mütterchen"
|
afäj 'alter', v. afa, wird von

Budknz Alaktan s. 242 irrtümlich mit der finnischen derainutiven-

dung -i identificirt. Es ist entschieden türkischen Ursprungs (vgl.

Balint Kazani-Tatär Nyelvtan s. 28). wodurch sich auch die erhul-

tung des a («) vor j erklärt. — Natürlich fällt damit auch die von

J5(J])ENZ ebenda ausgesprochene Vermutung, dass die nominalen a-

stiimme, wie lopa 'blatt', tohja 'fcder', ursprünglich auf -aj auslaute-

ten und diesem umstände die 'crhaltung' 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

mokschanischen a im auslaut z. b. in tuva 'sehwein (eMar. eJeg.

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. mord M. tunda, tunda-,

genit. ttmda'ri, 'frühling' eMar. eJeg. tundo
|
eMar. ekSçtams 'baden'

WiedemE. eksclems mPsen. jä§dfonts m Sel. ii&dfoms
|
mordE.

panda 'beet' mPsen. pandä, genit. pandd-n (bei Ahlqvist dagegen

als «-stamm: pa'îda)
|
m PS en. vzfgœs m Sel. wrga's 'wolf eMar.

eJeg. verges eKal. veryis eKazl. Mrgis. Das inchoativsuffix -gadb'-

(-kadü-) hat im mokschanischen die nebenform -gêdê- (-tôdd-) z. b.

mPsen. tusièlgddèms 'dick werden' neben koïàkadôms 'reich werden'.

Die ersanische copulative anhangspartikel -gab, -JcaJc (intervocal, -joli)

lautet im eKazl. auch -g}k, k]k z. b. éoraê-kak 'auch der junge mann',

mon-gak 'auch mein', vgl. sinc-kjk 'auch sie', bratnfij-gfk 'auch der

*) Mit diesen werden übrigens v. Büdenz a. a. o. ganz verschiedenartige

formen, in welchen -j ans älterem v entstanden ist, zusammengeworfen.
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briider'; im moksehanischen erseheint sie (intervocsilisch) in der form

-vdk z. b. éora-iàk 'auch ein junger mann' n. s. w.

In verbalstämmen scheint der betr. Wechsel am häufigsten vor-

zukommen. Es ist zu beachten, dass der pncsensstamm in der 1.

u. 2. person sing. u. plur. bei allen verba gleiehmiïssig auf a endet
;

dieses könnte leicht einer Verwechselung zwischen den r<-stämmen

und den auf einen engen vocal auslautenden stammen anlass geben :

palan 'ich küsse' v. pala-ms 'küssen", hadan 'ich verlasse' v. kads-ms

'verlassen*.

Cap. XXV.

Ab- und ausfall, an- und einfügung von vocalen.

§ 88. 1. Wir haben schon früher bei besprechung der couso-

nantenverbindimgen im unlaut $ 48 eine grosse anzahl belege für

aus- und abfall des vocals der ersten silbe gegeben. Es mögen

noch folgende hinzugefügt werden: «'Mar. n .leg. ita, iniperat. 2 pers.

sing. v. verbum negativum, eKal. eKazl. ta |
mordE. umar 'apfel'

mordM. mat'
|
m Pis en. ufa'ins 'blasen' AhlqM. fams

\
eJeg. iliècan

'ich schlage' eKal. iïàcan.

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 a, 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 uls enger vocale vor z. b. m Sel. kaval-al e Mar. kaval-

alks 'achselhöhle' mPsen. kavl-al eKal. kavl-alks
|
mPsen. at'ävas

'Schwiegervater' mSel. aftdê
|
AhlqM. avaviz, avavs 'Schwiegermut-

ter' mPsen. m Sel. avàS
|
WiedemE. iombaka 'tief e Mar. tomka

\

mSel. êavardàm 'sehöpflöftel' mPsen. sardûm |
mordM. pavas 'glück',

ska-bavas 'gott' mordE. paz 'gott' TjumeneffM. ékabas gott'
j

mordM. tev9§ 'lindenbast' mordE. levé |
mordM. maràë bot. 'günse-

fuss' mordE. marc, mars |
mordM. Mu 'birke', Mnal neben kclunal

'birkenwald\
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Desgleichen wird ziemlich oft abfall eines auslautenden (engen

oder weiten) vocals beobachtet z. b. inordE. tovzuro, tqjéuro 'weizen'

mordM. toz'àr |
mordM. keihä (genit. -9rî) WiedeuiE. kerne 'stiefeP

eMar. eJeg. cKal. Hem |
mSel. jora (genit. -èn) eJeg.joro 'wachtel'

inPsen. jor
|
eJeg. kcnerc 'eile', sonst mit auslautendem r

|
mordM.

eK al. jakatama 'wir gehen' eKazl. jakatam; mord, jakatada, jakatado

'ihr gehet' eKazl. jakatad |
mordM. poju 'espe' mordE. poj \ mord.

Pukëa, lukSä' liksà\ 'buchweizen' raPatra ftks
|
mAdas evo thijä', plur.

ihija't 'kunimet', sonst mordM. ihi, plur. mPsen. ihit m Sel. ihi%t
\

mord, fei 'weg', vgl. mordE. prolat. Jcija-va 'den weg entlang'. —
Bisweilen mag auch eine ursprünglich consonantisch auslautende

Stammform durch einen späteren vocalzusatz zur vocalischen verwan-

delt worden sein.

2. Beim antritt von suffixen an consonantische stamme kommt

oft einschaltung eines engen vocals vor, wobei die verschiedenen

mundarten bisweilen auseinandergehen, z. b. mord, kai 'fisch', best,

form eMar. kalîê 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. Sufta, genit. §uf{d-n 'bäum',

plur. suft-t, ablat. gewöhnlich §uft-ta, auch èuftd-da |
mordM. pilyä,

genit. -9ii 'fuss', plur. pifle-t, ablat. gewöhnl. ßilk-tä, m Sei. auch

pihß-da
I

mordM. Ueßä, genit. -9tî 'heubaum', iness. kep-sa, plur. Jeep-

f

I
mordM. kengä, genit. -9n 'klau', plur. kenc-t |

mordM. vaén, genit.

-9fi, 'kot', plur. vaé-t |
mordM. stoma, genit. -dn, 'solcher', iness.

stam-sa, plur. stap-t
|
lama, genit. -dn, 'viel', af lam-nä 'ein wenig1

|

eMar. eJeg. laygo 'oberfläche', iness. laijk-so, illat, larjk-s
|
mord.

avare 'er weinte', aus *avard&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-êan \ raman (v. rama-

ms) 'ich kaufe', frequ. ram-san
|
mord, ara-ms 'sich stellen', frequ.
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mPsen. ar-êJ-ms
|
mord M. pârrja'-ms 'spritzen', frequ. p.îrk-l>-ms.

Auch vor dem frequ.-suffix -ri- wird er beobachtet z. b. niord.

nolda-ms 'loslassen', frequ. mPsen. nol-foms eMar. nolt-nems.

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

ausgestossen. Vgl. § 57.4 und § 59 anm.

Cap. XXVI.

Progressive palatalattraetion (Vocalharmonie).

§ {Hl. 1. Bei der betraehtung des vocalbestandes in den unzer-

legbaren stammen finden wir leicht, dnss im gemeinmordvinischen

ebenso wenig, wie in den jetzigen dialecten, von einer durchgeführ-

ten vocalharmonie im sinne der palatalattraetion die rede sein kann.

Nach einem hinteren vocal kommt in der folgenden silbe der vordere

enge vocal vor: hazti- 'schenken'
|
panü- 'backen'

|
koihP -'trocken'

j

surS- 'faden'; nach einem vorderen vocal der weite hintere vocal a:

pira- 'haupt'
|
era- "leben'

|

Sija- \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 § 46.2 gezeigt, dem mouillirenden einfluss des vorher-

gehenden vorderen vocals nicht unterlag, die betr. vocale von einan-

der trennte : pizb'- 'nost'
|

pezS- 'waschon^ ; sonst aber nur der vor-

dere: pitH- 'ohr'
I
te&- 'fünf

|
ttäi 'schlucken'

| ihäste- 'brüst'
|

mhbb- warm'.

Die verändenmgeu allgemeinerer natur, welchen diese lautver-

hältnisse infolge progressiver palatalattraetion in der diabetischen

einzeleutwickelung unterlagen, sind oben §§ 85, 79 gezeigt worden:

1) der gemeinmordvinischo weite hintere vocal a ist im mordM.

nach einem mouillirteu consonanten oder ; im auslaut zu ä gewor-

den: (mordE.) pit'a, pra 'köpf > mordM. pirä, prä (ablat. dage-

gen überall pra-da, pra-do)
|

(mordE.) Sija 'silber' > mordM. äijä, Sijä'.

2) der gemeinmordvinische hintere enge vocal ist in den mei-

sten ersa-dialecten (eMar. eJeg. eKal.), wenn in der vorhergehenden
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silbo ein vorderer vocal, oin mouillirter consonant oder ein j sich fin-

det*), in den entsprechenden mittleren vocal übergegangen: gemoin-

niord. *pizb'- 'nest' > eMar. e Je g. fiizç- eKal. piz(-
|
gemeinmord.

*pczü- 'waschen' > eMar. pezç- eKal. pez%-.

§ 91. 1. Obwohl die jetzigen dialecte in hinsieht auf die be-

treffenden voealverhältnisse 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:

û) Nach palatalem stammauslaut (vorderer vocaJ, j oder mouil-

lirtcr consonant) konnte das affix in der regel nur den vorderen (nicht

den hinteren) engen vocal enthalten. Ursprünglich hintervocalische

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 palatalitüt des stammauslautes unberührt.

b) Auf den weiten hinteren vocal (a) des affixes hatte der pa-

latale stammauslaut keinen einfluss.

c) Frei von einfluss seitens des stammauslautes waren desgleichen

ursprünglich vordervocalische affixe.

§ 92. Was die ursprünglich hintervocalischen affixe betrifft,

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 mokscha-mundarten — im mPsen. hauptsächlich 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

consonanten oder j auslautenden stamm angefügt war, wurde im

m P sen. der anlautsconsonant des suffixes mouillirt (vgl. § 46.2,6), und

*) Es versteht sieb leicht, wie der prsepalatale consonant j und ein

mouillirter consonant, bei deren ausspräche derselbe teil der zunge, wie bei

den vorderen vocalen, articulirt, hinsichtlich der in frage stehenden attraction

ganz auf gleicher lime mit den letzteren stehen.

**) Inbezag auf eChlyst siehe s. 92.
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demgemäss verwandelte sich das ihm folgende, auslautende a in den

entsprechenden vorderen vocal à (vgl. § 85): mPsen. Mdjä 'die

hand entlang
1

. Im inlaut vor unmonillirtcn consonanten ist das ur-

sprüngliche a auch im mPscn. bewahrt: niPsen. Mdyan 'meine

hand entlang'.

2) Der geineinmordvinische hintere enge vocal in den mit s

anlautenden Suffixen (possessivsuffix der 3. pers., die suffixe der local-

casus) ging in den betr. ersa-dialectcn nach palatalem stammauslaut

in den entsprechenden mittleren vocal über (vgl. § 79) : * molb'-zS' >
molc-zç, moiï-zç (poss.-sutf. d. 3. pers.)

|
*ti§th&-sbt > ftSmt-sr, ftSthi-

sr (iness.-sutf.)
| ü-zr <~ tc-zb' 'hierher', vgl. to-zo 'dahin' (illat.-suff.)

Desgleichen verwandelte jedes hintervoealische suffix, wenn es

an einen mit einem unmonillirtcn consonanten auslautenden stamm,

der in der endsilbe einen vorderen vocal hatte, angefügt war, seinen

hinteren engen vocal in den entsprechenden mittleren: eKal. irdiks

e Mar. irdes 'rippe': ablat. eKal. ifdiks-tç e Mar. ifdez-dr (vgl.

mPsen. ifdas, ablat. irdjz-da)
|
e Mar. tcz-dç-ms 'hinzufügen' (vgl.

tez-ks 'zusatz'), im mPscn. mit bewahrtem hinteren vocal Ccz-dû-ms
\

mord, t'izks 'sehani', carit. eMar. vièks-tphc eKal. vizks-thlir, vgl.

mordM. êizks'ftèma.

So wurde auch das geineinmordvinische elativsuffix -slü, zusam-

mengesetzt aus dem character der Iocaleasus, (unmouill.) s, und dem

ablativsuffix -dh', an einen palatid auslautenden stamm angefügt, in den

nämlichen dialecten zu -ste : eMar. iïëthc-stç eKal. iïëihi-stç 'aus ei-

nem pferde'
|
eMar. eKal. qj-str 'aus fett', vgl. eMar. tolga-sto eKal.

tohja-sia 'aus einer feder'.

Digitized by Google



— 108

tohja 'feeler', kudb' od.

kud 'hnus'

Fiëttttt 'pferd', Md
'hand'

e Mar.

tohja-do

kudo-do

eKal. inPsen.

lohja-da
\

tohja-da

kudu-da

tolga- tolga-

vtomo ftuma

kudo- kudu-

vtomo

tolga-

nok

kudo-nol

ftuma

tohja-

muk

kul-ta

tolga-

ftoma

kut-

ftima

tohja-dù-

e Mar.

tiSmc-de

kct-te

tiStiic-

ùtafte

kct-

êtethe

liëthi-

thik

kudu- kut-tô- kcdc-tick kcdi-ihik

tiëtUc-

nck

eKal.

liëihi-de

ket- te

ftSilti-

itithe

Icet-

%tithc

muk nàk

I

tohja-so tolga-sa tolya-sa fiëthc-sç

ket-sçkudo-so
\

kudu-sa kut-sa

tohja-va tohja-va tolya-va iïsthe-va

kudo-va kudu-vn kud-ga' i kcd-ga

I

od.

,
kudd-va' '

ttëthi-st

ket-sç

mPsen.

liëma-dâ

kät-tä

tiëms-
9

ftJthä

kät-

jtàthâ

iïëmo-

dd-nik

kät-tJ-

M

ftëmô-sa

kät-sa

iïë/hi-va ftsmâ-va

kcd-ga käd-gä

samb'- 'leer werden'

camo-mo camu-ma samô-ma

sithb'- 'trinken'

êititc-iiic

cam-do- cam-du- ëam-dô- sim-dt-

éimi-tttc

mu ma ma the

siih-di-

me

sinv-rha

êitît-dj-

tUà

gemeinmord.
form resp.

formen des

suffixes:

|('von einer feder

fn, s. w.) ablativ-

suffix -<ity, -db'.

('ohne federn' u.

s. w.) caritivsuffix

-xWmhfy -JctXthiï.

( unsere feder u.

s. w.) possessiv-

suffix der 1 . pers.

plur. *) -mh'k,

-thxk (-nb'k,

-nük).

('in einer feder'

u. s. w.) inessiv-

suffix -sV.

('die feder ent-

lang' u. s. w.)

prolativsuffix

-ga (-va).

( um leer zu wer-

den', 'um zu trin-

ken') infinitiv-

suffix -mb', -mb\

('um zu leeren',

'um zu tränken')

verbales abloi-

tung»8uffix -db1

,

-ds -f das vor-

hergen. suffix

-mb', -thb'.

*J in den belegen uns mPscn. an den mit dem ablativguffix -ffâ-, -dj-

erwciterlcn stamm angefügt: loh/a-dê-nôk Von unserer feder* u. s. w.
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jaka- 'gehen' mots'- 'gehen

jaka-vto- jaka-ftu

-mo •via

jaka-ftj-

-ma

mof-êk-

-me

moti-ftt- moî-fù-

-tUc -mä

jaka-ilo jaka-da

-o -za

jaka-da motc-dc

jaka-.:a mok-zf

mofi-dc moh-dii

moti-z? moh-za

('um gehen zu

lassen") verbales

ableitimgssuffix

-xtb'-, -i/S;
- + daa

infinitivsuffix.

('geht') posses-

sivsuffix der 2.

jpers. plur. -ds,

I

('mag er gehen')

posseasivasuffix

I
der 3. pers.

singul. --.V.

Als weitere belege mögen noch angeführt werden:

1) das nominale ahleitungssuffix -dS\ -dhf: mPsen. tatjfß-da,

genit. iai}yd-dd-n 'steif (vgl. finn. tanke-a<[*tanke-da)
|
mPsen.

kalgù-da (genit. kalgê-dù-n) e Mar. kalgu-do eJeg. kalgodo eKal.

kalgu-da (genit. kalgu-du-A) 'hart'; — dagegen mPsen. in-dä (genit,

fiid*-n) eMar. (i-de eJeg. éije-de eKal. i>\-de 'gerade' (vgl. finn.

oike-a < *oike-da).

2) die anhangspartikel -vH, -v'v (-js'), welche z. b. in den Zahl-

wörtern 11—19, 21—29 u. s. w. vorkommt: mordM. kzmga'ftv-ra

eMar. kemgavto-vo eKal. kemgaftu-va 'zwölf; dagegen mordM. Jam-

ni'h-jä eMar. Ilemnitc-je eKal. kcntnift-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. fitze 'nest', ablat. eMar. pxze-de eKal. piz[-de,

iness. eMar. pizese eKal. pu[se
;
vgl. mordM. pizù-da, pird-sa |

eMar.

pize-nek eKal. piz{-mi1t 'unser nest'.

Anm. 2. Daa poasessivauffix der 3. pers. lautet im eMar. (und

eJeg.) in einigen formen der objectsconjugation, an den palatal aus-

lautenden pneteritumstamm angefügt, unregelmüssig -ze (mit einem

vorderen vocal) z. b. eMar. kad{-ée < * kadv-j-zb' 'er verliess ihn', feji-zc

<C *tqv-j-zb' 'er machte es'. Auch im mordM. und eKazl. steht in
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ihnen statt des zu erwartenden hinteren vocals der vordere: inordM.

kadö-zä, tejd-zä eKaR kadj-£ä, feji-iä. Nur e Kai. bietet noch laut-

gesetzlich : kad{-zç, feji-zç. — An die genitivform des pron. person,

der 3. pers. angefügt, hat das in frage stehende suffix dagegen im

e Kai. die unregelmässige, palatalisirte form -ie: sotiée 'ejus', aus

*son-n-zb', während eMar. und eJeg. die lautgesetzliche form -ze

aufweisen: sonzç, zunächst aus *son-zç\ vgl. eKazl. soma.

§ 93. Andere dialecte zeigen von den affixen, welche im ge-

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 liin-

tervoealische erscheint, beruht dieses auf analogiebildung : die hinter-

vocalische form hat sich aus solchen fällen, wo sie lautgesetzlich ist

(nach nichtpalatalem stammauslaut), überall festgesetzt.

1. Im m Sei. hat das ablativsuffix auch nach einem stamm-

auslautenden vorderen vocal die hintervocalische form -da: Sin*- 'ge-

stand, ablat. ëina-da
\
èedi 'herz', ablat. éedi-da. Nach j und mouil-

lirten consonanten dagegen hat sich die vordervocalische form be-

wahrt: ftej 'zahn
1

, ablat. pejdä \ kar 'bastschuh', ablat. kar-dä | tnr

'wald', ablat. Hf-dä \ keù 'stein', ablat. ket-dä
J
fnlyv- 'fuss', ablat.

pitk-fâ (mit syncopirtem auslautsvocal) neben pilgv-da (â < 9, s'

§ 73, anm. 2).

Das caritivsuffix lautet nach palatalem stammauslaut, ei-

nerlei ob dieser ein vocalischer oder consonantischer ist, -fùma (vgl.

mPsen. -fidi'nä): m Sel. éedi-ffoma 'ohne herz'
|
èifa-fùma 'ohne

gestank'
|
iir-ftoma 'ohne wald*

|
kätfUma ohne hand'

|
keé-f'tdma

ohne stein'.

Das infinitivsuffix hat stets die hintervocalische form -ma

(-mO-) : jaka-ma, moU-ma 'um zu gehen'.

Das Possessivsuffix der 2. pers. plur. erscheint desgleichen

nur in der hintervocalischen form -da: mole-da 'geht' An den pne-

teritumstamm augefügt, hat sich jedoch die gemeinmordvinische vor-
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dervocalische form in diesem wie auch in allen übrigen dialeeten be-

wahrt, weil hier keine hintervoealische nebenform anlass zuranalogie-

bildung geben konnte.

Die ableitungssuffixe dagegen haben die beiden gcmein-

mordvinisehen formen bewahrt; àam-dà-ms Meeren', éhh-db-ms 'trän-

ken'
I
jaka-ftù-ms, moF-fto-ms 'gehen lassen'. Desgleichen die an hangs-

par tikel: fomgcrfti-va 'zwölf, Ibthni'h-jä 'vierzehn'.

2. In derjenigen mokscha-mundart, welche der evangel ienüber-

setzung von TjUMENEEK zugrunde liegt, sind die vordervocalischen

formen der suffixe in noch höherem grade von den hintervoeali-

schen verdrängt worden. 80 lautet das ablativsuffix auch nach

einem j oder einem mouillirten consonanten -da z. b. Baöaa ( = vajtla)

x.vaj VP
I
MC3LAa (= theéda) v. mez-, meto- pronom, interrog. was';

das caritiv suffix hat stets die form -a>TUMa (= -fiüma) z. b.

nifübre^THMa (= pihß-fihna) 'ohne fuss'
|
iiALOTUMa (= i(-fttma)

'ohne kind'. — Jedoch kommen in einzelnen fallen auch vordervoca-

lische ablativformen, wie ccmöcac (= SetnbJdä) vor, was allerdings

auch darauf beruhen kann, dass der Übersetzer sich nicht streng an

eine mundart gehalten hat.

3. Auch in den mokscha-mundarten der kreise Krasnoslo-

bodsk und Gorodischtsche scheinen die vordervocalischen fonnen

der affixe durch hintervocalischen teilweise verdrängt zu sein.

4. Von den mir bekannten ersa-dialecten hat eKazl. die an-

wendung der vordervocalischen suffixformen beschränkt. So lautet

das ablativsuffix auch nach palatalein stammauslaut -da: eKazl.

firda v. fir 'wald'
|
pintda v. /tint- 'hund*. In einigen adverbial ge-

brauchten ablativformen hat die vordervocalische form sich jedoch

bewahrt: ombföt-dä 'zum zweiten mal', kolmjöi-Jä 'zum dritten mal'

u. s. w.
I
ihl-dä 'von vorn'. Das caritivsuffix hat stets die hinter-

voealische form: tiif-ftuma 'ohne wald'
j

/tini-ftuma 'ohne hund'; des-

gleichen das infinitivsuffix: tejuma 'um zu machen', aus * tejx-tUx.

Das possessiv s uffix der 2. pers. plur. hat dagegen seine

vordervocalische form nach palatalem stammauslaut bewahrt: tejt-Jä

'machet', vgl. jaka-da 'geht'. Das possessivsuffix der 1. pers. plur.

aber lautet an vocalisch auslautende stämme angefügt, stets (auch

nach einem vorderen vocal) -w//»', -n}k: /jinf-mjk 'unser \i\\m\\ /tint~n}k
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'unsere hunde'; dagegen nach niouillirten consonanten und j noch

vordervocaliseh: kaß-n-tUtt wir beide', vgl. die pneteritoimformen :

nari-thä (uus * nara-j-thsft) 'wir Schoren', fejt-thä (aus * fejb'-j-iftbtk)

'wir machten'. Die anhangspartikel weist in den Zahlwörtern

beide formen auf: Icäihitvtt-jä 'vierzehn', vgl. Mmyo'lmu-va 'dreizehn'.

— Auch in den ableitungssuffixen erscheint die vordervocalische

form bewahrt.

§ 94. 1. Vordervocalische affixe erscheinen in allen dia-

leeten nach hinteren vocalen unverändert, nach einem unmouillirten

/, r, w, z, s, z, §, d, t (aus älterem ti) aber haben gewisse mit n an-

lautende affixe (deminutivsuflix dativsuffix -ithtn, -tW, eomitativ-

suffix -wy#, plural, best, artikel -nü, nicht aber das ableitungssuffix

der verba frcquentativa -nh'-) in den von mir untersuchten ersa-

dialecten*) ihren vorderen vocal gegen den entsprechenden mittleren

ausgetauscht z. b. mord, toi ïeuer', sur 'finger', on 'träum', Jcuz

'flehte': eMar. deniinut. tolne, surne, onnç, kuznç; dativ tolnçn, sur-

nçn, onnç/ij kuznçit ; comitat. tohçiï, surneiï, onneß, kuzitçK, (vgl. ava

*weib': demin. aûine, dativ avanen, comit. avaûek) | mord, saidat

'soldat', best. plur. eMar. eKal. saldùtnç eKazl. saldahui ,aus * sàldat-

i-n'b', (nicht aber nach dem plural-/, welches an vocalisch auslautende

stamme angefügt ist: ava: plur. avat, best, form eMar. eKal.

avafite eKazl. avaf/tä); singul. dativform eMar. saldat-nçn eKal.

saldat-ne u. s. w.

2. In einer solchen Stellung ist das dativsuffix auch, wo es im

ersanischen mit aufbewahrtem urspr. anlautsconsonanten erscheint: -fi,

-fen, zu -ii, -tçn geworden: sur 'finger', skal 'kuh': best. dat. eKal.

eKazl. surti, sJcalti (vgl. ava 'weib', best. dat. avafi) |
eMar.

{avanstçn) avanctçn 'seinem weibe', aus * ava-nz-fen.

Im mok8chanischen zeigt das dativsuffix einen solchen vocal-

Wechsel nur, wenn es den auf einen umnouill. consonanten

auslautenden formen der Possessivpronomina folgt: mPsen. in Sei.

avaneti 'seinem weibe', aus * ava-nz-fi\ pitoneti 'seinem hunde', aus

*) wie in Kasan publicirte ersaniaebo Schriften zeigen, in anderen mund-

arten noch uach anderen consonanten z. b. HMHD (= jatïtnç), demin. v.jatH

'suppe', (eMar. eJeg. jamtie).
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* /ihU-nz-ti
I

armiz'nuli 'soinen woiborn', fmUnzhuJi 'seinen hunden'
|

avasn'mdi 'ihren weibern', piiUsimuH 'ihren hunden*. (Bei Ahlqvist

auch in diesen fallen mit -/: aransfi, arannvdi, nrasnendi, wahr-

scheinlich fehlerhaft). Dagegen mordM. surft 'einem finger, skalft

'einer kiih'.

§ 95. Auch in einigen Zusammensetzungen erscheint ein auf

progressiver palatalattraetion heruhender vocalWechsel : e Mar. kudekcFr,

huiliJccTe e Kai. kudikifc eKazl. kudjhlä mordM. kuddfjfptä 'in der

vorstuhe': mord, kudu, kud 'stube', mordE. ifceh\ ikitv, ifolä mordM.

Uß9lä 'vorn'
|
mPsen. valdncitjksa 'für sein wort': valant (v. vai)

'seines Wortes', itjksa postpos. 'für'
|
m Ts en. tol-dêké 'feuerbrand'

neben Säf-fokS 'schleissenbrand' e.Jeg. sal-driks (WiedemE. sadreks)

'salzfass' eMar. saf-durks mordM. sai-dârks eKazl. sal-d}rks
|

mordM. Urin 'birke' mordE. Kitn, kiri} (vgl. § 70...).

H
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Zur gesehiehte des acoentes.

Cap. XXVII.

§ 96. 1. Im niordM. ruht der accent gewöhnlich auf der

ersten silbe des wortes z. b. ava 'weib
?

| moda 'erde'
|
kafta, genit.

kaftê/i, lat. kaftu, 'zwei'
|
kolma, genit. kolmdA, prolat. kolmêva, 'drei'

I

tuva, iness. tumaa, plur. turnt, 'schwein'
|

Säjär 'haar'
|

§ej9r

'maus
1

I

ßäjjäfddms 'verschütten'. 1. pers. pnes. ßäjärdan
\
s'ira, gen.

sirotu 'alt'.

Eine vorrückung des accents wird in folgendem falle beobachtet:

2. Wenn der vocal der ersten silbe ein u oder i, resp. § oder

9 (aus w, i 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 mPsen. 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. tunda' mSel. tunda 'frühling' ; in beiden mund-

arten: best, form tunda' 6, iness. tunda'sa
|
mPsen. kêrga' m S el.

kêrga 'hals'
; in beiden mundarten : plur. kêrga't, prolat. târgarva

|

mPsen. êijâ' m S el. Sijä 'silber'; (in beiden mundarten) plural, éija't,

iness. êija'sa, genit. mPsen. êijà'n m Sel. êijâ'nn |
mPsen. mSel.

îcija'ks 'fussboden'
|
mPsen. ardas mSel. rudas 'kot'

|
mPsen. kum-

ba'ra, m Sel. (ausnahmsweise mit dem accent nicht auf der nächsten,

sondern der zweitnächsten weitvocalischen silbe) kêrmara'v 'klette'
|

m or (IM. tuva 'schwein
1

,
genit. fuvdtî, tuvdnn, iness. tuvvsa (< *-sk)\

Digitized by Google



115 -

detain, in Pis en. tuih'tä' mSeJ. tm\mä, plar. (in beiden mundarten)

foi'âjia'l ! mord M. ;}j>o 'neBt', host, form fiùàé; prolat. mPsen. pi-

dvar in Sei. pizâca, mit dem poss.-snffix der 1. pers. sing, in beiden

ninndarten pizàva'n |
mordM. ktdu 'aschc' ; demin. mPsen. kulunä'

m Sei. kulunä, iness. in beiden mundarten kuluna'sa
|
mordM. kiza

'sommer, ni P s en. kizênda' m S el. kizènda 'im sommer', plar. v. der

deininutivform in beiden mundarten kUHa't |
mordM. kulàms 'ster-

ben' Icuiôma (= eMar. kulomo) 'um zu sterben' kttll 'er stirbt' kulêiï

'ich starb'; aber kula'n 'ich sterbe' kuleta'tna 'wir sterben', mPsen.

kuldma' m Sel. kulèma (
— eMar. kuluma) 'man muss sterben'

|

mordM. tijnns 'machen' fiji 'er macht' tijathä (= eMar. fejeihc) 'um

zu machen'; aber tija't 'du machest' fixfa'ma (fisfa'ma) 'wir machen',

mPsen. Ctpma' mScl. tijoma (~ eMar. t'cjima) 'man muss machen'

! mordM. kulhîmddms 'gehorchen' kulLcênddma (= eMar. kulconomo)

'um zu gehorchen'; aber ktdL(ônda'n 'ich gehorche', mPsen. kulLc§n-

dùma' mSel. kulLtènddma (= eMar. kulcunuma) 'man muss gehorchen'

i
mordM. ifadjins trunken werden', ifadathä (= eMar. ifedeme)

'um trunken zu werden"; aber ifada'n 'ich werde trunken', inP s en.

irodoma' mSel. ifochma ( - eMar. iridima) 'man muss trunken

werden*.

3. In einigen fällen wird jedoch imregelmässig der accent auch

auf einer engvocalischen silbe angetroffen, dio nicht die erste im worto

ist oder ursprünglich es nicht war, wie aus der consonantenverbin-

dimg im anlaut, bisweilen auch aus mundartlichen nebenformen her-

vorgeht; das resp. schwinden des vocals der ersten silbe steht offen-

bar mit der vorrückung des accentes im Zusammenhang: ftalda, ffi,

kstj, kêiy kèni, kêtir, këftth, péi, pê/iiéams, êtir
y êfiijkst (vgl. inbezug

auf diese Wörter das verzeiclmiss § 48); mSel. icki'zä 'ferne mPsen.

iökozä mG or od. éickdzâ.

4. Ist der vocal der ersten silbe ein anderer als u (à), i (d), so

ist der accent nur in einzelnen äusserst seltenen ausnahnisfällen in

irgend einer mokscha-mundart auf dio folgende silbe gerückt, während

die ursprüngliche accentuation anderswo noch bewahrt ist: in PS en.

ato'kë 'hahn' m S el. afakë*) (vgl. mord, ata- 'männchen (v. tieren)';

*) Auffallend ist in diesem wortc auch der vocal wcchsel.

Digitized by Google



- 11« -

dagegen auch im mPsen. avaki 'junge henne', (vgl. mord, ava 'Weib-

chen')
I

m Sel. kafta'êt 'zwillinge' mPsen. kaftaêf.

5. Den in mom. 1 und 2 angegebenen accentgesetzen haben

sich die aus dem türkischen hinübergenommenen Wörter vollkommen

angepa88t*) z. b. mordM. aîaêa 'pferd'
|
kaba 'augenlid'

|

kafR63gan

'habicht'
I
sakal 'hart'

|
ajgïr 'hengst'

|
atwk 'fertig'

| karèâ- 'entge-

gen'
I
pakêâ (plur. pakSat) 'fold'

|
Sajtan 'ein böser geist'

|
§ä%är

'stadt(?)'
I

teraza Vage'
| äeb'är 'gut, hübsch'

|
imos ïrueht'

|
öibth

"pfeife'
I
oka 'posament'

j
oram 'gemeindeversammlung'

| konak 'gast'

I
sokdr 'bhnd'

|
aéds 'billig'

|
uskèr '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 beschränkung) : kuja'r 'gurke'
| kuda' 'brautwerber'

| kurka'

Bruthenne'
|

kujä' (plur. kuja't) 'fett'
|
tuga'n jüngerer brader' | lus-

ma'n 'zauberer'
| suzmar 'quark'.

6. Die grosse mehrzahl der rassischen lehnworter wird dage-

gen im mordM., wie in der Originalsprache betont. Jedoch sind auch

die falle nicht selten, wo das mokschanische eine von dem rassischen

verschiedene accentuirung aufweist und zwar gemäss denselben nor-

men, welche für die einheimischen Wörter geltend sind; bisweilen

wird die rass. 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 m, t enthält: mPsen. atsn m Sei. ovdn 'darre',

russ. OBHHT.
I
inP s en. arèên (m S el. ar§ïn) 'elle', rass. apmwB

|

mordM. kabak 'schenke', rass. KaôâKt | m Sel. karaê mPsen. karaéâ

'karausche', rass. Kapâct |
m Sel. koiïsa, plur. koiïsat, 'rad', rass. ko-

jiecö
I
mordM. kapa 'schober', russ. Konâ |

mordM. kalada 'Weih-

nachtsabend', russ. KOJiflM
I

mordM. kapsta 'kohl', rass. Kanycra
|

mPsen. kaêak (m Alk. kaéa'k) 'türpfosten', rass. kochk-l
|
mPsen.

kaMa mSel. kaMa 'beutel', russ. Kaflirrâ
|
mPsen. kattä 'lederner

fausthandschuh' rass. rojiHija
|
mPsen. kofit&teé 'eraährer', rass. Kop-

*) Inbczug auf die türkischen accentverhältnissc, besonders diejenigen

der Wolga-dialectc, ans welchen die grosse mehrzahl der türkischen lehnworter

im raordvinischen stammt, siehe Radlopf Phonetik cap. VII.
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Miï.icin»
I
m Sol. kopâl oin knmmier îneissel, zum aushöhlen der tröge

ii. dgl. gebraucht', russ. KoniJjn» | mPsen. korbàn (m S oi. yarbwn)

'buckeliger', niss. rop6yirc>
|
m Psen. kasfar 'hulzhaufen', niss. Kocrëpfc

J

m Psen. kofRéaya 'inlonor topf, rusa. Kopqâra
|
m S el. yoàùnec

(m Psen. kas fi'foS) 'mitgebrachtes geschenk eines gastos', niss. roc-

thhcut»
I
mur (IM. kockarya 'ofenkriicke', niss. Kuneprâ |

m Sol. kohéâ

'ring', niss. kojluô |
m Sol. kocadùk 'hakcnpfriemo', russ. KOHCAiJirh

|

mordM. miftUä, nctftä 'wocho', russ. ucxixn
|
m or (IM. nekrH 'reknit',

russ.dial. HCKpyn»
|
niSel. ohittcä (niPsen. kotöä inAlk. ayo'tda)

dorftor', russ. OKÖjiima |
murdM. orta, varata 'tor', russ. BopoTii,

BopÔTa
I

mPson. pajar 'herr', russ. öorip- |
m Psen. postuf, poatu

'hirt', russ. nacryxi,
|
m Psen. putaana 'furche', russ. 6opo3Aa, dial.

6opo3ud
I

mPson. putalak Mas innere dach', russ. noTOJiÔKT,
|
m Sei.

borax 'schwelle', russ. nopön»
|
in Psen. kornastaj 'hermelin' niss.

ropHOCTàii
I

m Ps en. patana m S el. pofna 'holzscheit', russ. nojibHO
|

niSel. botasat (mPsen. pafa'sal) 'geliinder', russ. 6ajflCLl |
niSel.

brahua AhlqM. biatnü (mPsen. prafi'na) 'holzkrug', russ. ôpaTHna

I

m P.s en. potkau "hufeisen', mss. noAKÖBa |
mPsen. rätinä 'ver-

wandter', russ. poAHfl
I
mPsen. raaa 'tau', russ. pocâ

|
inP s en. sard

m S el. zarä 'röte', russ. 3apa
|
m Psen. stmjii 'familie', russ. ccmbh

|

niPsen. skua wand', russ. crtiiâ
|
m 8 el. stokan (mPsen. alaka'n)

'trinkglas', russ. CTaKam>
j
murdM. tabak 'tabak', russ. Ta6aKi>

j

mPsen. fcrgùn 'Kallus crex", niss. Aepr^HT> \
m Ps en. toska 'brett',

russ. aockA
I

m S el. dolaia niPsen. tolata 'meissel', russ. aojotü
|

m 8 el. dobàéci (mPsen. tabic cù) 'boute', niss. AOÔûia |
m Psen. toryasa

'krainer', russ. TopràwL
|
mSel. évfvàr donnerstag', russ. MeTBépri.

|

mPsen. cerpala 'schöpfgelte', russ. qepnâjio
|
niPsen. cayalav 'grosser

pfriem', russ. îKerâjlo |
in Psen. rcdra 'eimer (ein mass)', russ. Bejipu

I

m Ps en. vedarku 'waasereimer', niss. BOAepKa |
m Psen. vorazjä

'kluge frau', russ. Bopoxen.

01)wuhl nun im russischen bisweilen in gewissen tunnen eine

Zurückziehung des acceutes auf die anfangssilbe stattfindet, ausserdem

diabetische Schwankungen vorhanden sind, su ist doch gewiss in den

allermeisten fällen die abweichende accentuimng des niukschanischen

aus den einheimischen aeeentgesetzen zu erklären. Besunders sind

diejenigen fälle hervorzuheben, wo das moksehanische eine erste silbe
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accentuirt, deren a, resp. u, in dem russischen dialecte, hus welchem

das betr. wort stammt, eben infolge der aceentlosigkeit aus älterem

(in der orthographie der russ. litteratursprache bewahrtem) o, resp. a

entstanden ist. Vgl. Ko.iocoB, Ofoop s. 54 ff. 62 ff. 135 ft'. Co6o-

jeBCKiö, .TeKuin s. 68 ff.

2) Wörter, in denen im russischen eine den vocal u oder einen

i-laut enthaltende erste silhe aceentträgerin ist, und wo dieser weiter im

worte eine weitvocalische silhe folgt, werden im mokschanischen oft

auf der letzteren accentuirt: missen, kdrsa' 'ratte', niss. Kpwca
|

kukla' 'puppe', rnss. KyKJia
j
pivw 'hier

1

, niss. ni'iBO
|
sukw 'hündin',

russ. Cyna
|
ècukw 'hecht', russ. myitä

I
tuen' (nel)en tucii) 'wölke',

niss. Tyna
|
ttfcä- 'strasse', niss. ^juma.

§ 97. Mit dem mokschanischen stimmt eKazl. in der betonung

hauptsächlich nberein, nur dass hier unregelmäßige vorriiekung 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. urva' 'Schwiegertochter', plur.

urva't
I
tuéa- 'wölke', gen. tuää'ii, russ. Tyra; woraus mit Wahrschein-

lichkeit erschlossen werden kann, dass die Zurückziehung des accents,

die im letzteren falle im m Sei. beobachtet wird, eine secundäre 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 gemeinmordvinischen zeit anzugehören), und man kann wohl nicht

umhin, ihn mit der aceentlosigkeit der betr. silbe in Zusammenhang

zu setzen. Aus den Zusammenstellungen in cap. VITI 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 russische lehnwörter iu den betr.

dialoctcn erscheinen, ist geeignet auf die ersanischeu accentverhältnisöe eini-
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noch, (lass 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-

mordvinischen dieselben waren, wie jetzt hu mPsen.

gcs licht 7.n werfen: mordE. (wie mich mordM.) kapsta 'kohl', russ. Kan^CTa

I
nedta Vochc', row. IieA'AjIfl

1
kuMa Wblbrcf, rua». KHCé/lb I avun

darre*, russ. OBIIHX
|
ntkarâa TniiKtliiindscliidi', russ. pyKaBHIKl
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Einige bemerkungen über die formen der possessiv-

sufflxe.

In der ersten lieferung seiner ,.Ugrischen Sprachstudien" hat Bu-

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 pluralität des

besessenen (der besessenen gegenstände) bezeichnet, nicht, wie Bu-

denz annimmt, die pluralität der besitzer.

Unzweifelhaft hat es in allen personen, sowohl im singularis als

pluralis, ursprünglich zwei formen gegeben: eine das bare possessiv-

suffix enthaltend: sing. 1. » 2. f 3. s.V; plur. 1. mVk 2. Wh 3. sb%

und eine andere, in der zur bezeichnung der pluralität des besessenen

letzterem ein v vorgesetzt war. In der bewahrung dieser ursprünglichen

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. Wink LRR, Das UrnlaltaiBcbc und seine grnppcn. I. 0. 2. licfe-

rnng, s. 123— 138. Setälä, Äännehistoria s. 56, 386.
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zwar kommt beides in derselben inundnrt in verschiedenen perso-

neu vor.

Unten stehende tabelle giebt einen überblick über die betr. for-

men im ersani8chen.

Singul.

j
'mein söhn' éora-m

1. pers. \ , . ...

( même söhne

I
'dein söhn'

P er9 -

j 'deine söhne'

I'sein söhn'

'seine söhne'

eJeg.
j

elvazl.

Plural.

j

'

^eF8,
I
'unsere söhne'

'unser söhn'

I
'euer söhn'

2. pers. \ , ...1
( eure söhne

3. pers.

cora-rjk

cora-
(
'ne *)

rora ê **)

od. éora-st

'ihre söhue' Morast

'ihr söhn'

éora-n

éora-t

éora-nt

éora-zo

éora-nzo

éora-mok

éora-nok

éora-m

éora-n

éora-t

éora-t

cora-m

cora-n a

éora-nuk

éora-nik

éora-rjk

rora-ijk

éora-st

e M ar.

éora-m

cora-m

éora-t

éora-t

cora-zo

éora-nzo

éora-nok

éora-nok

cora-qk

cora-rk

éora-st

eKal.

éora-m

éora-m

éora-t

éora-t

éora-za

éora-nza

éora-m uk

éora-m uk

éora-qk

éura-rfi

corast

éora-st [éora-st \cora-st

Im mokschanisch en ist die betr. formnusgleiehung weit fort-

geschritten. In der dritten person singularis ist jedoch in allen mokseha-

mundarten die ursprüngliche Verschiedenheit bewahrt: ara-ts 'sein

weib', ava-?iza (ara-nz'm) 'seine weiber'; im AhlqM. auch in der

zweiten: avat-sd (= avaï-êâ) 'dein weib', avatnä {= avatt-hä) 'deine

weiber', aus *ava-n-t->ui (vgl. § 36.i).

Später aber hat c^s mokschauische es teilweise wieder zu einer

Unterscheidung der Singularität und plurulitüt des besessenen gebracht

•) die gewöhnliche bestimmte pluralform ohne possessivsufflx.

*) die gewöhnliche bestimmte singularform ohne poseesaivsuffix.
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und zwar durch abermaliges anfügen demonstrativischer pronominal-

eleuiente (sogar in der dritten pers. sing., ira AhlqM. auch in der zwei-

ten*), obgleich hier die ursprüngliche forraverschiedenheit 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

demonstrativstemm e bedient. In der ersten und zweiten pers. sin-

gulars erscheint der pronominalstamm s9, plur. n&': 1. ava-zä <
*ata-n-zä (vgl. § 55) 'raein weib', ava-nä < *ava-n-nä 'meine wei-

ber' 2. ava-f-ê-ii < *ava-t-Sä 'dein weib, mPsen. m Sei. ava-t-nä

< * ava-t-nä (AhlqM. ava-tt-nä) 'deine weiber'; in der dritten person

dagegen der pronominalstamm tbf, plur. nht: ava-t-s «< *ava-t-stt

'sein weib' (das determinativum steht hier vor dem possessivsuffix) *),

ava-n-Z9-n (neben ava-n-za) 'seine weiber'. In der dritten pers. plu-

ralis ava-s-na < *ava-st-na 'ihr weib' od. 'ihre weiber' hat wieder

ausgleichung stattgefunden: die die pluralität 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

pluralität des besessenen: 1. mPsen. avandKä od. (syncopirt) avanUä

Ah qM. avanU RegM. avmikä (NyK. V s. 129) 'unser weib' od.

'unsere weiber' 2. mPsen. avantfä, desgleichen Ah qM. avantä

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 Bich für

die erste person *ava-n&-Ä&1c aus * ava-n&-nVJc
f
* ava-n&-nbt-mvk auf-

stellen, für die zweite: * ava-n&Sitt, aus * ava-nSr-n-tk, * ava-üü-ny-tefc

In dem ablativ, inessiv, elativ, illativ, prolativ und caritiv dagegen

*) Vgl. Büdenz Ugr. Sprachst. II s. 23.

**) Dass in dem auslautenden ä «#) dieser formen das demonstrativ-

pronomen e, das in einigen adverben, wie e-Sa 'dort', C-sta 'dann 1

,
vorkommt,

enthalten sei, 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-Sd-ndk, ava-sd-tjk- 'jn

unserem weihe' od. 'in unseren weibern' 2. ava-sd-nônt, ava-sd-nnt

'in eurem weihe' od« '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-

ttua, iness. ohne artikel ava-sô-st*)\ aber merkwürdigerweise sind

in der zweiten person beide hier vorliegende demonstrativstämme

nichtpalatal, obgleich man doch neben dem gemeinmordvinischen,

auch im ersanischen vorhandenen nichtpalatalen coafrix n den neuen

8pecifi8ch mokschanischen, 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 noubildung ausdruck geschaffen :

1. m Sei. ava-nd&li 'unser weih' {ava-üoM 'unsere weiber') m Alk.

ava-ûdèK-â 'unser weib' {ava-ndüä 'unsere weiber') 2. m Sel. ava-nddêt

'euer weih' (avann-tä 'eure weiber') m Alk. ava-no&fä 'euer weib'

(avann-tä 'eure weiber'); sie sind jedoch noch nur im genitiv und

dativ im gebrauch. Die formen sind schwer näher zu analysiren : so

viel ist klar, dass in ihnen der singularische demonstr. pronominal-

stamm êh' enthalten ist.

Budenz 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 für das mord-

vini8che festgestellt habe: die pluralität des besessenen auszudrücken.

Dafür zeugt am klarsten das vogulische: Samern 'mein auge', Sama-

nem 'meine äugen'; samov 'unser auge', èamenov 'unsere äugen'; sa-

man 'euer auge', Samenan 'eure äugen' **). Die nähere erörterung

der frage bleibt künftigen Untersuchungen vorbehalten.

*) dagegen die gonitivform, wie es scheint, mit zweifachem hintervoea-

lischem artikel ava-S-ndn: in dem auslautenden -n steckt nicht das genitiv-

8uffix allein, welches überall mouillirt lautet, sondern neben ihm ein nochma-

liger artikel, vgl. ava-nz<>-7l 'seine weiber
1

(genit.).

**) Hunfalvy A Kondai Vogul nyelv <NyK. IX, i s. 48 f.).
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