


Ш.еК -■.■■■_> - . V - í  ř - s» л" - ■ , ■ „ 
■•- . ’■>■• ■ > - /■'< -  > ■, ■ . 

i»--' >■•’■ '# '• ■■ .. v  ■ - ■ > ■- ■

-

rv * / -  e-. ■■■• лШ-... - ■ •<„ Z ä ä f i i  ’ ■ ■ ''.S

V ; . k , -s; - -77  7 7 7 7 7 ^  7  7 ,7 7• > , v -
::kv h :

■ ' - -  ' :

■
t 'V

■ 4-J
■ ■

■ fjp
4’ - -7 : *7  ;->v -K;№

. .

■
';*Ж«Ч ‘v-

1*; í-^víj* ''■ •'/i''’..; '..77 i-'rr ~v •-ttV’c,■ *■ — ■■'■»'O ■* ' Д ••У.У ,. ' •"%> "•*'A

ŧ :  Ø v r ' i  % !J £  V •• \::Š
•V • 7. ,->7 - .;••■;45. 7- > ■ •>

' 1 ’V •' -; jj&v ■ -;Qj

- ’.'V

■ . C‘ - •• -š 4ŧrjč ’
7 Y ^ ;< :7 ::^

"  ' . v í -. :л . 7 ■ ' ... .>
•' ЩVr -'5> ,* Л >V5  ̂• - -  v> -

:• i-7-- -• i(

■ .' . ..

■-"4- v '■ ■ • -v  . ;•' C’. ГѴ̂ •: -<  :,V

-
,; "7 f r  ■

.{Г *  '  -3 ’. 'J r * -7, •

.v>"- vř .  :

'V'. ;г>

1 ' . - ' -r. - . ;  . " /■ ;;v.‘4 ' 1 >  ‘ *s> ' • . Л- .; • • . - - . i  . .. .

. j ? ■*'* - «A ' ■ ' ' ‘ •• -7



D I E

TSCHUIÄSSISCHEN LEHNWÖRTER
IN DEN

PERMISCHEN SPRACHEN
VON

Y R J Ö  W IC H M A N N

Suomalais-ugrilaisen Seuran toim ituksia X X I  —  Mémoires de la Sociélé 
Finno-ougrienne X X I

■ Æ - - . -

HELSINGFORS
D R U C K ER E 1 D E R  F1NN1SCHEN L IT T E R A T U R G K S E L L S C H A F T

1903





Inhalt.

A bkiirzungen........................................................................................ V.
Zur transskription...................................... XVI.
Friihere a rb e ite n .....................................................................................XVIII.
Die wichtigsten kriterieu der tschuwassischen lehnwörter . . 1.
Die vertretung der l a u t e ..................................................................  7.

A. Die konsonanten..................................................................  7.
B. Die vokale............................................................................. 25.

Wörterverzeichnis..................................................................................  36.
Riickblick. Folgerungen.    129.
Wortregister....................................................................................................155*



*



Abkiirzungen.

ab. =  Abakan-dialekte. 
ad. =  Aderbedschan-dialekt. 
alt. =  Altai-dialekt. 
an. =  anatri-dialekt (tschuw.). 
an. Bu. =  auatri dialekt von 

Buinsk. 
arab. =  arabisch. 
arm. =  armenisch. 
asi. =  altslovenisch.
AT. =  alttiirkische iuschriften. 
aw. =  awestisch.
b. =  bulgarisch (slav.), 
bar. =  Baraba-dialekt. 
bschk. =  baschkiren-dialekt. 
chazar. =  chazarische sprache. 
dsch. =  dschagataisch. 
est. =  estnisch. 
fi. =  flnnisch. 
gr. =  griechisch. 
jak. =  jakutisch. 
kar. =  karaimen-dialekt vou 

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.
kiiär. =  Kiiärik-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.
np. =  neupersisch.



— V i 

lisi. =  neuslovenisch. 
osm. =  osmanli-sprache. 
osset. =  ossetisch. 
osset. dig. =  ossetisch, digorischer 

dialekt.
osset. tag. =  ossetisch, tagauri- 

scher dialekt, 
ostj. =  ostjakisch. 
ostj. I. =  Irtysch-ostjakisch. 
ostj. N. =  nordostjakisch. 
pers. =  persisch. 
russ. =  russisch. 
sag. =  sagaischer dialekt, 
samojed. Jur. = juraksamojedisch. 
samojed. O. =  ostjaksamojedisch. 
sart. =  dialekt der sart. 
schor. =  schorischer dialekt, 
seld. =  seldschukisch. 
skr. =  sanskrit. 
soj. =  sojonischer dialekt, 
syrj. =  syrjänisch.

„ I. =  ischemischer dialekt.
„ L. =  luzischer dialekt.
„ OP. =  ,,ostpermjakischer“ 
dialekt.

syrj. P. =  permischer dialekt od.
,,permjakisch“. 

syrj. Peč. =  petschorischer dia
lekt.

syrj. S. =  sysolischer dialekt.
„ U. =  udorischer dialekt.
„ UV. =  vytschegdischer dia
lekt an derunteren Vytschegda.

syrj. V. =  vytschegdischer dia
lekt.

tar. =  tarantschi-dialekt. 
tat. =  tatarisch. 
tel. =  teleutischer dialekt, 
toh. =  Tobol-dialekt. 
tscher. =  tscheremissisch. 
tschuw. =  tschuwassisch.

„ an. =  anatri-dialekt.
„ wirj. — wirjal-dialekt. 

tub. =  Tuba-dialekt. 
tur. =  dialekt der Tiiraly. 
tiim. =  dialekt der Tiimen-tataren. 
uig. =  uigurisch. 
wirj. =  wirjal-dialekt (tschuw.). 
wirj. Kozm. =  wirjal-dialekt vou 

Kozmodemjansk. 
wirj. Kurm. =  wirjal-dialekt von 

Kurmysch. 
wog. =  wogulisch. 
wog. ML. =  dialekt von Mittel- 

Lozwa. 
wotj. =  wotjakisch.

„ Bess. =  bessermanscher dia
lekt.

wotj. Gr. =  glazovscher dialekt.
„ J. =  jelabugascher dialekt. 
„ K. =  kasanscher dialekt.
„ M. =  malmyžscher dialekt. 
„ MU. =  malmyž-uržumscher 
dialekt.

wotj. S. =  sarapulscher dialekt.
,, U. =  ufascher dialekt.



A h l q v ., tschuw. A h l q v , =  A ira . A h lq v ist’s „Rysk-tschuwaschisk 
och tschuwaschisk-svensk ordförteckning“. (Handschr.)

A h lq v , JSFOu. VIII =  Ueber die kulturwörter der obisch-ugrischen 
sprachen. Von Auo. A h lq v ist  (=  Journal de la Soc. Finno- 
ougr. VIII s. 1—22.)

A h l q v ist , Die kultunvörter =  Die kulturwörter der westfinnischen 
sprachen. Ein beitrag zu der älteren kulturgeschiclite der fiu- 
nen von Dr. A u g u st  A h lq v ist . Helsingfors 1875.

A h l q v ist , Kalevalan karjalaisuus =  Kalevalan karjalaisuus. Kale
valasta itsestään ja muualta todistanut A u g . A h l q v ist . Hel
singissä 1887.

A m., A m in . =  Wotjakilaisia kielinäytteitä. Koonnut T. G. A m in o ff . 

(=  Journal de la Soc. Finno-ougr. I s. 32—55.)
A m . JSFOu. XIV , 2 =  T o rsten  G. A m in o ff , Votjakin äänne- ja 

muoto-opin luonnos. Julkaissut Y rjö  W ich m an n . (=  Journal 
de la Soc. Finno-ougr. XIV,2 .)

A n b e r s o n , Wandlungen =  VVandlungen der anlautenden dentalen 
spirans im ostjakischen. Ein beitrag zur ugroftnnischen laut- 
lehre von  N ik o la i A n d e r so n . St.-Pétersbourg 1893.

Archiv f. slav. philol. =  Archiv fiir slavische pliilologie.
A sm ., A sm . Gr. =  H. И. Ашмаринъ. Матеріалы для изслѣдованія 

чувашскаго языка. Казань 1898.
A sm . И зв XVIII =  Н. И. Ашмаринъ. Болгары іі чувашп. ( =  

Извѣстія общества археол., ист и этногр. прн Имп Казая- 
скомъ уішвсроитетѣ. Томъ XVIII s. 1—132.)

B á l ., kas. B á l . =  Kazáni-tatár szótár. Irta S zen tk a to ln a i B álint  

G ábo r . (=  Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. II fuzet.) Buda
pest 1876.

Висн, wotj. BucH =  Die wotjäken. Eine ethnologische studie von 
Ma x  B uch . (=  Acta Soc. scient. fenn. Tom. XII s. 465 ff.)

B u d a g . =  Срашштельный словарь турецко-татарскихъ нарЬчій, 
co включеніемъ употребительнѣйшихъ словъ арабскихъ и 
перспдскнхъ h съ переводомъ на русскій языкъ. I. II. 
Составилъ Лазарь Будаговъ. С. ІІетебрургъ 1869 — 71.

B u d e n z , Alaktan =  Az ugor nyelvek ö szehasonlító alaktana. Irta 
B ud en z  J ó z se f . Budapest 1884—94.
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B ud en z  MUSz. =  Magyar-ugor osszehasonlító szótár. Irta B ud en z  

J ó z se f . Budapest 1873—81.
B u d en z  NyK 111 =  B u d en z  J ó z se f , Cseremisz tanulmányok. (=  

Nyelvtudományi kozlemények III s. 397—470.)
Casth én  =  Elementa grammatices syrjænæ. Conscripsit M. A. Ca - 

s t r é n . Helsingforsiæ 1844.
Chronologie =  Die Chronologie der altturkischen inschriften. Von 

Dr. J. M a e q u a r t . Leipzig 1898.
Dal =  Толковый словарь живаго велнкорусскаго языка Влади- 

міра Даля. Второе изданіе. I—IV С.-Петербургъ 1880—2.
D o n n e r , Vergl. wbuch =  Vergleichendes wörterbuch der finnisch- 

ugrischen sprachen von Dr. O. D o n n e r . I—III. Helsing
fors 1874 —88.

FUF =  Finnisch-ugrische forschungen. Zeitschrift fiir finnisch- 
ugrische sprach- und volkskunde nebst anzeiger. Unter mit- 
wirkung von fachgenossen herausgegeben von E. N. S etälä  

und K a a rle  K r o h n . Helsingfors.
G. (Azb.) =  Азбука, составленная изъ россійскпхъ, дерковной и 

гражданскоя печати буквъ, для обученія вотскнхъ лѣтей 
чтенію на ихъ нарѣчіп. (По Глазовскому). Казань 1847.

G. Ev., G. (Еѵ.) =  Господа нашего Іисуса Христа Евангелія отъ 
св. евангелистовъ Матѳея и Марка на русскомъ и вотякскомъ 
языкахъ, Глазовскаго нарѣчія Казань 1847.

G a v r . =  Пронзведенія народной словесности, обряды п noBt»pi>n 
вотяковъ Казанской и Вятской губернім. Записаны, переве- 
дены и изложенм Борисомъ Гаврпловымъ. Казань 1880.

G en e t z  ІрК. =  Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä kielennäyt
teitä. Toimittanut A r v id  G e n e t z . — Wörterbuch der Kola- 
lappischen dialekte nebst sprachproben von A r v id  G e n e t z . 

(=  Bidrag tili kännedoin af Fiulands natur och folk. Utgifna 
af Finska Vetenskaps-Societeten. Femtionde häftet.) Helsing
fors 1891.

G en etz  OP. =  Ost-permische sprachstudien von A r v id  G e n e t z . 

(=  Journal de la Soc. Finno-ougr. X V ,1 .)
G omb. NyK XXVIII =  G ombocz Z oltän , A v o g u l nyelv idegen elemei. 

(== Nyelvtudományi kozlemények X X V IIls. 148 -8 4 ,4 1 3 —33.)



H u n f a l v y , I)ie ungern =  Die ungern oder magyaren. Von P au l  

H u n f a l v y  (= D ie  völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographi- 
sche und culturhistorische schilderungen. Fiinfter band.) Wien 
und Teschen 1881.

H úbsch m an n , Etym. u. lautl. =  Etymologie und lautlehre der osse- 
tischen sprache von H. H ú bsch m an n . Strassburg 1887.

H O bschm ann, Persische studien =  Persische studieu von H. H ů b sch -  

m a n n . Strassburg 1895.
I s l . =  Вотско-русскій словарь. Составилъ Владиславъ Ислентьевъ. 

(Handschr.)
jak. B ö htl . =  Ueber die sprache der jakuten von O tto B ö h t lin g k . 

St. Petersburg 1851.
JSFOu. =  Journal de la Société Finno-ougrienne.
K. (Matth. Еѵ.) =  Господа нашего Іпсуса Хрпста святое Еванге- 

ліе. Отъ Матѳея. — Милямъ Господь Іпсус Христослэн 
чыи Еваіігеліеез Матѳей гожтэм Евангеліс. Казань 1877.

K. (Treb.) = 'Гребішкъ на вотяцкомъ языкѣ Казань 1882.
karg. C a s t r . =  M. A l e x a n d e r  Ca s t r k n ’s Versuch einer koibali- 

schen und karagassischen sprachlehre nebst wörterverzeich- 
nissen aus den tatarischen mundarten des minussiuschen krei- 
ses. Herausg. von A n t o n  S c h ie f n e r . (=  Nordische reisen

. . und forschungen. XI.) St. Petersburg 1857.
K a t a r ., b sch k . K a t a r . =  (B. Катаршгскій.) Башкпрско-русскій 

словарь. Оренбургъ 1899.
Keleti Szemle =  Keleti Szemle. Kozlemények az ural-altaji uép- és 

nyelvtudomány köráböl. — Revue oriental pour les études 
ouralo-alta'iques. Rédigée par Dr. K ú n o s  I gnácz * Dr. Mu n - 

k á c si B e r n At .

K l u g e , Etym. wbuch =  Etymologisches wörterbuch der deutschen 
sprache von F ried r ic h  K l u g e . Sechste aufl. Strassburg 
1899.

koib . Ca s t r ., koib . Ca s t r e n , s ieh e : k a rg . Ca st r .

K u n ik , Извѣстія Ал-Бекри =  Извѣстія Ал-Бекри n другихъ авто- 
ровъ о русн и славянахъ. Часть 1. (Статыі п разысканія А. 
Куннка и барона В. Розена.) ІТрнложеніе къ ХХХІБму тому 
Записокъ И. Академій наукъ. 2. Санктистербургъ 1878.
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L e p e c h in  =  Дневныя записки путешествія Ивана Лепехнна по 
разнымъ провинціямъ Россійскаго государства. II. Санкт- 
петербургъ 1780.

L in d s t r ö m  Suomi 1852 =  Samling af med finskan beslägtade ord 
från de uralska, altaiska och kaukasiska språken af J o h a n  

A d o l f  L in d s t r ö m . (=  Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. 
1852. S. 1— 110.)

L y t k in  =  Зырянско-русскій словарь in :  Зырянскій краіі прн епи- 
скопахъ пермскихъ и зырянскій языкъ. Составилъ Г. С. 
Лыткинъ. Санктпетербургъ 1889.

L ö n n r o t  =  Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Toimittanut E l ia s  

L ö n n r o t . I. Helsingissä 1874. II. ibid. 1880.
M a o n ., M a g n ic k ij  =  Матеріалы къ объяснеиііо старой чувашской 

вѣры. Собраны въ нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ Базаиской гу-
берніп В Магнитскимъ. Казань 1881.

M a g n ic k ij  И з в . У ,2 =  В. Магницкій, Особениостіі русскаго говора 
въ Уржумскомъ уѣздѣ, Вятской губернін (=  Извѣстія обще- 
ства археол., ист. и этногр. прп Имп. Казанскомъ универ- 
сптетѣ. Томъ У,2 .)

M a l o v  И з в . IV =  Свѣдѣнія о мишаряхъ. Прогоіерея E. А. Ма- 
лова. ЭтнограФическій очеркъ. (=  Извѣстія общества ар-
хеол., ист. il этногр. прп ІІмп Казанскомъ уішверситетѣ.
Томъ IV, прилож. 3.)

M a r q u a r t , Chronologie — siehe: Chronologie.
M e s s e r s c h m id t  (handschr.) =  „Vocabularium polyglotton Tattari- 

cum adornatum a D a n ie l e  G o t t l ie b  M e s s e r s c h m id t . “ Ent- 
hält u. a. ein kleines syrjänisches wörterverzeichnis vom jahre 
1722.

M ik l o s ic h , Die slav., magy. u. rum. elem. =  Die slavischen, magya- 
rischen und rumunischen elemente im turkischen sprachschatze. 
Von Dr. F r a n z  M ik l o s ic h . ( =  Sitzungsberichte der Kais. 
Akademie der wissenschaften in Wien. Philosophisch-histori- 
sche classe. Band CXVIII. V abhandlung.)

M ik l o s ic h , Die turk. elem. =  Die turkischen elemente in den siid- 
ost- und osteuropäiscken sprachen. Von Dr. F r a n z  M i k l o s ic h . 

(=  Denkschriften der Kais. Akademie der wissenschaften in
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Wien. Philosophisch-historische classe. Band XXXIV s. 239 
-3 3 8  n. XXXV s. 1 0 5 -9 2 .)

M ik l o s ic h , Etym. wbuch der slav. sprachen =  Etymologisches wör- 
terbuch der slavischen sprachen. Von Dr. F h a n z  M i k l o s ic h , 

Wien 1886.
mord. W iE D . =  Grammatik der ersa-mordwinischen sprache nebst ei

nein kleinen mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen 
wörterbuch von F. J. W ie d e m a n n , (=  Mémoires de 1’Acadé- 
mie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII:e série. 
Tome IX, N:o 5.)

MSFOu. =  Mémoires de la Société Finno-ougrienne.
M uNK. Árja és kauk. elem. =  Arja és kaukázusi elemek a finn- 

magyar nyelvekben. I kötet. Magyar szójegyzék s beveze- 
tésiil: A kérdés torténete. Irta M u n k á c s i  B e b n á t . Buda
pest 1901.

M uNK. NyK XVIII =  M u n k á c s i  B e k n á t , Votják nyelvtanulmányok.
(=  Nyelvtudományi kozlemények XVIII s. 35—155, 428—447.) 

M u n k . NyK XXI =  M u n k á c s i  B e k n á t , Csuvas nyelvészeti jegyze- 
tek. (=  Nyelvtudományi kozlemények XX I s. 1—44.)

M u n k ., wotj. M u n k ., M u n k . wbuch =  Lexicon lingvæ votiacorum. 
A votják nyelv szótára. Szerkesztette Dr. M u n k á c s i  B e r n á t . 

Budapest 1896.
M u n k . Votj. népkolt. hagyom. =  Votják uépkoltészeti hagyományok. 

A. Magy. Tud. Akad. megbizásából gytijtötte és fordította 
Dr. M u n k á c s i  B e r n á t . Budapest 1887.

NyK =  Nyelvtudományi kozlemények.
O s t r ., kas. O s t r . =  Татарско-русскій словарь II. Остроумова. Ka- 

зань 1892.
P a a s .  FUF II =  H. P a a s o n e n ,  Uber die tiirkischen lehnwörter im 

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

P a a s .  JSFOu. XV ,2 =  Die tiirkischen lehnwörter im mordwinischen 
von H. P a a s o n e n .  ( =  Journal de la Soc. Finno-ougr. XV,2.) 

P a a s .  NyK XX X II =  P a a s o n e n  H., Votják-török szóegyeztetések.
(=  Nyelvtudományi kozlemények XXXII s. 257—70.) 

P e r v u c h in  Эск. і  =  Э скизы  преданій и быта ннородцевъ Глазов- 
скаго ут.зда. Эскизъ І-й. Древняя религія вотяковъ по ея
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слѣдамъ въ современныхъ преданіяхъ. Составнлъ И. Пер- 
вухішъ. Вятка 1888.

P ot. J. =  У вотяковъ Елабужскаго уѣзда. Члена-сотруднпка Г. 
II. Потанина. (=  Извѣстія общества археол., ист. и этногр. 
прн Имп. Казанскомъ уішвсрситетѣ. Томъ III s. 189- 259.)

R a d l ., R a d l . wbuch =  Yersuch eines wörterbuches der turk-dia- 
lekte. I. II. Von I)r. W. R a d l o f f . St. Pétersbourg 1888 
—99.

R a d l . Phon. =  Phonetik der nördlichen tiirkspracheii. Von I)r. W. 
R a d l o f f . Leipzig 1882.

R e n v a l l  =  Suomalainen Sana-Kirja. Lexicon linguæ finnicæ. Auctore 
G ustavo  R e n v a l l . Aboæ MDCCCXXVI.

R og. P. =  Пермяцко-русскій и русско-пермяцкій еловарь, соста- 
влеішый Николаемъ Роговымъ. Саиктпетербургъ 1869.

S. (Azb.) =  Азбука, составленная изъ россійскпхъ, цсрковной н 
гражданской печати, буквъ, для обученія вотскпхъ дѣтей 
чтенію на ііх ъ  нарѣчіп. (По Сарапульскому). Казань 1847.

S. (Еѵ.) Господа нашего Іисуса Хрпста Евангеліе отъ св. еванге- 
лнста Матнся на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Сарапуль- 
скаго нарѣчія. Казань 1847.

S a v v . =  Зырянско-русскій il русско зырянскій словарь, составлен- 
ііы й  Павломъ Савваитовымъ. Санктпетербургъ 1849.

S c h a f a r ik , Slawische alterthiimer =  P a u l  J o seph  S c h a fa iu k s  Sla- 
wische alterthiimer. Deutsch von M o sig  vo n  A e h b e n f e l d , 

herausgegeben von H e in r ic h  W u t t k e . I. Leipzig 1843. II. 
ibid. 1844.

Se t ä l ä  JSFOu. XIV,3 =  Uber quantitätswechsel im finnisch-ugri- 
schen. Vorläufige mitteilung von E. N. S e t ä l ä . (=  Journal 
de la Soc. Finno-ougr. XIV,з.)

S et ä l ä  JSFOu. XVII , 1  =  I. N. Smirnow’s untersuchungen iibor die 
ostfihnen. Ein gutachten, an die Kaiserl. Akademie der wis
senschaften zu Petersburg abgegebeu von E. N. S e t ä l ä . 

(=  Journal de la Soc. Finno-ougr. XVII,4.)
S et ä l ä  ÄH =  Yhteissuomalainen äännehistoria. I. II. Kirjoitta

nut E, N. S e t ä l ä . Helsingissä 1891.
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S j ö g r e n  Ges. schr. =  J o h . A n d r e a s  S j ö g r e n ’s Gesammelte schrif- 
tend. Band I. Historisch-ethnographische abhandlungen iiber 
den finnisch-russischen norden. St. Petersburg 1861.

S m ir n ., (S m ir n o v ) U. =  S m ir n o v  В отякіі (siehe unten), Прнложеиія 
s. 3 —28.

S m ir n o v , В отякіі =  Вотяки. Историко-этнограФПчесый очеркъ. 
И. Н. Смириова. (=  Извѣстія общества архсол, ист. п 
этпогр. прп Имп. Казанскомъ унпверситетЬ. Томъ VIII, 
вып. 2.

S m ir n o v , Псрмякп =  ІІермякп. Историко этнограФіічсскій очеркъ. 
И. Н. Смнрнова. (=  Извѣстія общсства архоол., нст. іі эт- 
ногр прн Имп. Казанскомь университетъ. Томъ IX, вып. 2.

S n e l l m a n , Itämeren suomalaiset — Itämeren suomalaiset itsenäisyy
tensä aikana. Yliopistollinen väitöskirja, kirjoittanut A. H. 
S n e l l m a n . Helsingissä 1894,

S t a k e l b e r g  ІІраио-Фішскія лекс отношснія =  Бар. Р. Р. Штакель- 
бергъ, Ирано-Фіінскія лексикалыіыя отношенія (Изъ I тома 
III вшіуска „Древностсй Восточпыхъ“. Имп. Моск. Арх. 06- 
щества.)

syrj. liturgie (Moskauer handschr.) =  Служба бжья псрмскимъ сло- 
гомъ, обѣдыія.

SziLAsi, Cseremisz szótár =  Cseremisz szótár. (Vocabularium čere- 
missicum.) G e n e t z  A r v id  kozremukodésével szerkesztette 
S z il a s i  M ó r ic z . 1 (= U g o r fuzetek. 13 szám.) Budapest 1901.

T h o m s e n  FBB =  Beröringer mellem de finské og de baltiske (li- 
tauisk-lettiske) sprog. En sproghistorisk undersogelse af 
V i l h . T h o m s e n . Kobenhavn 1890.

T h o m s e n  GSI =  Den gotiske spogklasses indflydelse pá den finské. 
En sproghistorisk undersogelse af V i l h . T h o m s e n . Koben
havn 1869.

T r o ic k ij  =  B. П. Тропцкій, Черемпсско-русскій словарь 1 Ka- 
запь 1895.

1 Manche richtige hinweisungen auf das tsohuwassische enthalten 
die tschøremissischen wörterbiicher Szilasi’s und Troickij’s, welehe ich 
tur dieseu teil hier ein fiir alle mal citiere.



tscher. R am stedt  =  Bergtscheremissische sprachstudien von G. J. 
R a m sted t . (=M émoires de la Soc. Finno-ougr. XVII.)

tschuw. Uč. =  Псрвоначальный учебникъ русскаго языка для чу- 
вішъ. Изданіе второе. Выпускъ первый. Казань 1893.

U t r o b in  G. =  glazovscher dialekt nach I. N. U t r o b in  in Munk. 
wbuch (vgl. ehenda s. XIV).

V ám b. Sprachstud. =  Csagataische sprachstudien — von H erm ann  

V ám béry . Leipzig 1867.
V e r b . =  Словарь алтайскаго и аладагскаго нарѣчій тюркскаго 

языка. Составилъ протоіерей В. Вербицкій. Казань 1884.
V erešíagin , В отяки Сар. уѣзда =  Вотякн Сарапульскаго уѣзда 

Вятской губ. Гр. Верещагииа (=  Заппски Имп. Русск. 
Геогр. Общества по отд. этногр. XIV,з.)

V e r e šč a g in , В отякіі Сосн. кр. =  В отякіі Сосновскаго края. Гр. 
Верещагпна. (=  Запнски Имп. Русск. Геогр Общества по 
отд этногр. XIV,2 .)

Verf., Wotj. chřest. =  Wotjakische chrestomathie mit glossar von 
Y r jö  W ic h m a n n . (=  Htilfsmittel fůr das studium der finnisch- 
ugrischen spracheu. II.) Helsingfors 1901.

Verf., Zur gesch. =  Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe 
im wotjakischen mit rlicksicht auf das syrjänische. Akade- 
mische abhandlung von Y rjö  W ic h m a n n . Helsingfors 1897.

V o sk r ., k as. V o sk r . =  Урысчадан татарчага кючергяп сюзляр жы- 
йыііы . Русско-татарскій словарь съ предисловіемъ о произно- 
шеніи и этимологическихъ измЬненіяхъ татарскнхъ словъ. 
А. Воскресенскаго. Казань 1894.

W a s il je v , MSFOu. XVIII =  Ůbersicht iiber die heidnischen gc- 
bräuche, aberglauben und religion der wotjaken in deu gou- 
vernements Wjatka und Kasan von J o h a n n  W a s il je v . (=  Mé- 
moires de la Soc. Finno-ougr. XVIII.)

W ie d ., W ie d . wbuch =  Syrjänisch-deutsches wörterbuch nebst ei
nein wotjakisch-deutschen im anhange und einem deutschen 
register von F. J. W ie d e m a n n . St. Petersburg 1880.

W ie d . Syrj. gr. =  Grammatik der syrjänischen sprache mit beriick- 
sichtigung ihrer dialekte und des wotjakischen von Dr. F. J. 
W ie d e m a n n . St. Petersburg 1884.
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WiED. Zus. =  Zusiitze uud berichtigungen zu dem syrjänisch-deut- 
schen wörterbuch 1880. Von F. J. W ied em a n n , (Lu le 29 
avril 1886.) (=  Bulletin de 1’Académie Impériale des Scien
ces de St.-Pétersbourg. Tome XXX I s. 293—336.)

wotj. Gr. 1775 =  Сочиненія принадлежащія къ грамматикѣ вот- 
скаго языка. Въ Саиктпетербургѣ 1775 года.

w otj. K r u l ik o v sk ij =  Замѣтки о млекопптающихъ южныхъ уѣздовъ 
Вятской губерпіи. Л. Круликовскаго. (=  Заппскп — — 
Уральскаго Общества любителей естествознанія. Томъ XXIII 
s. 109—18.)

wotj. Uč. =  Первопачальный учебникъ русскаго языка для вотя- 
ковъ. Казань 1892.

Z e n k ., osm. Z e n k . =  Dictionnaire turc-arabe-persan par — . — 
Turkisch-arabisch-persisches handwörterbuch von Dr. J u l iu s  

T h eo do r  Z e n k e r . I. II. Leipzig 1866—76.
Z ol. =  Корневоіі чувашско-русскій словарь, сравпенныіі съ язы- 

ками н нарѣчіямн разішхъ народовъ тюркскаго. Финскаго и 
другнхъ племенъ Составленъ H. II. Золотігацкимъ. Ка-
зань 1875.
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Zur transskription.

Inbetreff der transskription der permischen (wotjakischen und 
syrjänischen) wörter siehe Verf., Zur gesch. s. V—ѴП u. Wotj. 
chrest. s. V. Es sei nur noch beinerkt, dass

syrj. UV. f  einen e-laut bezeichnet, dessen artikulationsstelle 
etwas mehr nach hinten liegt als die des e.

In den nach R am sted t , Bergtscheremissische sprachstudien 
(MSFOu. XVII) citierten bergtscheremissischen wörtern habe ich, 
nach beratung mit Dr. R am sted t , a, a durch resp. s, э0 ersetzt, 
um so einen näheren anschluss an den in FUF I. veröffentlichten 
transskriptionsvorschlag zu gewinnen. Bei den iibrigen, meisten- 
teils nach S z il a si, Cseremisz szótár angefuhrten tscheremissischen 
beispielen habe ich die gröbere transskription (vgl. FUF I. s. 46— 
51) angewandt.

Bei der anfuhrung von citaten aus den genannten wie auch 
ans anderen finnisch-ugrischen sprachen bin ich iibrigens — in be- 
zug auf die verwendung der feineren und der gröberen transskrip
tion — den in FU F 1. c. ausgesprochenen principen zu folgeu be- 
strebt gewesen.

Dasselbe gilt auch von den citaten aus dem tschuwassischen, 
wonach also wörter nach A h lq v ist  und Z o lo tnickij in der gröbe
ren, solche nach M u n k á c si NyK X X I und A šm akin  in einer feine
ren transskription angefiihrt sind.

Die von A sm ahin  gewählte feinere bezeichnungsweise (mit 
russischen kursivlettern) ist von mir in folgender weise wieder- 
gegeben.
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i  =  Ašm. ы (vgl. Asm. Gr. s. 2, 7— 8).

0 =  „ o („kurzes, offenes o “, vg l. ibid. s. 2, 8).

з =  „ э  („entspricht dem kurzen russ. э im w orte эко- 

номъ und w ird sehr sclm ell ausgesprochen“, vgl. ibid. s. 2, 11).

;; =  Asm. ö („kurzes, offenes ó'“, vgl. ibid. s. 2, 12). 

a =  AŠM. a ;  «  =  Ašm. a; o =  Ašm. o; o =  Ašm o; ■u =  Ašm. y ;  

il =  Asm. y ;  i  =  Asm. ы; ä  =  Asm. ä ;  e =  Asm. з ;  i  =  Asm. u .

g, d, n =  stimmlose „mediæ“ (vgl. M un k. NyK X X I s. 8—9, 
A sm. Gr. s. 16, 17 note 1, Изв. XVIII s. 55), welche A šm a rin  mit 
*, д, 6 bezeichnet.

i’, z, k =  stim m lose y, z, i  (vgl. M unk. u. Asm. 1. c.), =  Asm. 

r, (h), 3, ж.
t>'z —  Asm. Г/ r>'z =  das bei Ašm. Gr. s. 4, zeile 4 von unten 

vorkommende zeichen („ein laut zwischen ч und д'ж'“).
k =  AŠM. K ; ' t  —  Ašm. m ;  p =  AŠM. n ;  t š  —  Ašm. ч ; Is =  Asm. 

Ц] ťš =  Asm. ч ; χ  =  Ašm. x ; j  =  Ašm. j ;  s  =  Ašm. c; š  =  Ašm. ut ;  

v =  Asm. ö; d  =  Asm. d;  l  =  Ašm. л ; r  =  Asm. p ;  m  =  Asm. m .; n  =  

Asm. h; y  (der palatale nasal) =  das bei Ašm. Gr. s. 3, zeile 10 

von unten vorkommende zeichen.
Die „vollständige palatalisierung;< der konsonanten (siehe A šm. 

Gr. s. 17 — 8) wird, ebenso wie bei A šmarin, durch eiu 1 bezeichnet.



Friihere arbeiten.

In seiner im jahre 1864 veröffentlichten abhandlung „Csere- 
misz tanulmányok11 (NyK III s. 397  ff.) erörtert B u d e n z  u. a. die 
tatarischen und tschuwassischen lehnwörter im tscheremissischen 
und erwähnt nebenbei auch einige entsprechende wörter aus dem 
wotjakischen. Nur ausnahmsweise bestimmt er hierbei näher, aus 
welcher sprache — ob aus dem tatarischen oder aus dem tschu
wassischen — die letzteren aufgenommen sind. Bei den folgenden 
worŧzusammenstellungen mag er jedoch die herangezogcnen wotja
kischen wörter ganz richtig fiir entlehnungen aus dem tschuwassi
schen angesehen haben:

cser. a rń a  hét, hebdomas =  csuv. arń a , e r ń e ,  — t.at. a tn a  —- .  

Votjákńl is arń a .

„ e ń e r  nyereg, votj. is e n e r ,  söt osztj. in a r  =  csuv. in e r ,

tat. ije r , ig e r ,  kojb. iz e r ;  jakut y p y r .

„ o k s a  p é liz , v o tj . u k s o  =  tö r . a k c e , a k c a , CSUV. ok á a .

o lm a  alma, votj. u lm o  =  csuv. o lm a , tat. a lm a  (oszm. 
e lm a ).

„ u n a  vendég, — votj. k u n o  =  csuv. x u n a  =  tat. k o n a k ;  

vgl. auch:
cser. š o g a n  vörös hagyma, votj. s o g o n  =  csuv. tör. so g a n .

[Vgl. unten wörterverz s. v. sugon.]
Ob er auch wotj. jivor, JcerS, urobo und tušmon  (vgl. wörter- 

verz.) fúr tschuwassische lehnwörter hielt, ist unsicherer, vgl.:
votj. k e r s  adó =  ar. tat. x a r ä y , csuv. x y r é .
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cser. o r a v a  szekér; kerék R ., a ra v a  C., votj. u r o b o  =  tat. 
a ra b a , CSUV. o rab a .

„ tu s m a n  rossz szellem, — votj. t u s m o n  =  p. tat. d u š -

m a n , csuv. tu s m a n .

„ uver hír R., uber Bibl., votj. jibor, ivor =  ar. tat. xaber, 
xabar, (xavar), csuv. xybar.

Ausserdem stellt B u d e n z  eine menge von tscheremissischen, 
resp. wotjakischen wörtern mit solchen tschuwassischen (bisweilen 
auch tatarisehen) wörtern zusammen, die nach seiner meinung ver- 
einzelt, ohne entsprechungen iu den ubrigen turkotatarischen 
sprachen, da stehen. Er \vill uicht behailpten, dass das tscheremis- 
sische in allen diesen fällen der empfangende teil war, viehnehr
nitisse man in einzeluen fällen gerade das gegenteil annehmeri (1. 
c., 415). Unter diesen zusammenstellungen sind die folgenden: her- 
vorzuheben, iu welchen die wotjakischen wörter (arlan, Ъико, Ъж- 
kel', Jcaban, kušman, sańilc, selik, vgl. wörterverz.) nunmehr fiir 
sichere entlehnungen aus dem tschuwassischen gehalten werdeii 
könuen:

cser. a r la n g e  vakoudok, votj. a r la n  =  csuv. ar la n .

„ k a v a n  asztag, votj. k a b a n  =  csuv. k a b a n .

,, p o š k u d o  szomszéd =  csuv. p o s k i l ;  — votj. b u s k e l .

„ p i ig ä  arcus, res incurvata =  csuv. p iig ö , p i ig i i  дуга; a
tat. b t ik m e k  hajlítani igéhez köthetð; votj. b u k o .

„ s u lu k  vétek, bun, suude; votj. s e ly k  =  csuv. š y ly x ;  ńgy
låtszik l y χ  képzovel.

,, ša ń ö k  villa R., š e n ik  C. — csuv. s e n ik  v. s e n g e ,  votj.
sa n ik .

„ u š m e n  retek, mord. k u š m a  =  csuv. k u š m a n ;  votj. k u š 

m a n .

Vgl. auch:
cser. muńža fiirdö, fiirdöszoba, votj. munčo =  csuv. molğa v. 

monga, tat. munča. — [Vgl. wörterverz.]
„ su k u r  kenyér, czipó =  CSUV. su k k u r , votj. su k u r i. —

[Vgl. wörterverz.]
Besonders zu erwähnen ist, dass tscher. so r v a la š ,  wotj. sul- 

v o r o  von B u d e n z  ausdriicklich fiir entlehnungeu aus dem tschu-
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wassischen erklärt und auf ein vorauszusetzendes tschuw. *áa lvar-, 

* so lv a r -  zuruckgefiihrt werden (siehe B u d e n z  1. c., s. 4 1 9 ) ,  vgl. 
unten wörterverz. s. v. šulvortnf,

Viele vergleichungen von tschuwassischen wörtern nicht nur 
mit turkotatarischen, sondern auch mit finnisch-ugrischen, mongoli- 
schen, persischen, arabischen und russischen wörtern kommen in 
Z o l o t n ic k ij’s  Корневой чувашско-русскій словарь (Kasan 1875) 
vor. Unter seinen tschuwassisch-permischen zusammenstellungen 
belinden sich mehrere, die ganz richtig sind, wie tschmv. jo b a  

wotj. jubo, o k s a  : ukšo, v y r - : ar-, p o z u  : hus], s e s k ä  : šäška. s ä ń e k  : 
sań/k, s a r y k  : syrj. åort'ńi, á o lå  : wotj. sulo. s o r ia  : syrj. t'šarla (s. 
196), ta g a  : wotj. taka, t u š  : syrj. tuš. x a l ' : wotj. ka!\ x a č  : k a fif .  
χ o ž a : kuéo, x u n a  : kuno; — zu beachten sind auch die vergleichun
g e n : tschuw. o š - : syrj. vošt-, mol'öa: wotj. muńtšo. x y b a r  : wotj. ji-  
vor. syrj. juer  (vgl. unten wörterverz.). Ganz unhaltbar sind da- 
gegen zusammenstellungen wie: tschuw. a k k y š  ’schwan’ : wotj.-syrj. 
ju š , v y j : ’kraft’ : syrj. viri (vgl. unten s. 153), k a jy k  ’wildes tier, 
wilđes geflugel’ : syrj. kai (vgl. wörterverz. s .y .k o jik ) ,  k i z i ń ’klein’: 
wotj. (ťši, p u tr a t -  ’truben’ : syrj. gudral-, χ i l ’ ’winter’ : syrj. tel, u . a. 
Mit seinen vergleichungen wollte Z o l o t n ic k ij  im allgemeinen „die 
bedeutung und den ursprung der tschuwassischen wörter be- 
stimmen“ (s. IV). Inwieweit er dabei an urverwandtschaft zwi- 
schen den verglichenen wörtern oder an entlehnung in dieser oder 
jener richtung gedacht hat, geht aus seinen worten nicht hervor.

Eingehender wurden die turkotatarischen elemente im wotja
kischen zuerst von B. M u n k á c s i  in seiner abhandlung „Votják 
nyelvtanulmányok. I. Idegen elemek a votják nyelvben. A) Tö- 
rök eredetíi szók és nyelvtani elemek“ (NyK XYIII s. 55— 155) 
erörtert. In dem wörterverzeichnisse zählt er, unter dem betref- 
fenden lehmvorte, die entsprechenden turkotatarischen wörter auf, 
und dabei wird, wenn das wotjakische wort seiner ansicht nach aus 
dem tschuwassischen entlehnt ist, oft das entsprechende tschuwas- 
sische wort zuerst angeluhrt — nicht aber immer (vgl. z. b. die 
n:rn 161 -.pakar, 274 :busj, 281 : kulki, 289 \kurok, 527 : urob o. und 
s. 149). S. 149 — 150 erklärt er ausdriicklich eine anzahl (41) von
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den behandelten wörtern fiir tschuwassische lehnwörter1 und meint, 
đass sie älter als die tatarisehen lehnwörter seien, weil es unter 
denselbeu mehrere wörter giebt, derou originále 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: akj, 
227 : apai, 311: ana, 365 : k a n g e le m , 394 -.kušman, 439 : tukťájťši). 
Es ist also schwer allein auf grund der genannten abhandlung zu 
sagen, welche wörter M u n k á c s i  alle fiir tschuwassische lehnwör- 
ter hält. Die bestimmung derselben wird jedoch durch seiu im 
jahre 1896 erschienenes wotjakisches wörterbuch (A votják nyelv 
szótára) ermöglicht, wo die tschuwassischen lehnwörter mit „csuv,“ 
(in klammern) bezeichnet sind. Die folgenden 57 wotjakischen 
wörter werden somit von M u n k á c s i  richtig fiir entlehnungen aus 
dem tschuwassischen erklärt: akt, aŋa, apaf, area, bultir, burťšin, 
buske!', buš ono, eňer, črfksir, jubo, kaban, kalat-, kať, karas, k e m -  

d e l'e , körš, kis, kojik, kudo (M u n k .:  „ c su v . tat.“), kuno, kuro, k u -  

r ó k , kušman, kuzo, murjo, pakar, sesir, (?)suk]ri, šakan, šarťši, šáška, 
šebk, šit', šulvor-, šilan, tuktäj'ši, Uana, (?) ťšeber, tšipi, (?) ťšulges 
(M u n k .:  „ c su v . tat.“), ťšulko (M u n k .:  „ c su v . tat.“), ulmo, urobo, 
uslom, (?) usto I akajaška, kaťten, paleš, (?) sarba, šulik, šurlo, (?) šaJSša 
(šuj'šo), šumot, (P) u ly b ,  uiššt, věrna (die 11 letztgenannten sind iu 
der obigen abhandlung nicht erwähnt, im wörterbuche aber als tschu
wassische lehnwörter bezeichnet); ausserdem noch busturgan (NyK 
XX  s. 467—8) und ju n i (NyK X X  s. 473; vgl. unten wörterverz.), 
— also in allem 59. Die herkunft einiger wörter, die er im NyK
1. c. richtig fiir entlehuuugen aus dem tschuwassischen angesehen 
hatte, wird von ihm später im wörterbuche anders bezeichnet, vg l.: 
abi (wbuch: ,,tat.“), arlan („tat. csuv.“), buko (,,tör.“), busi (,,tat.“), 
keremet (nicht als lehnwort bezeichnet), kulki („tat. csuv.“), kulim,

1 Einige von diesen, wie: aristan, bulžou, keáđiâH, l'aŋes, sa- 
r a n d y k , sir, vudor können jedoch nicht fiir entlehnungen aus dem 
tschuwassischen angesehen werden, vgl. auch Munk. wbuch unter den 
resp. wörtern [s. 27, 142, 751, 133 (s. v. kkarhidkk), 461, 696; bulžou 
kommt in diesem wbuche nicht vor].
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(,,tat.“), taka („tat. csuv.-1), ukšo („tat. csuv.“) . 1 Anderseits schreibt 
M u n k á c s i  in seinem vvörterbuche mit unrecht den folgenden wör- 
tern tschuwassischen ursprung zu: šir ’baumharz’ (syrj. sir ’baum- 
harz, teer’), šiz  ’spccht’ (syrj. šiz  id.), šid  ’suppe’ (syrj. šid  id.), 
šipkon ’eine pflanze’ [,.рыжпкъ“, n ich t: pilz (’goldbrätliug, reiske, 
agaricus deliciosus’); die anf russisch „рыжикъ“ genannte p ilzart 
heisst wotjakisch: J. końi-gubi, auch: MU. k(z-gibi\, tazat- ’reini- 
gen’, t'Šija ’weichsel kirsche’. Die drei erstgenannten können aus laut- 
lichen grunden unmöglich aus dem tschuwassischen [vgl. resp. tschuw. 
*syvyr, *syr (im heutigen tschuwassischen sogyr ’baumharz’); serzi 
’sperling’; šobyt ’suppe’; M u n k . NyK XVIII s. 121, 122, 123) her- 
geleitet werden; sie sind auch, aller wahrscheinlichkeit nach, ein- 
heimische fiunisch-ugrische wörter (vgl. auch B u d e n z  MUSz., An
d e r s o n  Wandlungen s. 227, Verf., Wotj. chrest. s. 107, n:r 916). 
Die iibrigen sind dagegen tatarischen ursprungs [tat. šepkän (vgl. 
auch P a a s .  NyK XXXII s. 268 — 9); tat. taza ’rein’, davon ein 
wotjakisches effectivum mit dem verbalsuffix - t - : tazat- (=  taza -f- t-); 
tat. 6ejä, öijä (vgl. Verf., Zur. gesch. s. 2 6 -7 )] .

In dem genannten verzeichuisse der turkotatarischen lehuwörter 
im wotjakischen zieht M u n k á c s i  auch entsprechende wörter aus 
anderen finnisch-ugrischen sprachen, u. a. aus dem syrjänischen 
heran (vgl. die n:rn 18, 126, 159, 162, 166, 173, 222, 223, 306, 
316, 335, 343, 388, 390, 393, 394, 397, 411, 416, 418, 420—2, 424, 
429, 437, 482, 494, 518, 5-30, 541, 566, 578). Da er aber im all- 
gemeinen nicht näher bestimmt, aus w e lc h e r  sprache das betref- 
fende lehnwort ins syrjänische aufgenommen ist, so ist es auch 
schwer zu sagen, welche wörter M u n k á c s i  möglicherweise aus 
dem tschuwassischen herleitet. Solche sind vielleicht: syrj. ťšipan

1 Die iibrigen wotjakischen wörter, welehe meiner auffassung nach 
aus dem tschuwassischen stammen, hält Munkácsi teils fiir entlehnungen 
aus dem tatarischen, „tiirkischen“ (,,tör.“) od. russischen, teils tur ein- 
heimische wörter; einige (wie: aŋsir, bfzgl, eygei, k u z o n ,  ňemri, 
šeti, tuipup, tšaraka, tšarlan) kommen in Munkácsi’s wörterbuche nicht 
vor. Vgl. wörterverz. — Die unten von mir erörterten tschuwassischen 
lelinwörter im wotjakischen belaufen sich (die unsicheren mitgerechnet) 
auť 162.



— XXIII —

(n:r 3 4 8 ) , kušman (n:r 3 9 4 ) , šort'ńi (n:r 4 1 1 ) ,  šik  (n:r 4 1 8 ) ,  šiz (n:r 
4 2 0 ) ,  sukar (n:r 4 2 2 )  šjd  (n:r 4 2 9 ) ,  von welchen die drei erstge- 
nannten in der that tschuwassische lehnwörter sind (iiber Hr, šiz, 
Sjd vgl. oben; iiber sukar vgl. vvörterverz. s. v. suk in ), Fiir die 
meisten ubrigen iälle setzt M u n k á c s i  wahrscheinlich tatarisehen 
ursprung voraus, denn s. 1 4 7  sagt er ausdriicklich, dass die turko- 
tatarischen elemente des syrjänischen ,.hauptsächlich“ aus dem ka- 
santatarische stammen.1 Unter den fraglichen zusammenstellungen 
M u n k á c s i ’s  sind jedoch noch einige, die meines erachtens tschu
wassischen ursprungs sind, nämlich syrj. kan (M u n k . n:r 1 5 9 ), ťšok- 
mar (n:r 3 3 5 ) , koita (n:r 3 9 0 ) , tuš (n:r 4 3 7 )  und möglicherweise 
auch: s u g o ń  (n:r 1 6 6 ), majeg (n:r 3 9 7 ) ,  juver  (n:r 4 8 2 ) ,  ďíep (n:r 
5 3 0 ) , ta s m a  (n:r 5 7 8 ) ,  Vgl. unten wörterverz. SS. vv. kun , tSokmor, 
kul'to, tfš; sugon, majeg, jivor, ďéep, ta sm a . Die ubrigen von M u n -  

k á c s i  herangezogenen syrjänischen wörter sind teils einheimische 
wörter [wie: syrj. jub frtn i, jurbitni, ju rb H n i  (n:r 1 8 ), šerol (n:r 
4 1 6 ) ,  s e r  (n:r 4 2 1 ) ,  tjakm jm  (n:r 5 4 1 ) ] ,  teils durch vermittlung des 
russischen [wie: syrj. bašmak (n:r 1 2 6 )  <  russ. баш м ак, o t š a g  (n:r
2 2 3 )  <j russ. о ч агъ , karan! (n:r 8 0 6 ) <  russ. к а р а у л ъ ,2 balagan (n:r
3 1 6 )  <  russ. балаган ъ , kazna (n:r 4 9 4 )  <  russ. казна, sunduk  (n:r
5 1 8 )  <  russ. с у п д у к ъ 2] oder aus irgendeiner iranischen sprache
[wie: syrj. pod  (n:r 1 6 2 , vgl. NyK XXV s. 3 8 5 ) ,  kureg (n:r 3 9 3 ,  

vgl. jetzt M u n k á c s i  Árja és kauk. elem. s. 3 0 0  — 1), sur (n:r 4 2 4 ,  

vgl. jetzt M u n k á c s i  1. c., s. 5 4 5 —6 ), ńåń (n:r 5 6 6 , vgl. NyK XXV  
s. 3 8 4 ) ]  entlehnt; turkotatarischen ursprungs sind möglicherweise 
syrj. sir f  šik  (n:r 2 2 2 )  und tm i  (n:r 1 7 3 ).

In einem öffentlichen vortrag („lectio præcursoria“), den ich 
im zusammenhang mit der verteidigung einer akademischen ab
handlung im j. 1897 iiber die tschuwassischen lehnwörter im wot-

1 Die wenigen direkten tatarisehen lehnwörter im syrjänischen 
kommen hauptsächlich nur in dem siidlichsten, dem ,,permjak“-dialekte 
vor, wie z. b. syrj. P. d a r j  ’schiesspulver’ (W íed .) <[ tat. dary; s u s w  
’weberschiffchen’ <  tat. susa; t'šabak ’rotauge (flsch)’ << tat. čabak 
(auch ins wotjakische entlehnt: fšabak ’kleine karpfenart; rotauge’).

2 Fiir dieses wort wird von M u n k á c s i  ausdriicklich eine eveu- 
tuelle entlehnung aus dem russischen eiugeräumt.
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jakischen und syrjänischen hielt, fiihrte ich, als beispiele, gegen 35 
solcher wotjakischen wörter an, deren tschuwassischen ursprung 
schon M u n k á c s i  festgestellt hatte, und ausserdem noch die folgen
den: wotj. arlan, bulco, bukro, buspbus], ithn , jiloul, kude], kulim , 
kuno, ku zo n , ? majeg, ? sugon, taka, tumošo, turto, ukšo, ulošo und 
syrj. en]r (wotj. erier), kiš (wotj. kiš). koita (wotj. kutto), ku.šman 
(wotj. kušm an), ? majeg (wotj. majeg), ? sugoů (wotj. sugon), šorťúi 
(wotj. šar(kí), tharla (wotj. šurlo). Auf grund gewisser lautlichen 
umstände hielt ich es „fiir sehr möglich, dass die im wotjakischen 
und syrjänischen vorkommenden gemeinsamen tschuwassischen lehn- 
wörter schon zu dér zeit aufgenommen wurden, wo die wotjaken 
und die Syrjänen noch eine einheitliche permische volksgruppe bil- 
deteir . — In meiner abhandlung „Zur geschichte des vokalismus 
der ersten silbe im wotjakischen1* fúhrte ich auch einige tschuwas- 
sische lehnwörter an, von welchen ich hier nur wotj. ? kurbon (1.
c., s. 13, 32), ? muáfšo (s. 40), ťšibor (s. 21, 39 — 40) und tšokmor 
(s. 33) erwähue [die iibrigen hier behandelten tschuwassischen lehii- 
wörter (vgl. 1. c., s. 29—48) sind schon oben erwähnt).

In seiner tschuwassischen grammatik: Матеріалы для изслѣдо- 
ваііія чувашскаго языка giebt N. I. A š m a s in  (s .  X V III—XIX) auch 
ein verzeichnis tschuwassischer lehnwörter im wotjakischen (33 
wörter), von welchen die folgenden zum ersten mal — und richtig 
— als eutlehnungen aus dem tschuwassischen erwälint sind: wotj. 
aŋsir, bod ono. tg], j]raŋ, ken, kud] (<] tschuw. kunu]), šur-, terk], 
tu i (’messing’), tulup. Auch die iibrigen sind richtig als tschuwas- 
sische lehnwörter bezeichnet, ausser lap (vgl. unten s. 149), p iťk i 
(kein lehnwort) und sur (vgl. oben s. XXIII).

Neuerdings hat H. P a a s o n e n  in seinem aufsatze „Votják-tö- 
rök szóegyeztetések** (NyK X X X II s. 257— 70) auch einige tschu- 
wassische lehnwörter erörtert. Neue und richtige zusammenstellun
gen sind: wotj. hizara <  tscliuw. pfzara, wotj. sukman  <  tschuw. 
suxman, wotj. šer] <  tschuw. Ьгэ, wotj. tursko (+turkkičo) <( tschuw. 
torťéka und wotj. t'.šumon <( tscliuw. šcpxpnan;1 (uber wotj. ju m

1 Als mir der aufsatz P aasonen’s zuging, hatte auch ich mir diese 
wörter, mit ausnahme von b]zara, bereits als entlehnungeu aus dem 
tschuwassischen angemerkt.
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vgl. unten wörterverz.). Dagegen kann ich nicht wotj. berńo 
’inuhltrichter’ (syrj. burńa), biŧ'š: bit'š pote ’es kitzelť, m id i ’rogen, 
laich’, p u rt ’messer’, šam  ’sitte, art’, t'šup : tšup karm i ’kiissen’ 
und z u r : zur-m uš ’drohne’ fiir tschuwassische lehnwörter halten. 
Wotj. biti kann kaum aus dem tschuw. Zol. p y e a  ’eine art flechte 
(восца)’ (nicht: ,,viszketés“) entlehnt sein, denn in diesem falle hät- 
ten wir im wotjakischen eine form *p],tia od. *b{)'ša zu ervvarten 
(vgl. unten s. 30 mom. 32 u. s. 27—8). — Auch scheint es mir — 
aus lautlichen griinden — nicht wahrscheinlich, dass wotj. rniil'z 1 
aus irgeudeiner alten tschuw. sprachform entlehnt wäre, vgl. tschuw. 
P a a s . !:võlğ'å, Zol. v y l'č a  ’rogen’ (vgl. P a a s . 1. c., s. 264). — Wäre 
wotj.-syrj. p u rt  ’messer’ aus dem tschuwassischen (vgl. tschuw. 
P a a s . !:pwuroä, Zol. p o r d a  ’a x t’) entlehnt, so hätten wir in den 
ersteren sprachen zunächst die formeu wotj. *purto (*purti), syrj. 
* poria  zu erwarten (vgl. wotj. turto, syrj. toria <  tschuw. tuma, 
toraa) (merke auch die bedeutungsverschiedenheit). Wotj.-syrj. p u rt  
ist wahrscheinlich ein einheimisches wort und mit wotj.-syrj. pur-,
ti. pure- ’beissen’, etc. zusammenzustellen (siehe B u d e n z  MUSz.).

\
Auch A š m a r in  Gr. s. 92 stolit das permische und das tschuwassi- 
schc wort zusammen, indem er, wenu ich ihn recht verstehe, fiir 
das tschuwassische wort eventuell flnnisch-ugrische herkunft voraus- 
setzt; dieses ist jedoch schwerlich von kas. kir. osm. b a lta , sag. 
p a lt y  ’axt’ zu trennen (vgl. A sm . 1. c.). — Aus lautlichen griinden 
ist wohl auch wotj. zur- nicht fiir ein tschuwassisches [vgl. tschuw. 
P a a s . +svrč-xujt, !:sor-χujt, Uč. sar-χurt, Z o l . s u r u -x u r t  ’drohne 
[трутеиь)’] lehnwort anzusehen (wotj. z  =  tschuw. s ?; vgl. unten 
s. 14 mom. 12). Uber wotj. berńo (syrj. burńa), šam und tiup  
siehe unten s. 148, 151, 153.

In seiner historisch-ethnographischen untersuchung iiber die wot- 
jaken — Вотяки s. 45—6 — hebt I. N. S m ir n o v  hervor, dass man 
„uumittelbare und dauernde beziehungen zwischen den bulgareu 
und wotjaken nur in dém falle konstatieren kann, dass es unter 
den tiirkischen lehnwörtern [im wotjakischen] eine beträchtliche 
anzahl solcher wörter giebt, die, nach ihren phonetischen eigen-

1 Vgl. ti. mäti ’rogen, laich’. Diese wörter stellt schon Lind
ström Suomi 1852 s. 63 zusammen.
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heiten, den [entsprechenden] tschuwassischen wörtern am nächsten 
stehen", — vorausgesetzt nämlich, dass man von der theorie R a d - 

l o f f ’s , K u n i k ’s und I l ’m i n s k ij ’s  iiber die nähere venvandtschaft 
zwischen dem tschuwassischen und der sprache der alten bulgaren 
ausgeht (1. c., s. 45). Nach S m ir n o v  (1. c., s. 46) lieferte die obeu 
genannte abhandlung M u n k á o s i’s (Votjak nyelvtanulmányok I .)  kein 
material fiir eine solche folgerung. „Huuderten, aus dem tatari
schen entlehnten wörtern können wir eiuige zehn aus dem tschu- 
wassischeu oder durch vermittlung des tschuwassischen aus dem 
arabischen oder persischen aufgenommene wörter gegeniiberstellen."1 
Nachdem er diese „einige zehn“ (d. h. 13) wörter, von welchen 
jedoch m a k m ir  (o: makmir) ’katzenjammer’ und ta r a z i ’wage’ ( W i e d .; 

nicht ,,телега“ =  ’wagen’) tatarischen ursprungs sind, aufgezählt, 
meint er, dass „der erste eindruck, den diese kleine gruppe von 
wörtern macht, der eindruck der incommensurabilität ihrer bedeu- 
tungen ist. Neben wörtern, welche sich entweder auf die höch- 
sten kategorien der kulturerscheiuungen, wie die wörter zur be- 
zeichnung der ewigkeit Ц т р], des gesetzes [k a la lt e m ] ,  der steuer 
[Iceréj, oder auf das gebiet des luxus, wie ’seide’ [burťšin], bezie- 
hen, fiuden wir dergleichen wörter wie ’wagen’ [tarazi, d. h. ’wage’J 
und ’katzenjammer’ [m akm ir].2 Wir sehen hier nicht die verbin- 
dung, in welcher sie aufgenommen wurden." In anbetracht „der 
eigenheiten", welche fiir die tschuwassischen lehnwörter im wotja
kischen charakteristisch sind, und auf grund dessen, dass es im 
lande der (tatarischen) „arskischen fiirsten" (im gouv. Kasan und 
Wjatka) tschuwassische kolonisten gab, kommt S m ir n o v  (s . 47) 
zu dem schluss, dass die wenigen tschuwassischen lehnwörter im 
wotjakischen in sehr später zeit („въ позднѣйшую nopy“) und 
eben durch vermittlung dieser kolonisten aufgenommen wurden 
(also im XV. jahrhundert und später, vgl. 1. c., s. 51).

1 Vgl. jedoch Munk. a. a. o., s. 149 — 50, wo 34 wotjakische 
wörter ausdriicklich und richtig als entlehnungen aus dem tschuwassi
schen bezeichnet werden; vgl. oben s. XX—XXI.

2 S. 50—1 zählt S mirnov unter den ,,tatarischen lehnwörtern“ im 
wotjakischen auch gegen 20 solcher wörter auf, die thatsächlich tschu
wassischen ursprungs sind.
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Etwas anders scheint Sm ikn ov Псрмяки s. 144 die beziehungen 
zwischen den bulgaren und den „permjaken“ (d. h. den Syrjänen im 
gouv. Perm) aufzufassen. Naehdem er, auf gruud der genannten 
arbeit M u n k á c s i’s, einige „tiirkische“ lehnwörter im „permjaki- 
schen“ [wie: tuå ’korn, kern’, sur ’bier’ (vgl. oben s. XXIII), enir ’sat- 
tel’, sugoń ’zwiebel’, kušm an  ’rettich’ åort'ńi ’rube’; auch die entspr. 
tschuw. wörter werden herangezogen*] angefiihrt, behauptet er, 
oline sich auf die wichtige frage nach dem verhältnisse der tschu- 
wassen zu den bulgaren einzulassen, dass „der turkische einfluss 
hauptsächlich von den bulgaren nach Perm geleitet wurde“. Zur 
begrunduug dieser behauptung fiihrt er an, dass „die forscher [die 
archäologen] schon lauge seine aufmerksamkeit auf die ähnlichkeit 
zwischen vielen „tschudischen“ und bulgarischen gegenstäuden ge- 
richtet haben“. Auch könne man annehmen, dass es unter den 
permiern bulgaren nicht nur als kaufleute sonderu auch als kolo- 
nisten gab, da ja „im sudlichen teile des permjakischen landes“, 
in den kroisen Ochansk und Perm ansiedelungen namens Bulgary 
(Булгары) vorkommen (Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской гу- 
берніи, JV; X: 25, 4515). Obschon dies fiir 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- 
ligeu erörterung vorgenommen, hätte er vielleicht gefunden, dass 
die beriihrungen zwischen den bulgaren und den permischeu vol
kem 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,v s. 36—7 ins rechte licht gesetzt. Er weist ne- 
benbei richtig darauf hin, dass „der tschuwassische einfluss sich auch 
auf die syrjänische sprache erstreckt und uns unzweifelhaft auf die 
zeit zuriickfiihrt, wo die jetzigen permischen stämme näher bei einan-

1 Hier stellt Smirnov auch syrj. P. šerme't 'zaum’ mit einem 
tschuw. éermeé (чермечъ, die bedeutung nicht angegeben) zusammen. 
Kommt ein solches wort im tschuwassischen wirklich vor? In den mir 
zugänglichen tschuw. quellen ist das wort nicht zu finden.
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der wohnten, so dass der verkehr zwischen ihnen noch nicht uu- 
tcrbrochen \var“, uud setzt voraus, dass „eine genaucre unter- 
sachung dieser tbatsache sicher sowohl dio alte geschichte der per- 
mischen stämme, wie auch die bulgarische frage beleuchten wiirde". 
Ich hoffe, dass điese voraussetzung durch die folgeude sprachliche 
untersuchuug weuigsteus eiuigermasseu bestätigt werden kaun.



Die wiclitigsten kriterien der tscliuwassisclien 
lelmwörter.

1. Tschuw. wirj. o, an. u  der stammsilbe entspricht oft ei- 
nem a  (ä ) der anderen turkotatarischen sprachen (vgl. R a d l .  Phon. 
§ 116, Asm. Gr. s. 69—70). Dieses tschuwassische kennzeichen 
spiegelt sich z. b. in den folgenden in die permischen sprachen 
aufgenommenen lehnwörtern wider: wotj. bukro, bolero ’kornrade 
(agrostemma githago)’ =  tschuw. potěra, putera id.; vgl. kas. bschk. 
b a k r a  | wotj. bus] ’feld’ =  tschuw. porn, puz] id.; vgl. kas. b a s y u ,  

b a s u  I wotj. Jeuromo ’ulme’ =  tschuw. x o r a m a , χurama id.; vgl. kas. 
tob. bschk. tel. k a r a m a  j  wotj. šulo ’peitsche’ =  tschuw. á o la  id.; 
vgl. jak. ta la x  j  wotj. šur-, syrj. šor- ’stief-’ (in zusammensetzungen 
wie: wotj. šur-mumi, syrj. šor-mam ’stiefmutter’) =  tschuw. áor, 

šur] ’hälfte, halb-, s tie f-’; vgl. kas. bschk. ja r ty ,  ja r y m , alt. ja r ty k ,

ja r ý m , osm. ja r y  | wotj. turto ’femerstange, deichsel’, syrj. torta4
’krucke od. rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getrei- 
des’ =  tschuw. toraa, turoa ’deichsel’; vgl. kas. bschk. tä r tä  | wotj. 
tursJco, tutšteo ’feuerhaken’ =  tschuw. torfika, tur n'z'] na id.; vgl. kas. 
tä r tö ä k ä , alt. ta r tk a  | wotj. ulešo ’geld’ =  tschuw. ok á a , uleša id.; 
vgl. kas. kkir. sag. leb. tel. alt. a k č a , kom. misch. bar. tob. a k c a , kir. 
a k ša , bschk. a k sa , krm. a x č y ,  kar. T. a x č a , kar. L. a x c y ,  osm. ak ö ä , 

koib. akťa | wotj. ulmo, syrj. u lm ö  ’apfel’ =  tschuw. olma, ulma
id.; vgl. kas. kir. kkir. tob. bschk. ad. kom. krm. uig. tar. dsch.
a lm a , osm. a lm a .



—  2 —

2 . Tschuw. a der stammsilbe entspricht oft einem i  des Wolga- 
tatarischen, einem ä der östlichen turkotat. dialekte (vgl. R a d l .  

Phon. § 1 1 6 , A sm . Gr. s. 6 3 — 4 ). Tschuwassische lehnwörter sind 
also z. b. wotj. aka : aka-jaška ’ein grosses, im friihling vor dem 
ackern gefeiertes opferfesť (eig. ,,pflugsuppe“) =  tschuw. аѳа ’pflug’; 
vgl. kas. bschk. toh. ik - , osm. seld. dsch. ad. sart. uig. ä k - 1 wotj. a m a n : 
tušmon-aman ’ein höser geist, der das vieh mit krankheiten plagť 
=  tschuw. *aman (vgl. tschuw. amak ’viehseuche, aman ’beschädigt 
werden’) ; vgl. kas. bschk. im g ä k , kom. dsch. uig. kar. ä m g ä k , krm. 
osm. ad. ä m ä k  | wotj. kahmi ’schober’ =  tschuw. Ы вап  id.; vgl. 
kas. toh. k ib ä n , bar. koni. k ä b ä n  | wotj. к а щ г - : kaň s [m n i  ’erinat- 
ten, erschöpft werden’ =  tschuw. кат эг ’unruhig, eng, (adv.:) schwer, 
unbequem’ (eig. „nicht breit“; kan- -f- -sdr); vgl. kas. bschk. кітр 
tar. alt. tel. kiiär. uig. k ä p  | syrj. karta ’viehstall, viehhof =  tschuw. 
karm  ’gehege, umzäunung, zaun, hof, viehstall’; vgl. kas. k ir tä  ’um- 
zäunung, zaun’ | wotj. ka ta n -: katantši ’decke von leinwand zur be- 
deckung der kleider in der vorratskammer, bettvorhang’ =  tschuw. 
k a d a n  ’calico, eine art zeug’, k a ta n  : k a ta n -p ir  ’nesseltuch u. a. dlinnes 
zeug’, kam m -віг ’leinwand’; vgl. kas. k itä n , tel. alt. leb. schor. k ä -  

d ä n , krm. kom. osm. k ä tä n .

3. Im tschuwassischen entspricht das i der stammsilbe oft 
einem a der anderen turkotatarischen sprachen (vgl. R a d l .  Phon. 
§ 116, Asm. Gr. s. 73). Aus dem tschuwassischen stamměn somit 
z. b. wotj. kiiri, keri ’steuer’ =  tschuw. x y r á  id.; vgl. kas. tob. dsch. 
osm. x a r a ğ  | wotj. smii ’gesund’ =  tschuw. siv id.; vgl. kas. kir. sa u ,  

dsch. sa o , ad. sa g  | wotj. ses fr  ’verstiimmelt, kriippel, hinfällig’ =  
tschuw. s y v z y r  ’ungesund’; Vgl. kas. sa u sy z - ,  bschk. h a u h y t .

4. Tschuw. j  tritt bisweilen im anlaut auf in wörtern, welche 
in den anderen turksprachen vokalisch anlauten (vgl. R a d l, .  Phon. 
§ 1 8 9 , A sm . Gr. s. 9 9 ) . Tschuwassische lehnwörter sind mithin 
z. b. wotj. jfra ŋ  ’grenze, rain, furche’ =  tschuw. j ira n  id.; vgl. kas. 
y z a n , bschk. y ŧ a n  | wotj. jubo  ’piahl, säule’ =  tschuw. jo  aa, juna  id.; 
vgl. kir. schor. kiiär. sag. koib. o b ä , bar. o b a , alt. tel. o b o ,  alt. 
o b o ,  o b õ  I wotj. jiu ii, j u i i  ’trauer, kummer, herzensbitterkeit’ =  
tschuw. j i i / э  ‘bitter’; vgl. kas. ä ð e , bschk. a s e ,  krm. a ö y , alt. tel.
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kkir. kas. krm. a č u , kir. a š š y ,  osm. ad. a ğ y , u ig . a ğ y k , tar. a č ik ,  

jak. a sy .

5. Die im tschuwassischen mit v  anlautenden wörter ent- 
sprechen meist vokalisch anlautenden in anderen turkotatarischen 
sprachen (vgl. R a d l. Phon. § 189, Asm. Gr. s. 78): wotj. veme 
’hhlfe, freiwillige hiilfsarbeiť =  tschuw. vimli id.; vgl. kas. bschk. ö m ä .

6. Das anlautende tschuw. s entspricht oft dem turkotata- 
rischen j  (vgl. R a d l . Phon. § 189, Ašm. Gr. s. 97): wotj. Ш  ’sturm- 
wind’ =  tschuw. šit' ’wind’; vgl. kas. j i l ,  bschk. dsch. osm. ad. j e l ,  

alt. j i l ,  j e l  I wotj. šulfk  ’tuch’ — tschuw. šulfc  id.; vgl. kas. bschk. 
ja u ly k ,  osm. ad. ja g ly k  | wotj. kur-, syrj. šor- ’stief-’ =  tschuw. 
so r ,  šu n  ’hälfte, halb-, stief-’; vgl. kas. bschk. ja r ty ,  ja r ý m , etc. 
(vgl. oben. mom. 1), u. a.

7. Urspriingliches inlautendes 1 ist im tschuwassischen in 
einzelnen wörtern geschwunden (vgl. Ašm. Gr. s. 92): wotj. ken 
’schwiegertochter’ =  tschuw. kin  id.; vgl. kas. bschk. k i le n ,  kir. 
kkir. sag. koib. ktsch. k e l in ,  tar. krm. alt. tel. kiiär. k a lin , ad. kom. 
g ä lin , osm. g 'ä lin  [ wotj. kiš, syrj. kiš ’weberkamm’ =  χ'dš ’schwert; 
weberkamm’; vgl. kas. alt. tel. uig. osm. ad. krm. k y ly ö ,  kiiär. kom. 
k y ly e ,  bschk. sag. koib. k y ly s ,  alt. schor. leb. kumd. kir. k y ly ä .

8. Bisweilen weist das tschuwassische im inlaut einen nasal 
auf, wo manche andere tiirksprachen nasallose formen zeigen (vgl. 
Asm. Gr. s. 94). Als tschuwassisches lehnwort muss demnach wotj. 
eńer, syrj. en/r ’sattel’ hezeichnet werden: vgl. tschuw. enär, p ń e r  
id., vgl. kas. bar. ijä r , bschk. ejä r , tob. iä r , kir. iär , e r , alt. tel. 
leb. är , krm. ad. kom. osm. äjär, tar. dsch. ägär, dsch. auch ig ä r ,  

— jak. y p y r .

9. In- und auslautendes tschuw. r  entspricht oft einem j der 
anderen turkotatarischen sprachen (vgl. A šm. Gr. s. 95): wotj. kir- : 
k ir ii (=  kir -f- H) ’schwager’ =  tschuw. koril id.; vgl. kas. kejäu, 
tob. leb. kiiär. tar kuja, kom. ktijäii, dsch. kiijägii, kkir. kiijö, kir. 
kiijöii, alt. tel. kiijn, krm. gvijäw, giijn.

10 . Das tschuw. š entspricht oft einem 6 (e ,  š ,  s )  und 
das tschuw. /  (im inlaut) einem ě, ğ (ž) der anderen tiirk- 
sprachen (vgl. R a d l. Phon. § 189, Ašm. Gr. s. 100— 1): wotj. bu-
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sono ’mann der frauenschwester’ =  tschuw. p u za n a  id.; vgl. kas. 
bağa, bschk. baža, dsch. osm. ba$anak wotj. iške ’in diesem falle, 
es scheint, wohl’,? syrj. eåke ’doch, mal’ =  tschuw. dálce, э$ ’ja, doch, 
gewiss’; vgl. kas. ič, tel. äč, kir. iš, alt. eš | wot,j. jm š i ,ju š i  ’trauer, 
kummer, herzensbitterkeiť =  tschuw. jiiz'd ’bitter’; vgl. kas. äðe, osm. 
ad. ağy, etc. (vgl. oben mom. 4) | wotj. ukso ’geld’ =  tschuw. vJcša 
iđ.; vgl. kas. kkir. sag. leb. tel. alt. akča, etc. (vgl. oben mom. 1).

11. Tschuw. r  entspricht oft dem inlautenđen und besonders 
dem auslautenden z  der anderen turkotatarischen sprachen. Als 
tschuwassische lehnwörter sind also die folgenden wörter zu be- 
zeichnen: wotj. ЬиЩг ’bruder od. schwester der frau’ =  tschuw. 
p u h ir  ’jiingerer bruder od. jiingere schwester der frau’; vgl. kas. 
bschk. kir. osm. b a ld y z  [ wotj. jira ŋ  ’grenze, rain, furche’ =  tschuw. 
j ira n  id.; vgl. kas. y z a n  | wotj. ku d ir-: lcudjri ’gebräme (an rniit- 
zen)’, m iji-kudiro  ’mit b ib er  gebrämt’ =  tschuw. xonDor ’biber’; 
vgl. kas. bschk. k o n d o z , kir. osm. dsch. k u n d u z . — Gleicherweise: 
wotj. aŋsir ’eng’ =  tschuw. anzir id. (vgl. kas. ip s e z ,  kir. e n s iz , krm. 
ad. osm. ä n s iz );  wotj. erihsir ’wider willen’ =  tschuw. i r ik s e r  id. 
(vgl. kas. ir e k s e z ,  kir. e r ik s iz ) ;  wotj. kaúsir- ■. kaň sir an i ’ermatten, 
erschöpft werden’ =  tschuw. kanzor ’eng, schmal, schwer, unbe- 
quem, uuruhig'; wotj. sesir ’verstiimmelt, kriippel, hiufällig’ =  tschuw. 
sy v z y r  ’ungesund’ (vgl. kas. sa u sy z -)  (tschuw- -sjfr, -sor, -zir, -zor =  
kas. - s e z ,  kir. krm. ad. osm. -s iz :  ein negative od. karitive adjek- 
tive bildendes suffix).

1‘2. Urspriingliches auslautendes k  (x )  ist im tschuwassischen 
oft geschwunden (vgl. R a d l .  Phon. § 293, Ašm. Gr. s. 85): wotj. 
buéono ’mann der frauenschwester' =  tschuw. puz'ana  id.; vgl. osm. 
dsch. b a ğ a n a k  | wotj. kuno ’gast’ =  tschuw. ypna id.; vgl. kas. 
bschk. k n n a k , bar. kir. schor. kom. dsch. osm. k o ň a k , kar. k o n a x ,  

uig. osm. bosn. dsch. k o n u k  | wotj. sulo ’peitsche’ =  tschuw. é o la  

id.; vgl. jak. ta la x .

13. Auslautendes tschuw. m  entspricht bisweilen dem n  der 
ubrigen tiirksprachen (vgl. Ašm. Gr. s. 93, R a d l .  Phon. § 289): 
wotj. ifirn ’dreschtenne’ =  tschuw. id e m , jodem  id.; vgl. kas. id ä n ,  

tur. i t ä n , dsch. ä d ä n .



Ausserđem lässt sich der tschuwassische ursprung eines lehn- 
wortes aus manchen anderen, teils lautlichen, teils semasiologischen 
kriterien erkennen; auch kann die verbreitung nicht nur des turko- 
tatarischen, sondern auch des permischen wortes in einzelnen fäl- 
len bei der bestimmung der originalsprache von belang sein. Dar- 
iiber näheres im wörterverzeichnis.

Besonders zu erwähnen sind hier diejenigen lehnwörter, deren 
tschuwassische originále auf dem turkotatarischen sprachgebiete 
ganz allein dastehen, ohne dass man, so viel ich weiss, bisher ent
sprechende oder vervvandte wörter aus den anderen tiirksprachen 
hätte aufweisen können. Diese sind:

w otj. hizara ’z ie se l, z ie se lm a u s; il t i s ’ — tsch u w . pfzara  ’il t is ’ 

(Z o l .: ’m u rm eltier’).

wotj. iš k a : Шса-ѵіп ’verwandter, nachbar, freunď {vin — ’jiin- 
gerer bruder’), uarm-iška ’schwager (frauenbruder), der älter als 
die frau isť =  tschuw. askcj ’mein schwager (mannesbruder), der 
älter als mein maun ist’.

wotj. k e m d e le ,  k a n d e le m , k a n g e le m  ’zeuge’ =  tschuw. k i in d e -  

lä ń , k i i ld e lä 'n  id.
wotj. kušman, syrj. kušman  ’rettich’ =  tschuw. hornan, kuš- 

man id.
wotj. obida ’waldgeist, waldteufel’ =  tschuw. om ua  ’affe’. 
syrj. P. parga  ’in der flachshechel zuriickgehliebene flachs- 

flocke, schahsel’ — ? tschuw. p a r g á  ’buschel (клочекъ)’.
wotj. sukfri ’brodlaib’ = ?  tschuw. šf'kknr, šihb, á u k u r  id.

„ šarťši, šartťÉi, syrj. šorkňi, éorťni ’riibe’ =  tschuw. ša-
n k  id.

wotj. šeti ’zopfband’ =  tschuw. kino -’flechte, zopf’.
„ šat ’vielleicht; sogar’ = ?  tschuw. šat ’vollkommen, ganz, 

völlig, durchaus’ (vgl. wörterverz.).
wotj. ša/ša  ’diinne (lange) stange’ | šu/So ’rute, gerte’ = ?  

tschuw. šalDk'a ’lange stange’ | á0 dz'" ’stock’, šoča ’lange stange’.
wotj. šilan, š i lan ’binse, schilf =  tschuw. šylan ’dorngebusch, 

dornenstrauch, schachtelhalm (equisetum)’. 
wotj. tu i ’messing’ =  tschuw. tu j id.

„ tuktájéi ’brautwerberin’ =  tschuw. tnχlåt'Š, t iχ la .n z j  id.
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wotj. ugi, ug i ’ohrring’ = ?  tschuw. oŋei, uŋei ’ring’.
Vgl. auch wörterverz. s. v. sarha.
Die kiinftige erforschung des turkotatarischen wortmaterials 

wird wahrscheinlich wenigstens fiir einige der angefiihrten 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 friiheren wie die letzteren unabhängig von einan- 
der das wort aus einer gemeinsamen quelle aufgenommen haben. 
Die griinde, warum wir die fraglichen permischen wörter ftir lehn- 
wörter aus dem tschuwassiscben halten, werden im wörterverzeich- 
nisse näher dargelegt werden.



Die vertretung der laute.

A . D ie  k o n s o n a n te n .

D ie  v e r s e h lu s s la u t e .

1. Den tschuwassischen stimmlosen ”tenues” k, t, p  entspricht 
im allgemeinen wotj.-syrj. k, t, p , z. b.

wotj. ku [to, syrj. koita ’garbe’ =  tschuw. k'U'n'e,
„ ken ’schwiegertochter’ =  tschuw. kin ,
„ ukéo ’geld’ =  tschuw. ukša,
„ ťsokmor ’keule’, syrj. t'šekmar ’schlägel’ =  tschuw. č o k m a r ,  

„ šáska ’blume’ =  tschuw. šeške,
„ saňik ’grosse gabel’ =  tschuw. särhk,
„ tukl'ä.t'ši ’brautwerberin’ =  tschuw. tikladšf.
„ tiš, syrj. tuš ’korn, kern’ =  tschuw. tiiš,
„ šumot ’samstag’ =  tschuw. šumat,
„ pakar ’magen’ =  tschuw. p a g a r ,

,, paleš, syrj. peliš ’vogelbeere’ =  tschuw. pifeš,
„ p ir iti ,  syrj. p irjtš  ’brecheisen’ — tschuw. puruš.

Uber wotj. šartťši, syrj. šortňi, šorkńi ’rube’ =  tschuw. šarfk 
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. gób ’pilz’ =  tschuw. bon na,
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wotj. dol- : dod-ak ’ganz, völlig’ = ?  tschuw. toi- , 1 
„ heíiěf ’älterer bruder’ =  tschuw. pi.D zej,
„ bid, hit, syrj. lnd ’ganz, vollständig’, vgl. tschuw. piitl-

’vollenđet werđen’, p 'ä n m  ’ganz, vollständig’,
„ bizarci ’ziesel’ =  tschuw. pfzara,
» bižgi ’biirzel der vögel’ =  tschuw. p ožere ,
„ buko ’kummetbogen’ =  tschuw. рКвП,
„ Ъикго ’kornrađe’ =  tschuw. pukra,
„ bultir ’bruder od. schwester der frau’ =  tschuw. pulm r,
,, burtšin  ’seide’ =  tschuw. p u rz in ,
„ bus ’nebel, dampf’ =  tschuw. p ns,
„ busi ’feld’ =  tschuw. puzf,
,, huskei ’nachbar’ =  tschuw. p o sk il',

„ busturgan ’alp’, vgl. tschuw. p o s - ,

„ buš ono ’mann der frauenschwester’ =  tschuw. puzana .

Bekanntlich kommen im heutigen tschuwassischen im absolu
ten anlaut von den verschlusslauten nur stimmlose ”tenues” vor 
(vgl. Radl. Phon. §§ 189, 205, Munk. NyK XXI s. 9, Asm. Gr. s. 
16— 7). Da aber ein ubergang von anlautendem k in g, t in d, p  iu 
b im wotjakischen oder syrjänischen im allgemeinen nicht nach- 
weisbar ist,2 so mtissen wir folgern, dass die mit stimmhaftem ver- 
schlusslaute anlautenden tschuwassischen lehnwörter in den permi- 
schen sprachen zu einer zeit aufgenommen wurden, wo es im tschu
wassischen noch, wenigstens dialektweise, auch mit stimmhaftem 
verschlusslaut anlautende wörter gab. Dass das tschuwassische in 
einer friiheren periode auch stimmhafte verschlusslaute im anlaut 
kannte, davon legen auch die „ugrisch-turkischen“, resp. „alttschu-

1 Vgl. auch wörterverz. s. v. dun.
2 In einzelnen, seltenen  fällen ist ein  w ech sel zw ischen  stimm - 

haften und stim m losen anlautenden verschlusslauten in den perm ischen  
sprachen zu beobachten, w ie: wotj. kut, syrj. gut ’fliege’ | wotj. kuz, 
syrj. goz ’paar’ || syrj. geger, W ied. syrj. P. auch: keker ’um her’ || 
syrj. di, C astr. I. t y  (nach m einen aufzeichnungen auch in I.: di) ’in- 
se l’ I syrj. S. ditedni, syrj. L. tiťedni ’necken, reizen’ || wotj. pubi, 
Munk. S. auch: hub i ’fussch en ’ j  wotj. pizjiru , Munk. S. auch: b iéjin i 
’spritzen (w asser)’.
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\vassischen“ lehmvörter im magyarischen zeugnis ab, vgl. z. b. magy. 
borjú ’kalb’ =  tschuw. p iru  id. (kas. byzau), magy. borsó ’erbse’ 
=  tschuw. porz'a, p ír  z a id. (kas. boröak).1

3. Dem tschuwassischen stimmlosen ,,media-“ n entspricht 
im wotjakischen k, z. b.

wotj. akf, aka ’ältere schwester’ = tschuw. aei, akka,
„ aha in aka-jaška ’ein im friihling gefeiertes opferfest 

vor dem ackern’ =  tschuw. aea,
„ buko ’kummetbogen’ =  tschuw. p ;:e';‘, piikki, 

pakar ’magen’ =  tschuw. pagar,
,, sakan ’bastdecke’ =  tschuw. ťšaean, 

taka ’hammel’ =  tschuw. taea,
„ terki ’schiisseF =  tschuw. Ыгеэ,
„ ťšaraka ’kugel’ =  tschuw. sаѵгава,

Dagegen wird das tschuwassische, einem ŋ  folgende e durch 
wotj. g vertreten:

wotj. cŋgei ’schwägerin’ =  tschuw. iŋoe,
„ tiŋgiti ’achse’ =  tschuw. tiŋeal.

Vgl. unten mom. 6.

4. Dem tschuwassischen d, d' entspricht in den permischen 
sprachen teils t, ť, teils d, d.

1) d, d — t, t:
wotj. bultir ’bruder od. schwester der frau’ =  tschuw. р и Ы г , 

„ itim , it'im ’dreschboden’ =  tschuw. idem, p n ě m ,  
syrj. karta ’viehburg’ =  tschuw. kama, 
wotj. katan- : katant'H ’bettvorhang’ =  tschuw. kadán, katan,

„ kulko, syrj. kokta ’garbe’=  tschuw. kokve,
„ šet} ’zopfband’ =  tschuw. šina,
„ trnko ’gabeldeichsel’, syrj. torta• =  tschuw. tuma, torna.

1 Vgl. Munkácsi Keleti Szemle II (1901) s. 311: „— — denn 
dass im „ugrischen“ [o:„ugrisch-turkischen“] und innerhalb dessen 
wahrscheinlich auch in dem „alt-čuwašischen“ dialekte das gemein- 
tiirkische b als b ausgesprochen wurde, das stellen ausser allen zwei- 
fel die ugrische lautbildung besitzenden ungarischen wiirter beka, békó, 
besenyó', bika, bilincs, birka, borjú, borsó, bölesń' und andere wörter.“
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2) o, k  =. d, d':

wotj. bođono ’wachtel’ =  ? tschuw. pokana,
„ lid  (bit), syrj. bid ’ganz, vollständig’, vgl. tschuw. рэ-

Ddm, pököm ,
,. k e m d e l 'e ,  k a n d e le m  ’zeuge’=  tschuw. k u n d e lä ń ,

„ kudi, syrj. kiid  ’korb von rinde’ =  tschuw. kuno],
„ obida ’waldteufel’ =  tschuw. o bíd a, un i ne,
„ ofdo ’wohlan! auf!’ =  tschuw. ajoa,
„ udjs, syrj. adas ’strich ackerlanđes’, vgl. tschuw. oním.

Vgl. unten mom. 6.

5. Dem tschuwassischen n entspricht in den permischen 
sprachen teils p , teils b.

1) в = р :

wotj. apaf ’ältere schwester’ =  tschuw. *anaj, ap p a j,

„ t.ip ir: tipir k a m i  ’stampfen (v. pferde)’ =  tschuw. іівіг,
„ fšipf, syrj. ťšip ’kiichlein’ =  tschuw. йэвэ.

2 ) rt =  b:

wotj. abi ’schwiegermutter’ =  tschuw. аві,
„ gubi, syrj. gob ’pilz’ =  tschuw. h>mna,
„ jubo  ’pfahl’ =  tschuw. juna,
„ kahan ’schober’ =  tschuw. kanan,
„ obida ’waldteufel’ =  tschuw. o n ik  a,
„ kabala, syrj. kabala ’brettchen am pflug’ =  tschuw. sa -  

b a la .

„ fšeber ’schön’ = ?  tschuw. ťšiner,
„ ťšibor ’bunt’ =  tschuw. ťšinar,
„ urobo ’wagen’ =  tschuw. urana.

Vgl. unten mom. 6.

6. Die stimmlosen „mediæ“ n, n (k ), n, w ie auch die stimmlosen 
spiranten r(r), z(k),!e, kommen,wenn wir von densandhierscheinungen 
absehen, im tschuwassischen nur im inlaut in intervokalischer stellung 
und weiter zwischen einem vorangehenden nasale, liquida od. „halbvo- 
kal“ und einem vokal vor (vgl. M u n k . NyK XXI s. 8 -9 , A s m . Gr. s. 1 6 ). 

Dialektweise können sie aber oft mit den entsprechenden geminier-
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ten „tenues“, resp. „fortes^ wechseln, sogar derart, đass die frag- 
lichen einfachen und geminierten konsonanten einander in verschiede- 
uen dialekten wechselseitig entsprechen, z. b. wirj. Kurni, ani ~  an. 
Bu. akka ’ältere schwester’, au. Bu. štefr ~  wirj. Kurm. šnkknr ’brod’ | 
wirj. Kurm. a ń i  ~  an. Bu. atte ’vater’, an. Bu. šum án  ~  wirj. Kurm. 
šorttan ’hecht’ | an. šin ir  ~  wirj. šippir  ’ein musikinstrument’ | wirj. 
Kurm. k d d e ~  an. Bu. kdšåe ’filz’ (vgl. Ašm. Gr. s. 40—41, Munk. 
NyK XXI s. ‘23).1 Der kozmođemjansche dialekt hat bisweilen 
die einfache „tenuis“, z. b. wirj. Kozm. aki — an. Bu. aei ’siehe 
da!’, wirj. Kozra. samka — an. Bu. samea ’stirn’ wirj. Kozm. to- 
tfr  ~  an. Bu. tuDir ’tuch’, wirj. Kozm. Ы эт  an. Bu. tdttam ’fin- 
ster’ (vgl. Ašm. Gr. s. 357, 360). Auch da, wo die geminierten 
konsonanten vorkommen, scheint der erste komponent ganz kurz, 
vielleicht iiberkurz zu sein. Daruber sagt Ašmarin Gr. s. 44: 
„Ůberhaupt ist zu bemerken, dass die gemination der tschuwassi
schen konsonanten in fliichtiger rede nicht ganz klar lautet,
z. b. an. atte ’vater’ wird manchmal wie zwischen atte und ate lie- 
gend ausgesprochen“ (also etwa: «'te). Bemerkenswert ist, dass 
der fragliche konsonantenwechsel bisweilen mit dem w e c h se l d es  
a c c e n ts  in zusammenhang zu stehen scheint: an. p» en ^  wirj. 
pu kk i• ’fasspfropf, an. H’ta ~  wirj. éittv  ’euter’ (siehe Munk. 1. c.), 
wirj. pii'ge ~  an. pilkki ’kummetbogen’, sy'ba ~  syppy' ’knie (am 
rohr, strohhalm etc.)’, an. tudy'r wirj. tóttyr ’tuch’ (Ahlqv. hand- 
schr.).

Wir sahen schon oben, dass den tschuwassischen n, o, s, wel- 
che also dialektweise bisweilen mit kk (%  k), tt (4, t), p p  (Pp, 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 s, s (siehe unten mom. 10, 15). Diese 
doppelte vertretung muss meines erachtens in irgendeinem zusam
menhang mit dem genannten tschuwassischen konsonantenwechsel 
stehen, welcher vielleicht in einer friiheren periode der sprache viel

1 Ein ähnlicher wechsel kommt auch in gewissen fällen bei der 
wortbiegung vor, vgl. Ašm . s . 41 folg.
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allgemeiner war als jetzt. Ich glaube, dass der tschmvassische wech- 
sel kk ~  e, tt ~  d u. s. w. auf eineu urspriinglicheren wechsel *k 
~  *g, *t ~  *d u. s. w. zuriickgeht, uud dass eben dieser urspriing- 
lichere wechsel sich iu der obenerwähnten doppelten vertretung in 
den permischen sprachen wiederspiegelt (tschuw. *k )> perm. k, 
tschuw. *g >  perm. g, u. s. w.).

7. Dem tschuwassischen (S, ťš entspricht in den permischen 
sprachen ťš, ťš, z. b.

wotj. ťšaraka ’kugel’ =  tschuw. *ťšaraea,
,, ťšarlan, ťšarlan ’fischmöwe’ =  tschuw. ťšarlan, ťšarlan, 
„ ťšek, đek  „da hast du! siehe da!“ =  tschuw. ťšiik, ťšiik,
„ ťšibor, ťšibor ’bunt’ =  tschuw. ťšinar,
„ ťšipi, ťšip], syrj. ťšip ’kiichlein’ =  tschuw. (Ьвэ,
„ tšokmor, tšokmor, syrj. ťšokmar ’schlägel’ =  tschuw.

č o k m a r ,

„ ťšumon, syrj. tšuman  ’gefäss von birkenrinde’ =  tschuw. 
+c ^ jn a n ,

„ ťšudši ’eine hautkrankheiť =  tschuw. f'ški/š*,
„ bfťški ’säge’ =?  tschuw. piťški,
„ tutško (<ž *turťško) ’ofenkriicke’ =  tschuw. tor fiká.

In einem beispiele hat das wotjakische t š : wotj. ŧšana, tšaŋa 
’dohle’ =  tschuw. wirj. Kurm. fšana, wirj. Kozm. tšaŋga.

8. Tschuw. d'ž, d'z (dial. tš, ťš) wird ehenfalls durch ťš, ťš 
ersetzt, z. b.

wotj. he.fšt, bejťŠéí ’älterer bruder’ =  tschuw. p ip H , pičtši, 
p in še j,

„ kaféf, IcaJŠi, ’schere’ =  tschuw. χajp'z'f, xadšf,
„ kuňťši ’stiefelschaft’ =  tschuw. к ш 1з ' 1, k o n č í ,

,, tukfá)!si, tuktájťši ’brautwerberin’ =  tschuw. tiχ la p 'z t, 
tiklažtšf,

„ ťšufťši ’eine hautkrankheiť =  tschuw. ťškožn, t iu fš u .
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D ie  sp ir a n te n .

9. Die stimmlose palatale spirans χ des tschuwassischen w ird 
iu den permischen sprachen durch k vertreten, z. b.

wotj. kal' ’jetzt’ =  tschuw. χat,
„ kiš, syrj. kiš ’weberkamm’ =  tschuw. χ'oš,
„ кгы/гг-: m iji-kuđiro  ’mit biber verbrämt’ =  tschuw. χonDor,
„ kulim  ’kaufgeld fiir die brauť =  tschuw. χ o ly m ,

„ kun, syrj. kan  ’fiirst, könig’ =  tschuw. χun, χon,
„ kuromo ’ulme’ =  tschuw. χurama,

k u z o n  ’die stađt Kasan’ =  tschuw. χ u z a n ,
„ kuio  ’wirt’, syrj. kuze ’waldonkel’ =  tschuw. χuz'n,
„ hukro ’kornrade’ =  tschuw. poχra,
„ sukman, syrj. sukman  ’kaftan’ =  tschuw. s u x m a n ,

„ soifflfk ’gesundheit’ — tschuw. s y v ly χ ,

„ šd ik  ’siinde’ =  tschuw. šilfχ-

Betreífs des auslautes in wotj. tuigup (<( *tulup) ’waise’ =  
tschuw. Ы "х  vgl. wörterverz.

10. Dem tschuwassischen r (stimmlosen y) entspricht teils 
k, teils g.

1 ) r =  k:

wotj. kulki ’kummer, sorge’ =  tschuw. χujri, χojvf,

2) v — g:

wotj. ig i ’uhu’ =  tschuw. йѵ'э,
„ sugon, syrj. e u g o ń  ’zwiebel’ = ?  tschuw. su g á n ,

„ taga (auch: taka) ’hammel’=  tschuw. tava (auch: taea).
Vgl. oben mom. 6.

11. Dem tschuw. j  entspricht im wort- und silbenanlaut 
j ,  z. b.

wotj. jaška : aka-jaška (,,pflug-suppe“) =  tschuw. jaška,
„ jira ŋ  ’grenze, rain’ =  tschuw. jiran ,
„ jubo  ’pfahl’ =  tschuw. juna,
„ ju i íi  ’herzensbitterkeit, kummer’ =  tschuw. ju zd ,
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wotj. koj(k ’elentier’ =  tschuw. kajik,
„ majeg, syrj. majeg ’stange’ = ?  tschuw. maják,
„ murjo ’schornstein’ =  tschuw. murjá.

Ira wort- ural silbeuauslaut entspricht dem tschuw. j  dagegen 
wotj. i, z. b.

wotj. apai ’ältere schwester’ =  tschuw. appaj,
„ bcdšěf ’älterer bruder’ =  tschuw. p ij!zej,
„ ku ík i ’kummer, sorge’ =  tschuw. χujri,
„ ofdo ’wohlan! auf!’ =  tschuw. ajoa,
„ ' tu f ’messing’ =  tschuw. tuj.

Wahrscheiulich ist das reibungsgeräusch des tschuw. j  in den 
letztgenaunten stellungen schwächer (vielleicht =  t) ais im wort- und 
silbenanlaut. Vgl. unten mom. 17 die vertretung des tschuw. v.

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

wotj. sesjr ’kriippel’ =  tschuw. sy'vzyr,
„ sugon, syrj. s u g o ń  ’zwiebel’ = ?  tschuw. su g á n ,

„ sukman, syrj. sukman ’kaftan’ =  tschuw. s u x m a n ,

„ buskeí ’nachbar’ =  tschuw. poski!,
„ uslom ’gewinn’ - tschuw. uslam,
„ črfksir ’wider willen’ =  tschuw. irikser,
„ bus ’nebel, dampf =  tschuw. pns.

13. Dem tschuw. s entspricht in den permischen sprachen 
š, z. b.

wotj. šarttši, syrj. šorkňi ’riihe’ =  tschuw. íarik,
„ šeri, syrj. Suri ’spulrolle’ =  tschuw. šörfi,
„ šur-, syrj. šor- ’stief-’ =  tschuw. so r ,

„ šurlo, syrj. ťšarla ’sichel’ =  tschuw. šurla,
„ šulik  ’tuch’ =  tschuw. šulik,
„ sulo ’peitsche’ =  tschuw. áola,
„ iška : iška-tjn  ’verwandter, freunď =  tschuw. dškej,
„ ukšo ’geld’ =  tschuw. ukša,
„ luššt ’iibermorgen’ =  tschuw. viššo,
,, ušU, syrj. vošt-, ošt- ’öifnen’, ?vgl. tschuw. uš-, os-,
„ kerš ’steuer’ =  tschuw. x y r s ,

„ kiš, syrj. kiš ’weberkamm’ =  tschuw. χsš.
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Uber wotj. sakan ’bastmatte’ =  tschuw. fšaaan, und syrj. 
ťšarla siehe wörterverz.

In einem beispiele entspricht dem anlautenden tschuw. š wotj. 
s, nämlich in wotj. su k iń  ’brodlaib’, falls es eine entlehnung des 
tschuw. šfnir, š fkb , šnkknr darstellt. Siehe wörterverz.

14. Tschuw. š  wird in den permischen sprachen durch š 
vertreten, ausser im auslaut, wo ihm t'š, fš, š, J i, z  entspricht, z. b.

wotj. šahala, syrj. šahala ’brettchen am pflug’ =  tschuw. sa
hala,

,, šau ‘ganz, vollständig’ =  tschuw. šav,
„ šilan ’binse, schilf =  tschuw. sy la n ,

„ šumot ’samstag’ =  tschuw. šu m a t ,

„ ja š k a : aka-jaška („pflug-suppe“) =  tschuw. jaška,
,. kušman, syrj. kušman ’rettich’ =  tschuw. košman, k u šm a n ,  

„ tušmon ’feind’ =  tschuw. tošman, tu s m a n ;  

im auslaut:
wotj. paleš, paledz, polez, syrj. pcljš, peliď i ’vogelbeere’ =  

tschuw. pifeš,
„ piritŠ, syrj. pirifš , p iriď z  ’breicheisen’ =  tschuw. p u r iiš ,  

„ tiš, syrj. tuš ’korn, kern’ =  tschuw. t i iš .

In anbetracht dessen, dass auslautendes tschuwassisches š in 
anderen turkotatarischen sprachen bisweilen einem ď entsprechen 
kann —  vgl. z. b. tschuw. fš, kir. i š  ’das innere’ =  kas. e é ,  ad. krm. 
kom. alt. tel. leb. kkir. tar. uig. dsch. osm. i č ,  bar. kom. kiiär. tob. 
i c ;  tschuw. o r d y š ,  kas. tel. a r t y š  ’wachholder’ =  dsch. uig. a r tu õ , 

dsch. a r d u ö , osm. ad. krm. a r d y g  — ist es sehr möglich, dass der 
permische auslaut ťš, fš, ďž (š, z) auf ein urspriingliches tschu
wassisches *6 zuriickgeht (vgl. auch: wotj. ameďé, ameé, ameš, syrj. 
ameťš, ameťš, am idi, amiš, ameš, ameš 'pflugschar’ — vgl. neu- 
persisch â m ä ğ  ’pflugsterz’, arm. m a č ).

15. Dem tschuw. z, z entspricht teils s, š, teils z, ž.
1) z, z =  s, š:

wotj. aŋsir ’eng’ =  tschuw. anzlr,
„ busi ’feld’ =  tschuw. puzt,
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ivot;]'. kańsh- : kańsfrhnt ’erschöpft werden’ =  tschuw. kan/эг, 
„ sesir ’kriippel’ =  tschuw. sy v z y r ,

„ hušono ’mann der frauenschwester’ =  tschuw. puχ'ana, 
jm ši ’herzensbitterkeit, kummer’ =  tschuw. )й хэ ,

2) x, x =  z, z:
wotj. hizura ’ziesel’ =  tschuw. pfzara,

„ k u z o n  ’die stadt Kasan’ =  tschuw. χ u z a n ,
» hiégi ’burzel der vögel’ - tschuw. pKχ'eve,
„ kuío  ’wirt’, syrj. ku že ’waldonkel’ =  tschuw. χux'a.

Vgl. ohen raom. 6.
In einem beispiele entspricht dem tschuw. z  im wotjakischen 

fš, té: wotj. burťšin, burťšin jseide’ =  tschuw. p u rx in ;  vgl. wör- 
teryerz.

16. Tschuw. ž wird durch wotj. š ersetzt: 
wotj. ulošo ’wallach’ =  tschuw. lam *ulaka),

,, turtwšo ’wunder’ =  tschuw. *tumaka.
Vgl. wörterverz.

17. Dem siihen-(?) und wortanlautenden tschuw. v entspricht 
wotj. v  in

wotj. vems ’freiwillige hiilfsarbeiť =  tschuw. vimä (vgl. kas. 
bschk. ömä),

„ tá v u  ’dank’ = ?  tschuw. tá v u .

In zwei talien weist aber das wotjakische vokalisch anlau- 
tende formen auf, wo die entsprechenden tschuwassischen wörter 
ein v  im anlaut haben:

wotj. arani (stamm: ar-] ’ernten’ =  tschuw. vir-, kwär-, (vgl. 
kas. tob. bschk. ur-, tub. schor. leb. kir. bar. tel. uig. 
dsch. alt. kar. or-),

„ uišés ’iibermorgen’ =  tschuw. viééa (vgl. kas. öc, alt. tel. 
leb. kkir. tar. krm. ad. uig. osm. dsch. tar. kar. T. uě, 
bar. tob. kuär. iie, sag. koib. iis, kar. L. ic, bschk. 
ös, jak. iis).

Beachten wir, dass das aulautende tschuwassische v  meist da 
auftritt, wo die entsprechenden turkotatarischen wörter vokalisch 
anlauten (vgl. R a d l . Phon. §§ 189, 203, 238), so miissen wir schlies-
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sen, dass wotj. arani  und mššs zu einer zeit entlehnt wurden, wo 
die entsprechenden tschuwassischen wörter wenigstens dialektweise 
noch vokalischen anlaut hatten.

Dem silben- und wortauslautenden tschuw. v, welches wahr- 
scheinlich mit schwächerem reibungsgeräusch ausgesprochen wird 
als silben- und wortanlautendes v, entspricht wotj. u, щ :

wotj. smu ’gesund’ =  tschuw. siv,
„ smtdik ’gesundheit’ =  tschuw. s y v ly x ,

„ šau ’ganz, völlig’ =  tschuw. šav,
„ tau ’dank’ = ?  tschuw. tav.

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

Anm. Wotj. sesir ’verstiimmelt, verkriippelť (=  tschuw. s y 'v -  

z y r  ’ungesund’) setzt im tschuwassischen die form * s y z y r  voraus, 
vgl. tschuw. A h l q v . s y 'v z y r  ’ungesund’ ~  Z o l . s y z y r la  ’welk, ver- 
trockneť.

D ie  l iq u id e n .

18. Dem tschuw. I entspricht in den permischen sprachen 
l, z. b.

wotj. arlan ’maulwurf, liamster’ =  tschuw. arlan,
„ bultjr ’bruder od. schwester der frau’ =  tschuw. puhfr,
„ jilo u l ’sitte’ =  tschuw. jy la ,

„ kalal- : kalaltini ’testieren, schenken’ =  tschuw. xalal,
„ kulim  ’brautgeld’ =  tschuw. x o ly m ,

„ muglo ’ungehörnt’ =  tschuw. m^kla,
„ snuilik ’gesundheit’ =  tschuw. s y v ly x ,

„ šulo ’peitsche’ =  tschuw. áola,
,, šurlo, syrj. ťéarla ’sichel’ =  tschuw. šurla,
„ šahala, syrj. šahala ’brettchen am pflug’ =  tschuw. ša b a la ,

„ tuifiup (<ž*tulup) ’waise’ =  tschuw. tntnx,
„ ťšarlan ’fischmöwe’=  tschuw. ťšarlan,
„ ulmo, syrj. ulmö ’apfel’ =  tschuw. uima.

In wotj. tuktä /ši ’brautwerberin’=  tschuw. tfχlap'z'f, wird 
tschuw. I durch wotj. C ersetzt, welches wahrscheinlich durch die

2
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einwirkung der folgenden palatallaute (-ťši) aus frtiherem I ent- 
standen is t .1

19. Tschuw. 1=  wotj.-syrj. (  z. b.

wotj. buskel ’nachbar’ =  tschuw. poski!,
„ kal ’jetzt’ =  tschuw. χal',
„ kalien ’leise, langsam’ =  tschuw. χullan, χol'len,
„ kuäo, syrj. koita ’garbe’ =  tschuw. йп1і>е, ktil’dä,
„ š i l : šil-tel ’sturm’ =  tschuw. šil'.
„ tiŋgili ’achse’ =  tschuw. teŋeol.

Im wotj. paleš, syrj. peliš ’vogelheere’ =  tschuw. pileš, piloš 
ist das l jedoch nicht palatalisiert. Wahrscheinlich muss dies so 
erklärt werden, dass der tschuwassische Haut zur zeit der ent
lehnung wenigstens dialektweise unpalatalisiert war. Obgleich das 
tchuwassische l heutzutage im allgemeinen in verbindung mit vorde- 
ren vokalen palatalisiert erscheint, gieht es doch dialektweise aus- 
nahmen von dieser regel; im kozmodemjanschen dialekt (MK) soli 
nämlich das I íiberhaupt nur einer „unvollkommenen“ palatalisierung 
unterworfen sein (siehe A sm, Gr. s. 17—8, 360— 1).

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

wotj. aŋsir ’eng’ =  tschuw. anzír,
„ eňer, syrj. enir ’sattel’ =  tschuw. эпаг,
,, jira ŋ  ’grenze, rain’ =  tschuw. jfran ,
„ karas ’honigscheihe’ =  tschuw. karas,
„ kerš ’steuer’ =  tschuw. xyrs,
„ kudir- : m iji-kudiro  ’mit hiber verbrämt’ =  tschuw. χ'mian-. 
„ кигото ’ulme’ =  tschuw. χurama,
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1 Ůbrigens kommt die konsonantenverbindung kl in „unzer]egbareii‘‘ 
stiimmen im wotjakischen sehr selten vor, und auch dann nur in eini- 
gen tatarisehen und russischen (also verhältnismässig neuen) lehnwör- 
tern. —  Die verbindung k l  tritt — ausser in tukia,ťši — noch in zwei 
wotjakischen wörtern auf, welche jedoch „zerlegbar" sind: wotj. J. 8.
S. pekla  ’niere’ (in S. nach Munk, =  ’hode, hodeusack’), U. pekila, M. 
pekfta, vgl, syrj. pek  ’rogen’, kok-pek ’wade’; wotj. J. puklo  ’klotz’, 
U. puktlo. M. pukito, vgl. syrj. Wied. p u k i l  ’klöppel’.
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wotj. murjo ’schornstein’ =  tschuw. murjá,
„ ńem ri: haraŋgi-ńemri ’kartoffelsuppe’ =  tschuw. tlimar, 
„ pirit'Š, syrj. pirä'å ’brecheiseu’ =  tschuw. piiriiå,
„ sartt'Šj, syrj. šork/ii ’riibe’ =  tschuw. šarfk,
„ šerf, syrj. åuri ’spulrolle’ =  tschuw.
„ šurlo, syrj. (sarla ’sichel’ =  tschuw. šurla,
„ turto ’deichsel’, syrj. torta' =  tschuw. turoa, torna,
„ t'åaraka ’kugel’ =  tschuw. šavraea,
,, tšarlan ’fischmöwe’ =  tschuw. t'šarlan.

D ie  n a s a le .

21. Dem tschuw. m  entspricht im allgemeinen permisches
m, z. b.

wotj. itim  ’dreschboden’=  tschuw. idem,
„ kulim  ’brautgeld’ =  tschuw. χ o ly m ,

„ kušman, syrj. kušman  ’rettich’ =  tschuw. košman,
„ muglo ’uugehörnt’ =  tschuw. nvdda,
„ murjo ’schornstein’ =  tschuw. murjá,
,, /iem ri: baraŋgi-ńemri ’kartoffelsuppe’ =  tschuw. пітэг,
„ sukman, syrj. sukman  ’kaftan’ =  tschuw. s u x m a n ,

„ šumot ’samstag’ =  tschuw. šumat,
„ ťšokmor, syrj. ťsokmar ’schlägel’ =  tschuw. c o k m a r ,

„ ťšumon, syrj. tm m an  ’gefäss von birkenrinde’ =  tschuw.
*é,u^man,

„ ulmo, syrj. u lm ö  ’apfel’ =  tschuw. u im a ,

„ ѵеть ’freiwillige arbeiť =  ŧschuw. vimä.

Das dem labialverschlusslaut в vorangehende m  ist dagegen
im wotjakischeu und syrjänischen verschwunden:

wotj. gubi, syrj. gol> ’pilz’ =  tschuw. kmniia, китва.
Ygl. unten rnom. 27.

22; Der tschuwassische dentalnasal n  wird im auslaut mei-
stens durch permisches n  vertreten, z. b.
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wotj. arlan  ’maulwurf, hamster’=  tschuw. arlnn,
„ kahan ’schober’ =  tschuw. kasan,
„ ken ’schwiegertochter’ =  tschuw. kin,
„ kun, syrj. kan  Túrst, könig’ =  tschuw. χun, χon,
„ k u z o n  ’die stadt Kasan’ =  tschuw. χ u z a n ,
„ sukman, syrj. sukman ’kaftan’ =  tschuw. s u x m a n ,

„ sakan ’bastmatte’ =  tschuw. t'šaean,
„ tušmon ’feind’ =  tschuw. tošman, tušman,
„ t'åumon, syrj. fšuman ’gefäss von birkenrinde’=  tschuw.

te u  man.> v

Uber wotj. jiraŋ  ’grenze, rain’ ■- tschuw. jfra n  vgl. un
ten s. 23.

23. Im inlaut aber entspricht dem tschuw. n  im wotjaki
schen teils n  (vgl. jedoch unten mom. 24), teils ŋ, welch letzte- 
res in intervokalischer stellung mit n  (ň) wechseln kanu; im letz- 
teren falle kommt im syrjänischen n  vor.

1) tschuw. n =  wotj. n:

wotj. hodono ’wachtel’ = ?  tschuw. рооапа  (vgl. tat. b iid ä n ä ,  

tob. bschk. b ö t e n e ,  kir. b ö d e n e ,  alt. p ö d in e ) ,

„ buš ono ’mann der frauenschwester’=  tschuw. p u za n a  
(vgl. osm. b a ğ a n a k ),

„ kuno ’gast’ =  tschuw. χona (vgl. kas. bschk. k u n a k , bar. 
kir. schor. kom. dsch. osm. k o ň a k , kar. k o n a x ,  uig. osm. 
bosn. dsch. k o n u k ) ;

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

wotj. aŋa, a n a  ’strich (landes)’ =  tschuw. ana (vgl. dsch. a p iz , 

är^iz, osm. a rjys),

„ aŋsfr ’eng’ =  tschuw. anzfr (vgl. kas. ip s c z ;  vgl. kas.
іг|, sag. koib. ktsch. epis),

„ cŋer, eńer, syrj. вщ г  ’sattel’ =  tschuw. onär, janär, jańer 
(vgl. tel. ipirgä, jak. ypyr),

„ eŋert'šak, ■ eňerťšak ’riickenpolster am pferdegeschirr’ =  
tschuw. ^åńäršäk (vgl. kas. alt. tel. sag, y p y r ð a k ,  kir. 
y p y r š a k ,  koib. y p y r t ja k ) ,
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wotj. kańsjr- : kansinani ’erschöpft werdeu’ =  tschuw. kanzsr 
(vgl. kas. bschk. kiri, kir. kkir. kom. кетр tar. alt. tel. 
kiiär. uig. kävi),

„ ttaya, tkana ’dohle’ =  tschuw. t’Šana, tšaŋga (vgl. tob. 
č ö n g ä ) .

Um diese doppelte vertrotung zu verstehen, miissen wir einen 
blick auf die geschichte der nasale in den permischen sprachen 
und іш tschuwassischen werfen.

In bezug auf die ersteren ist zu bemerken, dass der urpermi- 
sche in- und auslautende dentalnasal in den beiden permischen 
schwestersprachen im allgemeinen unverändert auftritt (vgl. jedoch 
unten mom. 27), vgl. z. b. wotj. min-, syrj. mun- ’gehen’ =  wog. 
min-, тэп-, ostj. тэп-, man-, magy. men-, mord. rhene-, lp. manne-, 
fi. m ene-1 | wotj. pon- ’setzen’, syrj. pen- fleischlich beiwohnen’ — 
wog. pun-, pon-, ostj. pan-, pon-, íi. pane- j wotj. p u n i, syrj. pon  
’huud’ =  magy. fene, mord. (im i, lp. bäna, fi. p en i1 | wotj. pun- 
’winden, flechten’, syrj. pan- ’haspelu, aufwinden’ =  wog. pun-, ostj. 
punyt-, magy. fon-, tscher. pun-, mord. pona-, lp. ponna-, ti. puno-1 1 
wotj.-syrj. sen ’sehne’ =  wog. tän, ostj. ton, tõn, magy. in, tscher. 
éiin, mord. san, lp. suona, fi. suoni1 j wotj. m n it,  syrj. Sonid, 
’warm’, vgl. fi. h uone1’2 | wotj.-syrj. tunal- ’wahrsagen, zaubern’, 
syrj. P. bund- ’unbeweglich werden, erstarren’, vgl. fi. taino, taine, 
tainehtia | wotj. uno, syrj. una  ’viel’ =  wog. jän i, jänu , ostj. ěne, 
una, mord. ine, fi. enä- l . — In den fällen aber, wo wotjakisches 
n, ń mit y, m  wechselt, wobei im syrjänischen n, bisweilen auch 
m  auftritt, muss aller wahrscheinlichkeit nach ein urpermischer 
palataler nasal (ein p-laut) vorausgesetzt werden, vgl. z. b. wotj. 
U. MU. J. M. bay, S. Gr. bam, W i e d . auch: ban ’wange, gesicht; 
fläche, blatt (z. b. des messers)’, syrj. I. U. V. S. L. P. ban ’vorder- 
seite, wange; klinge’; adj. wotj. bayo, barno; vgl. ostj. po-pal, pupat 
’seite’, ?wog. Ip M χw iń :p. sampä ’b reitäu gig’ 1 | wotj. MU. J. G. 
diň, U. M. S. diy, W i e d . auch: dyn, syrj. I. din, U. V. S. L. din, 
P. d in  ’dickes ende eines baumstammes’ =  magy. tö, tscher. tiy, fi.

1 Vgl. Budenz MUSz.
2 Vgl. S etä lä  ÄH s. 270.
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t y v i1 J wotj. U. MU. .T. M. G. piň, syrj. I. U. V. S. L. P. piń  
’zahn’ =  wog. päŋk, puŋk, ostj. peŋk, magy. fog, tscher. pii, piij, 
mord. fteŋ', fteń, ftev, pej, lp. badne, ti. p i i1 | wotj. U. MU. J. M. 
puŋ, G. pum , Munk. M. puŋ, S. J. pum , W ied. auch: pun, adj. 
puŋo, pumo, syrj. I. U. pom, S. L. P. роп, V. рот, pon  ’ende, 
spitze’ =  wog. tpofi, ''poň-, ^pofik, ipän, rpimk, !pufik, magy. fej, fö, 
mord. pe, lp. bagje, fi. p ä ä 1 | wotj. U. imšfr, J. M. S. inšjfr, 
J. auch: ińšir, G. šinjr, Munk. S. ińšir, G. šfń fr  ’dreschboden’, 
syrj. I. U. V. S. L. rin iš, P. rim iš ’riege’ =  fi. riih i2 | wotj. MU. 
J. S. tšiŋ, U. G. tštŋ, G. auch: tšjn, syrj. I. U. V. S. L. P. tkin  
’rauch’ — wog. ^setikw, ^sčfiχw, ^šeχw (šěňkw-), ostj. šapk, čenk, fi. 
savu I wotj. U. G. vin, MU. J. M. S. v in  ’jiingerer bruder’, syrj. 
P. von ’bruder’ =  ostj. vep, vop, magy. vö, tscher. ftiŋgd, w epe, fi. 
v ä v y 1. 3

Was das tschuwassische betrifft, so scheint ŋ  im inlaut nur 
vor g ( - r /o - )  vorzukommen (vgl. A sm . Gr. s. 14, 4 5 — 7 ). Ubrigens 
aber entspricht dem p ( ~  n, m) der anderen turkotatarischen 
sprachen im tschuwassischen oft n  (vgl. A sm . Gr. s. 89—90), z. 

b. tschuw. ineř ’gestern’ =  alt. ipir, oper | tschuw. ja n fra  ’klingen’ 
=  tat. japgyr 1 tschuw. juń ’billig’ =  kir. tar. leb. uig. opai, tel. alt. 
bar. opoi I tschuw. kanas ’iibereinkunft’ =  kas. kipäš, kir. kepäs, 
tar. kom. bar. uig. dsch. käpäš | tschuw. sana ’ärmel’ =  kas. jip , kir. 
alt. jep  I tschuw. šfbnfi ’neu’ =  kas. kir. japa, alt. japy, osm. jepi, 
kar. čapy, jak. sapa tschuw. šin- ’irieren’ =  kas. tup-, top-, bschk. 
tup-, alt. top- I tschuw. š ln fr  ’ađer, sehne’ =  kas. seper, osm. 
sipir I tschuw. tan ’gleich’ =  kas. kir. tip, alt. tep , jak. täp j tschuw. 
ean ’glocke’ =  tat. čap, alt. sap, kir. syp.

Erwägen wir also einerseits, dass urspr. urpermisches n  im 
in- und auslaut in den permischen sprachen iin allgemeinen un- 
verändert auftritt, wogegen urspr. *p im wotjakischen durch ŋ, 
n, n, m, im syrjänischen durch n, m  vertreten ist, und anderseits,

1 Vgl. B udenz MUSz.
2 Vgl. Verf., Suomen Museo 1895 s. 91 — 2, 1898 s. 52.
3 Vgl. hierzu S etälä, Uber einen ,,gutturalen“ nasal im urfinni- 

schen (Festskrift til Vilh. Thomsen 1894).
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dass einem turkotatarischen 1 i im tschuwassischen oft n  entspricht, 
so können wir nur den schluss ziehen, dass die obenerwähnten 
wörter: wotj. aŋa, ana ’strich (landes)’ (vgl. tscher arjá), wotj. aŋ- 
s]r ’eng’ (vgl. tscher. apsõr), wotj. eŋer, eńer, syrj. enir ’sattel’, 
wotj. eŋert'šak, eńerfšak ’riickenpolster am pierdegeschirr’, wotj. 
kańsir- : kańsfräni ’erschöpft werden’ und wotj. t.šaŋa, tšana 
’dohle’ (vgl. tscher. čá^a) zu einer zeit aufgenommen wurden, 
wo der palatalnasal in den entsprechenden tschuwassischen ori- 
ginalen noch nicht (wenigstens nicht in allen dialekten) in n  
tibergegangen w ar.1 Besonders zu bemerken ist, dass in den fál- 
len, wo dem tschuw. n  wotj. n  entspricht (boďono, bušono, kuno, 
vgl. oben), auch die anderen turkotatarischen sprachen nur n auf- 
weisen (vgl. oben und wörterverz.), wogegen hier n in dén fällen 
vorkommt, wo dem tschuwassischen n  im wotjakischen ŋ, ń, n  
(syrj. n) entspricht (aŋa, ana; aŋsir; eŋer, eríer, enfr; eŋert'šak, 
eňerfšak; kańsir-; Uaŋa, tšana; vgl. oben und wörterverz.).

Es ist aber noch ein wort in diesem zusammenhang zu er- 
wähnen, niimlich wotj. jira ŋ  ’grenze, rain, furche auf dem felde’ =  
tschuw. j ira n  id. Hier wird also auslautendes tschuw. n, welchem 
in den permischen sprachen im allgemeinen n  entspricht (vgl. oben 
mom. 22), durch wotj. ŋ  vertreten. Ob das wotj. ŋ auch hier ein urspr. 
tschuw. Tj vertritt oder vielleicht „volksetymologisch“ durch beein- 
flussung von wotj. aŋa ’strich (landes)’, aŋa-me&a ’grenzfurche’ 
entstanden ist (im K. kommt nach M u n k á c s i  die form ^ d ě r a ň a  

vor), ist scliwer zu entscheiden, Vou dem tschuwassischen worte 
entsprechenden turkotatarischen wörtern weiss ich nur kas. yzan, 
bschk. yŧan zu nennen.

24. Der dem dentalverschlusslaut n vorangehende tschuwassi- 
sche dentalnasal n  ist in den permischen sprachen geschwunden: 

wotj. kudi, syrj. kud  ’korb von rinde’ =  tschuw. hanin,
„ hudir- in miji-kudiro  ’mit b ib er  verbrämt’ =  tschuw. 

χnnoor, yjnnyr.

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, sah ich, dass 
Ašmarin Изп. XVIII s. 4 3  (hauptsächlich auf grund tschuw assischen  
lehnguts im tscherem issischen) dieselbe ansicht ausgesprochen hat.
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Vgl. unten mom. 27.
In einem falle kommt jedoch der nasal vor d  vor, nämlich in 

wotj. kandelem  (auch: kangelem, kemdel'e, vgl. wörterverz.) ’zeuge’ 
=  tschuw. kiindeleń (auch: kiindelegeń, kiildelä'ń). Näheres unten 
mom. 27.

25. Dem tschuw. A entspricht wotj. ň in

wotj. arńa ’woche’ =  tschuw. arńä,
„ bftńik  ’minze’ = ?  tschuw. pmfímk,
„ к и п Ш  ’stiefelschaft’ =  tschuw. konci (э : końči),1 
„ muňťšo ’badestube’ = ?  tschuw. muńa'za,
„ ńem ri: baraŋgi-ńemri ’kartoffelsuppe’ =  tschuw. Аітэг,
„ samic ’grosse gahel’ =  tschuw. sähdk.

26. Tschuw. ŋ  (vor e, vgl. oben s. 22) =  wotj. ŋ:

wotj. eŋgei ’schwägerin’ =  tschuw. iŋr.e,
„ tiŋgiti ’achse’ =  tschuw. tiŋedl.

In wotj. ugi ’ohrring, ohrgehänge’ ist, der palatalnasal (also 
vor g) geschwunden, falls es =  tschuw. uŋei ’ring’ ist. Vgl. unten 
mom. 27.

27. Bekanntlich sind die ursprunglichen nasale m, n, 1 ] vor 
den resp. homorganen verschlusslauten in den permischen sprachen 
geschwunden, vgl. z. b. syrj. gib- [S. gjbahii ’schwimmen’, V. gt- 
havni ’scharenweise schwimmen (v. fischen), wobei das wasser sich 
krauselť] =  wog. χump, ostj. χump ’welle’ 2 | wotj. ib- ’werfen, 
schleudern, schiessen’ (vgl. syrj. ebes ’kralt, stärke’) =  fi. ampu- 
’schiessen’ 2 | wotj. ubo ’ackerbeet’, vgl. syrj. ib ’feld’ =  mord. uma 
(<( *umha) ’ackerstuck, anteil am felde’ 3 || wotj. edi ’kraft, stärke’, 
syrj. ed ’hitze, feuchte wärme, kraft, eile’ =  fi. into ’geisteskraft, 
geistesantrieb, entziickung’ 4 | syrj. muder ’boden, hausboden’ (vgl. 
wotj. mudor, midor) =  fi. mantere- ’festes land’ | wotj.-syrj. ud- ’zu

1 Vgl. Ašm. Gr. s. 14.
2 Vgl. B udenz, MUSz.
3 Vgl. S etälä, Uber quantitätswechsel, JSPOu. XIV,з s. 29 anm. 2.
4 Vgl. Verf. FUP II s. 165 aum.
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trinken geben, fiittern’ =  mord. nndan  ’ernähren’, fi. anta- ’geben’ 
(vgl. auch. wog. +gntěsti ’helfen’, ostj. ontasty- ’helfen, versehen, 
darleihen’) 1 || wotj. mugor, syrj. m]ger ’körper, leib’ =  tscher. moy- 
дэг ’körper’ 1 | wotj.-syrj. vug ’henkel’=  tscher. oŋgo id.,.fi. onki 
’angelhaken’ 1 | wotj. šigirt- ’concav od. hohl machen’, syrj. šigirt- 
’krummen, beugen’, vgl. wog. šuyksrtaχti ’zusammenschrumpfen’ >.
— Die oben mom. 21, 24, 26 angefiihrten tschuwassischen lehn- 
wörter: wotj. gubi, syrj. gob ’pilz’; wotj. kudj, syrj. kud  ’korb Von 
rinde’; wotj. kudfr- (urspr. ’biber’ od. ’biberfell’); (?) wotj. ugi ’ohr- 
ring’ zeigen uns, dass die lautubergänge *mb >  Ъ, *nd >  d, "pg 
>  g im urpermischen noch nicht durchgefiihrt waren zu dér zeit, 
wo die fraglichen tschuwassischen lehnwörter (in das urpermische) 
aufgenommen wurden, da ja diese an den genannten (wie es scheint
— parallel durchgefiihrten) lautubergängen teilgenommen haben.

Einer jiingeren entlehnungsperiode gehören dagegen wotj. 
kandelem  ’zeuge’, eŋgei ’schwägerin’ und tiŋgil'i ’achse’ an, welche 
nach der durchfuhrung der genannten lautubergänge 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. ae],
„ aŋa ’strich (landes)’ =  tschuw. ana,
„ aysjr ’eng’ =  tschuw. anzfr,
„ apaj ’ältere schwester’ =  tschuw. appaj,
„ kahan ’schober’ =  tschuw. кавап,
„ kal! ’jetzt’ =  tschuw. χai,
„ kadši ’scheere’ =  tschuw. ya.tši,
„ pakar  ’magen’ =  tschuw. pagar,
„ šakan ’bastdecke’ =  tschuw. Hanan,
„ šau ’ganz, völlig’ =  tschuw. šav,
„ taka ’hammel’ =  tschuw. tana.

1 Vgl. Bodenz, MUSz.
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wotj,, t.Šaŋa ’dohle’ =  tschuw. t'iana,
„ fåarlan ’fischmöwe’ =  tschuw. ťšarlan.

In zwei beispielen wird jedoch tschuw. a durch wotj, o er* 
setzt (vor j):

wotj. kojik ’elentier’ =  tschuw. kajfk,
„ o]do ’wohlan! komni!’ =  tschuw. ajna.

Gleicherweise wird tschuw. a durch a in den folgenden wör- 
tern vertreten, die auch im syrjänischen vorkommen: 

syrj. karta ’viehburg’ =  tschuw. kama, 
wotj. majeg, syrj. majeg ’stange’ = ?  tschuw. maják,

,, šahala, syrj. šahala ’brettchen am pflug’ =  tschuw. áabala. 

Dagegen hat das syrjänische ein o, das wotjakische aber 
ein a (vgl. Verf., Zur. gesch. § 129) in:

wotj. šartťši, syrj. Sorkňi ’rflbe’ =  tschuw. šarjk.
In einem worte entspricht dem tschnw. a wotj. e, syrj. e (vgl. 

Yerf., Zur. gesch. § 157):
wotj. keťš ’ziege, hase’, syrj. kef'š ’hase’ =  tschuw. kap z?a 

(vgl. wörterverz.) (vgl. kas. käjjä, krm. osm. dsch. käči, chin.-tiirk. 
käčki, kas. tob. bschk. käzä, alt. ečki).

Beachten wir, dass die turkotatarischen entsprechungen des 
tschuwassischen wortes durchgehends vordere vokale aufweisen, und 
dass sich das tschuw. a also aus einem ursprunglichen vorderen 
vokal (einem e-laut) entwickelt hat (vgl. R adl . Phon. § 116, A sm. 

Gr. s. 63 ff.), so mussen wir folgern, dass die aufnahme des frag- 
lichen wortes ins permische friiher stattgefunden hat, ais der iiber- 
gang des tschuw. vorderen vokales in a eingetreten war.

29. Ausserhalb der ersten silbe entspricht dem tschuw. a —  
wotj. o, syrj. a, resp. e «  *o), vorzugsweise in solchen wörtern, 
wo dem tschuw. o ~  u der ersten silbe wotj. u  (selten o), syrj. 
o, resp. u  entspricht (vgl. unten mom. 30), z. b.

wotj. bušono ’mann der frauenschwester’ =  tschuw. puzana , 
pozana,

„ kuno  ’gast’ =  tschuw. χona, xuna,
„ kuromo ’ulme’ =  tschuw. χurama, xorama,
„ k u z o n  'die stadt Kasan’ =  tschuw. χ u z a n ,  χ o ? a n ,
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wotj. lcuio ’wirt’, syrj. kuže (<ž*kužo) ’waldonkel’ =  tschuw. 
χua'a, xoža,

„ muglo ’ungehörnt’ == tschuw. mokla,
„ sugon, syrj. P. sugoů ’zwiebel’ =  ? tschuw. sugán, so-

gan,
„ šurlo, syrj. ťšarla ’sicliel’ =  tschuw. kurta, karia,
„ turto ’gabeldeichsel’, syrj. P. torta■ — tschuw. turoa, tor Da,
„ tušmon ’feind’ — tschuw. tošman, tusman,
„ ťsokmor ’koule’, syrj. tkokmar ’schlägel' == tschuw. čuk-

már, čokmár,
„ fSulko (auch: ťšulka) ’strumpf — tschuw. čulga,
„ ťšumon, syrj. ťsuman ’geiass von birkenrinde’ =  tschuw.

+t.ujman,
„ ukko ’geld’ =  tschuw. uksa, oksa,
„ uhno, syrj. ulmö (<( *ulmo) ’apfel’ =  tschuw. uima, olma.

Ebenso in

wotj. jivor (<( *jivor), syrj. juvor, juver  ’nachricht, ?? vgl. 
tschuw. χibar,

„ fåibor ’bunt’ =  tschuw. ťštmr,

Im ubrigen entspricht dem tschuw. a — wotj. und syrj. a; 
dies besonders in wörtern, wo das entlehute wort in der ersten 
silbe ein dem tschuw. a entsprechendes a aufweist, z. b. 

wotj. aŋa ’strich (landes)’=  tschuw. ana,
„ arlan ’maulwurf’ =  tschuw. arlan,
„ kahan ’schober’ =  tschuw. кавап,
„ kalal- : kalaltani ’testieren, schenken’ =  tschuw. xalal,
„ karas ’honigscheibe’ =  tschuw. karas,

syrj. karta ’viehburg’ =  tschuw. kama,
wotj. pakar ’magen’ =  tschuw. pagar,

„ kabala, syrj. šahala ’brettchen am pflug’ =  tschuw. ša-
bala,

„ taka ’hammel’ =  tschuw. tasa,
„ tšaŋa ’dohle’ — tschuw. ťšana,
„ ťšaraka ’kugel’=  tschuw. kavraea,
„ ťéarlan ’fischmöwe’ =  tschuw. ťéarlan.



Ebenso in:

wotj. bizara ’ziesel’ =  tschuw. ptzara,
„ iška : iška-vm  ’verwandter’ =  tschuw. *iška, vgl. sškej, 

x o n - is k a m ,

„ jtra ŋ  ’grenze, rain’ =  tschuw. jiran ,
„ kušman, syrj. kušman ’rettich’ =  tschuw. košman, k u š m a n ,  

„ sukman, syrj. sukman ’kaftan’ — tschuw. s u x m a n ,

„ šilan ’schilf’=  tschuw. šylan,
„ tuktaM i ’brautwerberin’ =  tschuw. tiχ la p 'z i,
„ (kulka (auch: (Sulko) ’strumpf =  tschuw. c u lg a .

Wenn wotj. majeg, syrj. majeg ’stange’ =  dem tschuw. maják 
ist, so miissten wir annehmen, dass der wortschluss des permischen 
wortes sich nach dem muster der uomina auf wotj. -cg, syrj. -eg 
gebildet hat (vgl. wörterverz.).

30. Dem tschuw. o  ~  u  (o ~  u, o ~  u) der ersten silbe ent
spricht im allgemeinen wotj. u  (bisweilen daneben auch o), syrj. 
o, u  (vgl. Verf., Zur. gesch. § 135), z. b.

wotj. bukro, bokro ’kornrade’ =  tschuw. pukra, p o x r a ,

„ buUir ’bruder od. schwester der frau’ =  tschuw. риШ г,
p o ld y r ,

„ bus ’nebel, dampf =  tschuw. p ns, p u s ,

„ gubi, syrj. gob ’pilz’ =  tschuw. kumna, komea,
„ kudi, syrj. kud  ’korb von rinde’=  tschuw. h m m .  k o n d a ,

„ kudir-, in m fji-kudiro  ’mit biber verbramť =  tschuw.
χ o n D o r ,  x u n d u r ,

„ kudo ’brautwerber’ =  tschuw. xom , xuda,
„ kuúťSi ’stiefelschaft’ =  tschuw. к ш 1з ' і ,  k o n č í ,

„ kušman, syrj. kušman  ’rettich’ =  tschuw. košman, k u š m a n ,  

„ kuiň  ’wirt’, syrj. kuée ’waldonkel’ =  tschuw. χu za , x o á a ,  

„ sukman, syrj. sukman ’kaftan’ =  tschuw. s u x m a n ,

„ Sur-, syrj. P. šor- ’stief-’ =  tschuw. šur.l, so r ,

,, turto ’gabeldeichsel’, syrj. P. torta• =  tschuw. turoa, torna,
,, fšokmor, auch: ťšukmer ’keule’, syrj. ťsokmar ’schlägel

=  tschuw. č u k m á r , č o k m á r ,

—  28 —
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w o tj. ulmo, syrj. W ie d . u lm ö  ’a p fe l’ — tsch u w . uima, olma,
„ urobo ’wagen’ =  tschuw. игава, огава.

In den folgenden wörtern weist das wotjakische regelmässig 
ein u, das syrjänische aber ein a ' auť:

wotj. kun, syrj. kan  ’fiirst, könig’ =  tschuw. χun, χon (vgl.
kas. tob. kir. kkir. kom. schor. sag. koib. ktsch. kuär.
kan, tel. leb. alt. kán, tar. osm. χan, soj. xän, dsch.
ka'an, uig. kagan),

,. šurlo, syrj. ťšarla ’sichel’ =  tschuw. kuria, koria (vgl.
kas. alt. jar-),

„ udis, syrj. adas ’strich (landes)’, vgl. tschuw. onjm;
unas, odas (vgl. kas. kir. ad. osm. adym, schor. adys,
jak. atax, etc.).

Wir sehen also, dass in den drei letztgenannten fällen die ent- 
sprechungen der fraglichen tschuwassischen originále in den an- 
deren turkotatarischen sprachen ein a in der stammsilbe haben, 
wogegen diese sprachen in den obenangeflihrten fällen: wotj. gubi, 
syrj. gob <  tschuw. kumsa, hun na; wotj. kud$, syrj. kud <( tschuw. 
kuriDf, konda; wotj.-syrj. kušman  <  tschuw. knŠman, kušman; wotj. 
kuio,  syrj. kuze  <  χuz'a, xoza; wotj.-syrj. sukman <( tschuw. sux- 
man; wotj. lurto,  syrj. tortw  <  tschuw. turva, torna  andere vokale 
(o, u, ö, 11, ä, e, i) aufzuweisen haben (vgl. wörterverz.). Man kann 
nicht umhiu 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. 
šurlo, syrj. ťšarla; wotj. udis,  syrj. adas  schon zu dér zeit entlehnt, 
wo der urspriingliche a-laut im alttschuwassischen noch bewahrt 
war (uber wotj. u =  syrj. a  vgl. Verf., Zur gesch. § 133; vgl. auch 
ebenda § 9 6 ).1 In diesem falle miissen natiirlich wotj. šur-, syrj. 
P. šor- <( tschuw. šur],  áor und wotj. ulmo, syrj. W ie d . ulmö <  
tschuw. ulma, olma  — in welchen fällen die entsprechenden turkotata
rischen wörter ebenfalls ein a aufzuweisen haben (vgl. wörterverz.) 
—  ais spätere entlehnungen bezeichnet werden (syrj. šor-  kommt

1 Es wäre ja vielleicht auch möglich, dass wotj. kun, šurlo uud 
udis(?) später entlehnt sind ais die entsprechenden syrjänischen worter.
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auch  nur in  dem  su d lich sten  sy r jä n d ia lek te , im  ,,p erm ja k isch ea “ 

v or; w a h rsch e in lich  stam m t syrj. W ie d , u lm ö  au s d em selb en  d ia 

lek t).

In einem worte entspricht dem tschuw. o ~  u — wotj. a: 
wotj. kaiten  ’langsam’ =  tschuw. χolleń, χulten.
Möglicherweise ist hier eine tschuwassische dialektform mit 

a in der ersten silbe vorauszusetzen (vgl. A sm . Gr. s. 353, § 13).

31, Tschuw. i (Ašm. ы, Z o l. ы, A h lq v . y) =  wotj. e (ö, o 1) :

wotj. Jcers, körš ’steuer’ — tschuw. χyrá,
„ s'irø ’gesund’ =  tschuw. siv,
„ smublc ’g e su n d h e it’ =  tsch u w . syvlyx,
„ sesfr, sösir ’kriippel’ =  tschuw. sy'vzyr,
„ šd ik , šölik ’siinde’ =  tschuw. šib'χ.

32. Tschuw. i (A sm. ы , Z ol. jj, A hlqv. y) =  wotj. i  ( f ) ,  syrj.
u  (vgl. Verf., Zur. gesch. § 149) (im auslaut ist das urspr. *i g e -

schwunden 2) z. b.

wotj. aysir  ’eng’ =  tschuw. amfr,
„ biťški ’s ä g e ’ = ?  tsch u w . piťšld,
„ buttir ’b ru d er od. sch w e ste r  d er fra u ’ =  tsch u w . pulojr,
„ husí ’fe ld ’ =  tsch u w . puzf,
,, jira ŋ  ’grenze, rain’ =  tschuw. jfran ,
„ ka lš i  ’schere’ =  tschuw. χadši,
„ kojik ’elentier’ =  tschuw. kajtk,
„ kudi, syrj. kud (<ž *kudi) ’korb von rinde’ =  tschuw.

k U rlD f ,

„ kudir- in : m ijf-kudiro  m it b iber v erb ra m ť  =  tsch u w .

xondyr, χ fnm r,
„ ku ik i ’sorge’ =  tschuw. χujri,
„ kulím  ’b ra u tg e ld ’ =  tsch u w . xolym,
„ tip ir  : tip ir kární ’stampfen (v. pferde)’ =  tschuw. tjinr,
„ tis, syrj, tuš ’kern, korn’ =  tschuw. ktěS (d: tiš),
,, ug i ’ohrring’ = ?  tschuw. иув?.

1 Vgl. Verf., Zur. gesch. s. V.
2 Vgl. unten mom. 40.
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Nach i  und t i , ťš kömmi im wotjakischen, dem tschuw. f  ent- 
sprechend, neben i (?) auch i  vor:1 ^

wotj. burťšin, burťšin ’seide’ =  tschuw. p u rz fn ,
„ ka/Š], kakfši ’schere’ — tschuw. χatš?, χa j.d zi,
,. Siian, šilan ’schili’ =  tschuw. åylan,
,, tu k tå fš i ’brautwerberin’ =  tschuw. ttχlap’/?,
„ tšibor, t'šibor ’bunt’ =  tschuw. t'šjnar.

33. Dem tschuw. e (i, э) entspricht wotj. i  in:

wotj. -ik (Verstärkungsencliticum) =  tschuw. -eχ,
„ tiŋgil'i ’achse’ =  tschuw. teŋgal, tiŋgvl, tańol'.

34. Dem tschuw. e (ä) entspricht, ausserhalb der ersten
silbe, wotj. e (im auslaut * 2), .syrj. i, i, z. b.

wotj. beXUi ’älterer bruder’ — tschuw. p ip  ze j,
„ eńer, syrj. §nir, önir ’sattel’ =  tschuw. dnär, jdńer,
„ eŋgei. ’schwägeriu’ =  tschuw. *iŋeej, iŋee, jvŋne,
„ katl’en ’langsam’ =  tschuw. χulten,

kemdel'e, kandelem ’zeuge’ =  tschuw. kundeläń,
„ paleš, syrj. peliš, pelidž  ’vogelbeere’ =  tschuw. pitek,
„ v emt ’freiwillige hiilfsarbeiť =  tschuw. vimä, mime.

In:

wotj. hutia, syrj. kotta ’garbe’ =  tschuw. ká'tDe, ktil’dä ent
spricht dem tschuw e, ä — wotj. o, syrj. a. Vgl. unten moni. 38.

In den folgenden wörtern entspricht dem tschuw. e, ä ( ~  a) 
in der ersten und zweiten silbe wotj. a:

wotj. arak ’branntwein’ =  tschuw. агак, агак, erex'ä',
„ ar ha ’woche’ =  tschuw. erńe, erńä, ärnä, arńä,
„ sańik ’grosse gabel’ =  tschuw. säńdk,
„ šáška ’blume’ =  tschuw. šeške, seskä.

Tschuw. e, ä wechselt also wenigstens in den zwei erstge- 
naunten wörtern mit a.

1 Vgl. Verf., Zur. gesch. § 32, s. 21 —2.
2 Vgl. Verf., Zur gesch. s. VI.
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35. Die vertretung des tschuw. ti im wotjakischen, wo 
dieser laut nicht vorkommt, ist sehr versckieden. Sichere lbei- 
spiele sind:

wotj. ig i ’uhu’ =  tschuw. йѵэ,
„ jiuši, ju š i  ’herzensbitterkeit’ =  tschuw. ju za ,
„ fáek, ťšolc, t'åek-, c'yk- ’da hast du!’ (vgl. wörterverz.)

=  tschuw. ťšiik,
„ ťáu/ši ’eine art hautkrankheiť =  tschuw. ťšudšii.

36. Dem tschuw. i  entspricht im wotjakischen meistens 
e, z. h.

wotj. befíéi ’älterer bruder’ =  tschuw. p i j !  ze j,
„ basket ’nachbar’ =  tschuw. poskil’,

ern ’gesund; nutzen’ =  tschuw. im,
„ eŋgei. ’schwägerin’ =  tschuw. iŋee,
„ erjksir ’wider willen’ =  tschuw. irikser,
„ ken ’schwiegertochter’ =  tschuw. kin,
„ ňemri :baraygi-ňemri ’kartoiFelsuppe’ =  tschuw. ńітэг,
„ šet] ’zopfband’ =  tschuw. šir/э,
„ terki ’teller’ =  tschuw. tireo.

Beachten wir, dass tschuw. i  oft einem e (ä) ariderer turko
tatarischen sprachen entspricht (vgl. R adl . Phon. § 116, A sm . Gr. 
s. 72) und dass dies eben in den meistens von den oben angefiihr- 
ten tschuwassischen wörtern der fall ist (vgl. worterverz. ss. vv. 
be.ťtei, em, eŋgei, kríksyr, ken, terki, wie auch s. v. úemri), so miis- 
sen wir annehmen, dass die aufuakme der obengenannten wotja
kischen lehnwörter friiher stattgefunden hat, als der vokalubergang 
*e >  i  im tschuwassischen eingetreten war.

In einem worte hat das syrjänische e, das wotjakische aber 
a (iiber syrj. e — wotj. a vgl. Verf., Zur. gesch. § 150; vgl. auch 
ehenda § 105):

wotj. pales, syrj. peliš ’vogelbeere’ =  tschuw. piteš (vgl. alt. 
pele).

In den folgenden beispielen entspricht dagegen dem tschuw. 
i  — wotj. i:



—  33 —

wotj. iťim, itfm , ikem ’dreschtenne’ =  tschuw. idom (vgl. kas. 
idän, tur. itän, dsch. ädän),

„ š41 ’sturmwind’ =  tschuw. š i t  (vgl. kas. jil, bschk. osm. 
ad. jel, kir. Jel', alt. jil, jel).

Da tschuw. i auch in diesen fällen wahrscheinlich aus urspr. 
e entstanden ist, so muss fiir die entsprechenden wotjakischen wör- 
ter gefolgert werden, dass sie erst nach dem iibergang von tschuw. 
*e >  i, also später ais die fruher genannten wörter (Ъе/šé], eŋgei 
etc.), entlehnt sind.

37. Dem tschuw. э (Asm. a, Z o l.  e, y, A h lq v . e) entspricht 
wotj. i (i) (vgl. unten mom. 38), nach š auch i, z. b.

wotj. ertksfr ’wider willen’ =  tschuw. irikser (-sar),
„ jiu š i  ’herzensbitterkeit’ =  tschuw. jicza, jii'se,
„ Jcańsir-: kańsfranf ’erschöpft werden’ =  tschuw. катэг,

kanzyr,
„ šet) ’zopfband’ =  tschuw. šioa,
„ le ik i ’schussel’ =  tschuw. tirea, tírge,
„ ťšip], auch: téfpt, syrj. ťšip «  *ťšip], vgl. unten mom.

40) ’kuchlein’ =  tschuw. Ікэвэ, číbo.

Dem tsch u w . э (A sm . э, Z ol. A h l q v . i) en tsp r ich t w otj. e, 
syŋ- ? (vgl. Verf., Zur gesch. § 157) in:

wotj. eúer, syrj. enir ’sattel’ =  tschuw. эппг, inér, 
aber wotj.-syrj. i  (vor š und nach ťš, vgl. Verf., Zur gesch. § 32) in: 

wotj. iška : iška-vin ’verwandter’ =  tschuw. aškej, iskej,
„ išks ’es scheint, wohl’ =  tschuw. aške,
„ kiš, syrj. kiš ’weberkamm’ =  tschuw. χaš, xiá,
„ ťšip], auch: ťšipf, syrj. ťšip ’kuchlein’ =  tschuw. ťšatta,

ěíbe.

38. Tschuw. n ( ~  an. э) (Asm. ö, э, Z o l .  A h lq v . ii) wird ge- 
wöhnlich durch wotj. i (?) vertreten (vgl. oben mom. 37); auch 
im syrjänischen kommt, in zwei beispielen, i vor, z. b.

wotj. b]d, syrj. b]d ’ganz, ali’ =  tschuw. p ' ä č pari-, piit,
„ bitńik, lntńik ’minze’ = ?  tschuw. pM/mk, piitńik,
„ b]ég] ’biirzel der vögel’ =  tschuw. poz'eve, piižege,

3
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wotj. im ir ’lebenszeit, ewigkeiť =  tschuw. «m0V, этэг. iimiir, 
„ kfrá/, kirsi ’schwager’, vgl. tschuw. koru, kiirii,
„ p p ifš ,  pyrytá fo: phdťš), syrj. p irifš  ’brecheisen' =

tschuw. piiriiš.

Vgl. jedoch:

wotj. šer], Hr e, syrj. šuri, åurr ’spulrolle’ =  tschuw. šör«, 
кэгэ, áiirii, áur, syrry'.

In den folgenden zwei beispielen, deren tschuwassische her- 
kunft kaum anzuzweifeln ist, liat das wotjakische (in der ersten
silbe) u, das syrjänische — 0:

wotj. Ъико ’bogen am kummeť =  tschuw. pfie'fi, рйеэ, piigii, 
pii'ge, piikki,

„ kutto, syrj. koita ’garbe’ =  tschuw. kfih'e, кэіое, кэіоіі, 
kiil’dä, kiildé.

Als tschuwassische originalformen fur diese lehnwörter möchte 
man zunächst tschuw. *puga, *poga und *kul’da, *ko!da vorausset- 
zen (vgl. oben mom. 29, 30); es giebt ja auch im tschuwassischen 
mehrere wörter, die in éinem dialekte vordervokalisch, in einem 
anderen dagegen hintervokalisch sind (siehe A sm , Gr. s. 26—8).

39. In einigen tschuwassischen lehnwörtern hat das wotja
kische ein auslautendes i, i, währeud die entsprechenden tschu
wassischen wörter keinen auslautsvokal aufweisen:

wotj. k u d p i  ’gebräme, besatz’, auch kudir- : mjji-kudp-o ’mit 
biber verbrämt’ =  tschuw. χmiDor,

„ ńemri (<( *ńemiri od. *ńemeri) : haraŋgi-ńemri =  tschuw. 
Літэг,

„ sukjri, -mkiri ’brođlaib’ = ?  tschuw. šokJcor, Hkir,
„ tiŋgiH, tiŋgiti ’achse’ =  tschuw. teŋeal, !эпэ[,
„ ťšumori, šumori ’spindelscheibe; kunkel’ =  tschuw. ťšo- 

mor, sfm fr.

Aller wahrscheinlichkeit nach ist dies auslautende i, ,i auf 
wotjakischem boden entstanden, indem die endung des lehnwortes 
sich nach dem muster der wotjakischen nomiua auf -ri, -rj, -H 
(wie z, b. gud p i, kisiri, kibiti) gebildet hat.
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40. In den folgenden tschuwassischen lehnwörtern ist der 
urspriingliche auslautsvokal *i im syrjänischen geschwunden:

syrj. gob, wotj. gubi «  *guhi) ’pilz’ =  tschuw. котва, kumua 
(vgl. wörterverz.)

„ kud, wotj. kud] ’korb vou riude’ =  tschuw. кипьі,
„ ťšip, wotj. Uipi ’kuchlein’ =  tschuw. йэвэ.

Wir hahen hier also eine ähuliche elision wie z. b. in den
folgenden einheimischeu wörtern, welche urspriinglich, wie das wot-
jakische zeigt, ein i im auslaut hatteu: syrj. ger (stamm: gerj-) 
'phug’ =  wotj. ger], syrj. giS (gi&j-) ’nagel’ =  wotj. дЩ , syrj. geg 
(gegj-) ’nahel’ =  wotj. gogi. syrj. nek (nekj-) ’sahne’ =  wotj. щ кі, 
syrj. ed (edj-) ’kraft’ =  wotj. edi. Die obengenannten tschuwassi
schen lehnwörter im syrjänischen haben also an dieser syrjänischen 
vokalelisiou teilgenommen, wonach sie also zur zeit der entlehnung 
noch uicht durchgefiihrt war.

In einem worte ist jedoch der betreffende auslautsvokal bewahrt: 
syrj. P. šurv, W ie d . suri, Y. suri, wotj. šerf, šire ’spulrolle’ 

=  tschuw. áfyrn, 8эгэ, áiirii, sur, surry'.
Wahrscheinlich ist das syrjänische wort später entlehnt als 

die obengenannten wörter (nachdem die syrjänische vokalelision 
schon stattgefuudeu hatte), und, wie es scheint, unabhängig von dem 
wotjakischen worte.

Die fragliche elision miisste also während der periode des 
tschuwassischen einflusses, und wahrscheinlich bald nach dem aus- 
gang der urpermischen zeit durchgefiihrt worden sein.



Wörterverzeichnis.

wotj. Bess. abi ’grossmutter’, Gavk. M. abi ’schwiegermutter (das 
wort kommt iu M. auch als dorfname vor), Munk. J. abi ’miitter- 
chen, altes weib, grossmutter’.

<  tschuw. A sm . (s . 137) аві, (s. 17, 130) аві ’mutter, meille 
mutter’, a m j  (s. 131) ’mama!’, M u n k . (NyK X X I s. 24) 
~'<abi, +aba ’mutter’, A h l q v .  abú ’mutter’, abai ’miitterchen, 
liebe mutter’, Z o l . aba ’meine mutter’, abaj ’liebe mutter, 
grossmutter von väterlicher seite’ (wbuch s. 135, n:o 19) (vgl. 
kas. R a d l . äbi, abi, O st r . äbej ’grossmutter, grossmiitter- 
chen, hehamme’, B á l . äbä ’grossmutter’, äbej ’grossmiitter- 
chen’; karg. C a s t e . aba ’mutter’; koib. aby ’frau’, osm. 
äbä ’hebamme, grossmutter’). M u n k á c si NyK XVIII s. 93 
fúhrt unter den tiirkischen wörtern zuerst das tschuwas- 
sische (aba, abaj) an, 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. anai ’mutter’ <  
kas. änej, ani «  ana 1 R a d l . Phon. § 84), wotj. atai 
’vater’ <  kas. ätej, ätl «  ata -)- I R a d l . 1. c.).

Aus dem tschuwassischen sind ehenso tscher. ikda, 
abá, awá, äwä ’mutter’, vokat. (kd'). abi, awáj ’mutter!’ uud 
mord. ava ’mutter, weibchen, gattin, frau, weib’ entlehnt, 
vgl. M u n k . NyK XVIII s. 93 u. P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 
31—2.
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wotj. G. M. J, MU. U. -ak, -ik 'ganz, eben, gerade’ (verstärkungs- 
encliticum).

<  tschuw. A sm . (s . 199, 240) -aχ, -eχ, A h lq v . -ax, -ex, 
Z ol. -ax, -ex (verstärkungsencliticum) 'ja, ganz, eben, gerade 
u. a.’ (siehe A sm . Gr. s. 199 u. 240) (vgl. kas. -uk, -йк, 
alt. tel. leb. schor. kir. tar. soj. sag. ktsch. koib. kiiär. kom. 
krm. ok, -ök, siehe R a d l . wbuch).

Aus dem tschuwassischen scheint auch tscher. -ak ’eiue 
zu nachdriicklicher hervorhebung dicnende partikel’ (S z il a si, 

Cserem. szót.) entlehnt zu sein.

wotj. G. akajaška, MU. akaska, M u n k , K. akaska 'ein grosses, im 
friihling vor dem ackern gefeiertes opíerfesť. Dasselbe opferfest 
wird auch G. gcrl-potton „das hinausbringen des pfluges", K. дігіщ  
potan „der aufbruch zum pfliigen“, MU. gerfš fd , J. geršjd „p flu g -  
su p p e , p f lu g -g a s tm a h l“ genannt.

<  tschuw. aea ’pflug’ -f- jaška  ’suppe’. A sm . (s . 66) ä m 
m ä  ’ptlug’, Z o l . aga ’friihlingssaat’ (ak ’pfliigen, säen’, 
A h l q v . agádyp ’säen’), aga ’pflug, hakenpflug’, aga-duj 
’ackerfest im friihling’ (vgl. kas. bschk. tob. igen 'acker, 
getreide’, kas. igen ik- ’ackerbau treiben, das feld pfliigen', 
dsch. uig. ägin ’das ackern, ackerfeld, saat’, kas. bschk. tob. 
ik- 'ackern, beackern, pflanzen’, osm. seld. dsch. ad. sart. 
uig. äk-, kir. ek- 'säen, pflanzen’, R a d l .). — A sm . (s . 371) 
jaška, läškä, Z o l . jaška ’suppe’, A h l q v . jašká 'suppe mit 
kohl u. a., gekochte speise’ (vgl. kas. bschk. kir. tel. alt. 
leb. schor. tar. bar. kom. ad. krm. dsch. osm. uig. aš 'nah- 
rung, speise, futter, gastmahl, mehlsuppe, getreide’ u. a., 
R a d l .). —  Die oben angefúhrte wotjakische benennung 
geri-šid, ger-šid ,,pflug-suppe“ ist also eine direkte iiber- 
setzung des wortes akajaška. Das entsprechende tschu- 
wassische friihliugsfest heisst aga-duj ,,pflug-gastmahl“ (hier- 
iiber bei M a g n ic k ij Матеріалы къ объясненію старой чуваш- 
ской вѣры s. 18—21), und es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die wotjaken die ganze sitte des opferfests von den tschuwas- 
sen entlehnt haben. Vgl. M u n k . wbuch u. NyK X X I s. 236.
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Aus dem tschuwassischen sind auch tscher. aga ’pflug’ 
(agá-pajrém ’pflug-fest’) vgl. B ud en z  NyK III S. 401 und 
tscher. läSTcä ’eine suppe aus teigklumpen, fleisch u. kohl’ 
entlehnt. Magy. е к ѳ  ’ptlug’ stammt ebenfalls aus dem tschu- 
wassischeu, ist aber, wie der vokalismus des wortes zeigt, 
in einer älteren periode des tschuwassischen entlehnt, vgl. 
M u n k . NyK 1. c.

wotj. G. aki, nk, J . ak. aho, M u n k . S ah ’ältere schwester’, U. G. 
M. S. MU. aka in: U. uarm-aka 'die frau des frauenhruders od. die 
frauenschwester od. die ältere schwester des frauenvaters’, G. varm 
ako, 'die frau des frauenhruders’, tšuž-aka ’mutterschwester’, M. 
uarm-aka, MU. S. varm-aka 'die ältere schwester der frau’.

<  tschuw. Ašm. (s. VIII, 40, 130, 138) aa), aei, akka, M u n k . 

(NyK XXI s. 24) !agi, +aga, akka, Z o l .  a k k a , A h l q v .  a k á  

'ältere schwester’ ( A h lq v .  agáj =  'seine od. ihre ältere 
schwester’) (vgl. dsch. sart. ägäö i, jak. ä g ä s  'ältere schwester’, 
kom. ä g ä e i ’tante’, R a d l . ;  tat. Z o l .  (s . 133 n:o 11) äg ä 6  

'ältere schwester’). Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 78 u. 94.
Tschmvassische lehnvvörter sind auch tscher. äkä, a k a  

'ältere schwester, tante’, vokat. äki 'taňte!' und mord. aka 
'ältere schwester, vater- od. mutterschwester’, vgl. M u n k . 

NyK XVIIJ s. 78, P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 27.

w otj. G. aman, amon : tušmon-aman, tíušmon-amon 'ein  b ö ser  g e is ť ,  

tušmonleš amanleš vo'ima  ’sch iitze  uus v o r  b ösen  g e is te r n !’ ŧtuš- 
monleš amonleš pálen med luom ’m ögen  w ir  v o n  dem  b ösen  g e is te  

e n tfe r n t s e in ! ’ ; M u n k . S. tušmon-aman 'ein  b ö ser  g e is t , d er das 

v ieh  m it k ran k h eiten  p la g t  und den  m en sch eu  ,,au ířr isst“.’

<  tschuw.; vgl. tschuw.AŠM. (s. 259) aman (= a m a  +  n) 'be- 
schädigt werden’, amok ’viehseuche’, Z o l . a m a n  'verstummelt 
werden, zerkniillt werden, verderben, behext werden’, a m a k  

’driickende krankheiť (vgl. kas. bschk. im g ä n  'sich schaden 
zufligen’, kom. uig. ä m g ä n  'sich quälen’; kas. bschk. bar. 
im g ä k  'schwierigkeit, sorge, not, miihe’, kom. dsch. uig. kar. 
ä m g ä k  'anstrengung, qual, plage, drangsal, leiden’, kom. 
osm. ad. ä m ä k  'arbeit, miihe, sorge, pflege’, R a d l .). Der
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w otjak isch en  form  aman l ie g t  s ich er  ein  vo ra u szu se tzen d es  

tsch u w a ss isch es  nom en a g e n tis  (od. p artic ip iu m  præ sen s)  

a u f  -an vom  verb a lstam m  am- od ama- (v g l. A sm , G r. s. 

106 u. 310) zu  grund e, w ou ach  a lso  das tsch u w a ss isch e  

o r ig in á l *aman e tw a  d ie  b ed eu tu n g  „der b esch ä d ig en đ e , 

d er verd erb en d e , d er b eh exen d e"  h a tte . — Im w otj. arnon 
( tmšmon-amon) is t  das o w a h rsch ein licb  durch assim ila tion  

an den  v o k a l der z w e iten  s ilb e  des w o r te s  tmšmon en t-  

stan d en  (w otj. aman, amon kom m t nur in  der zusam m en- 

se tzu n g  tušmon-aman, tmšmon-amon vor).

w otj. D . MU. J. M. aya ’str ich  (la n d es)’, J. auch: 'durch e in e  tie fe  

furche a b g e te ilte s  ack erlan d  (загонъ)’, U. aŋa-hur ’rain , g ren ze  

zw isch en  den fe ld stre ifen ’ ; M unk. K. aya ’s tre ifen , str ich  land, 

fe ld streck e , a ck er ’, S. a y a : aŋa-^meğa, K. aya-meža ’g ren zfu rch e’ ; 

W ie d . ana ’stre ifen , s tr ich , h iirde, e in g ep ferch ter  p la tz ’, aqa 'fe ld 

stre ifen , fe ld b re ite ’.

<  tsch u w . A sm . ( s . IX, XVIII) ana 'str ich  (a ck er la n d es)’, 

A h lq v .  aná, any' 'a ck erb eeť , Z o l .  ana 'durch e in e  t ie fe  

furche a b g e te ilte s  ack er lan d  (загонъ)’ (vgl. dsch. aqiz 'brach- 

fe ld , w e ite s  le e r e s  fe ld ’, äqiz 's to p p e lfe lď , osm . aqyz, anyz 
's to p p e lfe lď , R a d l .) .  Vgl. M un k. NyK XV11I s. 110, Asm . 

Gr. s. XVIII.
Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. äygä, aqá 

'ackerbeeť entlehnt, vgl. B u d e n z  NyK III s. 41tí, M un k, 

1. c.

w otj. MIJ. aysir ’en g , sch m al’.

<  tsch u w . A sm . (s . XIX) anzfr 'en g , sch m al’, Z o l . anzyr 
'eng, schm al, d ich tsch lie ssen ď , A h l q v . ansyr ’u nbequem ’ 

[v g l. k as. ipsez 'schm al (von  z e u g )’, k ir. ensiz, krm . ad. 

osm . änsiz, leh . anis (von  än -(- sis, R a d l .) 'eng, sch m a l’, 

e ig . 'ohne b r e ite ’ : v g l. k as. iq, kir. sa g . koib . k tsch . en 
'd ie b re ite  d es z e u g e s ’, b sch k . in , a lt. en , te l. osm . än  

’b re ite ’, u ig . än ’b re it’, sa g . ko ib . k tsch . eqis b reit, g ro ss , 

w e iť , R a d l .]. V g l. A šm . Gr. s. XIX.
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Dem tschuwassischen ist ebenso tscher. mŋg’sor, 
äŋosar, ar|sõr ’eng, schmal’ entlehnt, vgl. B u d en z  NyK III 
s. 402.

wotj. II. .T. MU. M., M u n k . K. S. apai. ’ältere schwester, muhmchen,
m ädchen  (im a llg .) ’. —  [U. apfkaf, M. apikai, M u n k . M., G a v r . K.
apikai (als schmeichelwort) ’älteres schwesterlein, muhmchen’.1

<  tschuw. A sm . (s . 138) appa ’ältere schwester’, Zor., a p p a  

’ältere schwester, jungere tante’, (s. 126) a p p aj ’älteres 
schwesterlein’; mit diesem worte redet man auch, honoris 
causa, fremde mädchen an (s. 134) [vgl. kas. kir. tar. dsch. 
a p a  ’ältere schwester, taňte, (tar.) mutter’, krm. kar. ä p ä :  

„dieses wort wird an namen von älteren fraueu gehängt, 
die mit dem manne in einer weitläufigen verwandtschaft 
stehen, oder auch garnicht verwandt sind“, soj. u b a  ’ältere 
schwester’; kas. krm. a p a i (in der stadt Kasan:) ’benennung 
älterer frauen. (meine od. unsere) ältere schwester’, (krm.) 
’frauenzimmer', R a d l . ;  bsclik. K a t a r ,  a p a i ’ältere schwester, 
taňte (wenn sie älter ist als der vater und die mutter)’]. 
Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 94 u. wbuch s. 21. — Wotj. 
apikai, wird von M u n k á c si 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. ab a k a j ’ehrentitel der frauen’, alt. a b a k a j, 

mong. a b a x a j id. hin. Ohne diese möglichkeit in abrede 
zu stellen [vgl. auch bschk. apak aj ’ältere schwester, taňte 
(als schmeichelwort od. als anrede honoris causa)’ K a t a r ,  

wbuch], glaube ich doch eher, dass wotj. ap(ka{ ganz ein- 
fach als eine analogiebildung nach dem muster von wotj. 
anai, (’mutter’) ~  anika'i (’mutterchen’), atai (’vater’) ~  
atika! (’väterchen’) anzusehen ist.

w otj. MU. arak, M u n k . K. arak, W ie d . araka ’b ran n tw ein , k u m y sch k a ’.

<  tsch u w . Z o l . a ra k , ärä k , M u n k . (NyK XXI s. 22) ^iiräk, 
!:järägči, A sm . (s . 33) ereχ, erek, ereee, A h l q v . ä rä 'k , e r e x 'ä '  

e r e g é ,  NyK III S. 403: ara k , a ra k a , e r e g e  ’b ra n n tw ein ’ 

|v g l . k as. b sch k . tob. bar. a lt. te l. sa g . krm . osm . a r a k y
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kir. arak , a r a k y , osm. r a k y , kar. a rah a , schor. leb. sag. 
koib. ktsch. araga , jak. a r y g y  ’branntwein, (alt. tel. sag.) 
milchbranntwein’, R a d l .; jak. B u d a g . a ra k a  ’milchbrannt- 
wein’; — arab. a ra k ]. Dagegen ist wotj. M J. arak) id. aus 
dem kasantatarischen entlehnt (M u n k á c s i  NyK XVIII s. 
126 u. wbuch s. 26 hält siimtliche angetiihrte wotjakische 
formen fůr tatarische lehnwörter).

Als tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. äräkä, 
a ra k á  ’branutwein’ anzusehen, vgl. B u d e n z  NyK III s. 403. 
Tatarisehen ursprungs ist wog. !:qrqkhwě, tgrgkhiv, orokh, 
tgrgχ  ’branntwein’, vgl. A h l q v . JSFOu. V lil s. 9, G om h . 

NyK XXVIII s. 169.

wotj. U. G. aränj!, MU. J. M. aranj, M u n k . S. aml- ’ernten’ (wort-
stamm: ar-).

<  tschuw.; vgl. tschuw. R a d l .  (Phon. s. 136) tvår- ’mähen’, 
Uč. (s. 110) vir-, A sm . (s . 30, 353) vir-, vur-, A h l q v .  Z o l .  

v y r -  ’ernten, schneiden (getreide)’ [vgl. kas. tob. bschk. 
( K a t a b . )  ur-, tub. schor. leb. kir. bar. tel. uig. dsch. alt. 
kar. o r -  ’mähen, ernten, (bar. tel.) schneiden’, R a d l . ] .  Dass 
sowohl wotj. arani als auch magy. a r a tn i ’ernten, miihen’ 
turkotatarischen ursprungs sind, darauf hat schon A n d e r s o n  

Wandlungen s. 152 hingewiesen; als entsprechende turko- 
tatarische wörter fůhrt er zuerst tschuw. v y r - ,  ausserdem 
auch kir. o r - und tat. u r- an. Neuerdings hat auch M u n -  

k á c si  NyK XXX II s. 273—4 die herkunft der betr. finnisch- 
ugrischen wörter erörtert und meint einerseits, dass die beiden 
wiirter aus einem alten turkotatarischen dialekt entlehnt sind, 
„in dem das o der ersten silbe eine o-artige aussprache haben 
konnte“, anderseits, dass magy. a ra t- (wegen des bildungs- 
suffixes -a t-)  aller wahrscheinlichkeit nach aus einer turko
tatarischen sprache entlehnt ist, „deren präsenssufflx gleich- 
artig war mit demjenigen des heutigen tschuwassischen 
(-a t-, -a d - )“ . Jedenfalls ist das wotjakische wort meines 
erachtens als eine alttschuwassische entlehnung anzusehen, 
denn wäre es aus einer anderen turkotatarischen (z. b. der
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kasantatarischen) sprache entlehnt, so hätten wir im wotja
kischen 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 alttschmvassischen 
sprachform entlehnt zu sein, wie auch immer das bildungs- 
suffix -at- zu erklären sei.

Wog. iurglé, ^vorlaχti ’m ähen’ stam m t d a g eg en  aus 

dem  ta ta r isch en , v g l. A n d e r s o n  1. c., Go.wb. NyK XXVIII 
s. 183, M u nk. NyK XXXII s. 274.

wotj. U. M. J. G. arlan ’maulwurf’, G. auch: ’hamster’, Munk. K. J. 
S. arlan ’maulwurf (J. K.), zieselmaus, ziesel (S.)’.

<  tschuw. A sm . (s. XII) arlan, A h lq v .  Z o l .  arlan ’maul- 
wurf’, R a d l .  (Phon. s. 88) arlan ’hamster’ [vgl. kas. tel. 
alt. schor. leb. ärlän ’maulwurf (kas.), hamster (alt. tel.)’, 
tob. irlän ’maulwurf, R a d l .;  alt. V e b b . erien ’maulwurf, 
hamster’; bschk. K a t a r ,  irlän ’hamster’]. Vgl. B u d e n z  

NyK III s. 418. M u n k á c s i hält das wort, NyK X V III 
s. 110 u. 149, fůr ein tschuwassisches lehnwort, bezeichnet 
es aber in seinem wotj. wörterbuche s. 29 ais „tat. csuv.“ 
Zu beachten ist jedoch einerseits, dass wir auch in wotj. 
U. arlan haben, nicht aber *årlán, welche letztgenannte 
form hier zu erwarten wäre, wenn das wort aus dem 
tatarischen stammte (vgl. Verf., Zur gesch. § 8); fůr die 
tschuvvassische herkunft des wortes spricht auch die in 
wotj. G. vorkommende bedeutung 'hamster’, welche nicht 
im kasantatarischen, wohl aber im tschuwassischen anzn- 
treffen ist.

Tscher. ä rlän  ’hamster’, arlán ’ratte, hamster, maul- 
vvurf stammt ebenfalls aus dem tschuwassischen (vgl. B u 

d e n z  u. M u n k . 1. c.), wogegen mord. arlan ’maulwurf 
wahrscheinlich ein tatarisches lehnwort ist (vgl. M unk. 

NyK XVIII s. 110, P a a s .  JSFOu. XV , 2 s. 30).

wotj. U. MU. J. M. G. arka, M un k. K. S. aroa, B u c h  S. arńä 
’woche’. — U. ďímtš-arha, MU. J. ďžmťš-arňa, M. G. arńa-nunal, 
auch: M u n k . S. M. G. arua, B u c h  arńä ’sonnŧag’; MU. déuďš-arňa-
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ber ’m o n ta g ’ ; U. pokťši-arňa, MU. pokťš-arňa, J . pokfši-arńa don- 

n e r s ta g ’; U. arírn, M u nk. K. J. arén, .T. Ыдег-arńa-iiinal, M u n k .  

ud-murt-arńa ’freitag’.
<  tschuw. A šm . (s . XIII, XIX, 26, 45, 95) erńe ’woche’, 
(s. 26) šov-arňi ’buttcrwoche’, A h lq v . arń ä ', e rń ä ', Z ol. 

a rń ä , ärn ä , R a d l . ä rn ä  (wbuch 1,17) ’woche’. — v y r z -a r ń i-g o n  

’sonntag’, k iá ń -ä r ń i-g o n  ’donnersŧag’, ä r n ä -g o n  ’ireitag’ (Z ol .) 

[vgl. kas. bschk. K a t a r , a tn a  ’woche’, tob. B u d a g . a d n a  

’freitag’; dsch. a d in a , krm. kom. kar. a in a , tar. azna ’frei- 
tag’, R a d l .; — pers.]. Vgl. B ud en z  NyK III s. 402, M u n k . 

NyK XVIII s. 136. — Ein tschuwassisches lehnwort ist auch 
tscher. arńa, ärńä ’woche’, vgl. B ud en z  u. M u n k . 1. c. —  

Zu beachten ist, dass die oben genannten wotjakischen be- 
nennungen fiir ’sonntag’, ’donnerstag’ und ’freitag’ gewisser- 
massen auch entlehnungen aus dem tschuwassischen sind, 
nämlich „ubersetzungs-entlehnuugen“. So bedeutet wotj. 
(Ігшй-arńa eigentlich „russische woche“ (od. „russ. wocheu- 
tag“) und tschuw. v y r z -a r ń i-g o n : „russischer wochentag", 
d. h. ’sonntag’; wotj. роШ і-arńa eig. „kleine woche“ (od. 
„kl. wochentag“) und tschuw. k isń -ä r ń i-g o n :  „kleiner wochen
tag", d. h. ’donnerstag’; wotj. arńa eig. „woche“ (od. „wochen- 
tag“) (Ыдег-агпа-щпаі eig. „tatarischer wochentag“, ud- 
murt-arńa „wotjakische woche“ od. „wotj. wochentag") und 
tschuw. ä r n ä -g o n : „wochentag“, d. h. ’freitag’. Ähnliche 
iibersetzungen aus dem tschuwassischen sind auch die 
tscheremissischen benennungen dieser wochentage (vgl. auch 
Z ol. wbuch s. 6): ’sonntag’ =  ruš-ärńä eig. „russische 
woche" (od. „russ. wochentag“), ’donnerstag’ =  iz-ä rńä eig. 
„kleine woche“ (od. „kl. wochentag"), ’freitag’ =  koy-ärńä 
eig. „grosse woche“ (od. „gr. wochentag11). Ähnlich ver- 
hält es sich mit den wotjakischen und tscheremissischen 
benennungen fiir ’montag’, ’dienstag’ und ’mittwoch’: wotj. 
vordiškon-щ паі eig. „geburtstag“, tscher. šaťšmd — vgl. ša- 
ťšaš ’geboren werden’ — und tschuw. t u n d y - g o n  eig. „geburts- 
tag“, d. h. ’montag’; wotj. pukšon-щ паі „der tag des sich 
setzens4*, tscher. Ш кэ-ітэ — vgl. kâškäžaš ’sich auf das pferd
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setzen, zu reiten anfangen’ — und tschuw. ytlarńi-gon, A h l q v . 

utlary' gun — vgl. utlan ’sich aui das pferd setzen’ — 
’dienstag’; wotj. ѵіг-щпаі eig. „bluttag", tscher. (t»0r-pet'h eig. 
„bluttag" und tschuw. jon-gon eig, „bluttag", d. h. „mitt- 
woch’. — Weiter sind wotj. šumat (siehe unten) und tscher. 
šumat: šumat-keöo ’sonnabend’ aus dem tschuwassischen 
entlehnt, vgl. tschuw. šumat-kon ’sonnabeud’.

wotj. G. be/és ’nachbar, verwandter’, Ev. ’bruder’, A m in . S. bec'e  
’bruder’, IsL. M. heXšč'i ’älterer bruder’, G a v r . (s , 173) G. boce 
’altersgenossin, freundin, gefährtin’.

<  tschuw. A šm . (s. 130, 137) piťťše, pidši, pi.n'xi, (s. 131) 
pi.n'žej ’mein älterer bruder (auch in höflicher anrede au 
ältere mannspersonen)’, A h l q v .  p ic ä ', Z o l .  p ic č e  ’mein 
älterer bruder’ [vgl. bschk. K a t a r ,  b iá ä  ’frau’, tat. (Sibir.) 
Z o l .  p e d ž e  ’ältere schwester’, kir. Z o l .  b a j -b iiš e  ’älteres 
frauenzimmer (in höflicher anrede)’, alt. V e r b .  p e ö e  ’ältere 
schwester, ältere schwägerin, tante, stiefmutter’, p ic e  ’ältere 
schwester, stiefmutter’].

w otj. U. lu'Jšf ’m istk ä fer ’, J. l>öl.ŧi ’k ä fe r ’, sW-böd'ši ’m istk ä fer ’, M. 
bejši ’e in e  art k le in er  k ä fe r ’, M un k . S. b]/Ši ’k ä fe r ’, vii-hidši ’jo h a n n is-  

w urm , g lu h w u rm ’, ’V^ied. bytšy  ’leu ch tk ä fer , jo h a n n isw iirm ch en ’.

? <  tschuw.; — vgl. tat. böğek (name verschiedener in- 
secten): kor1duz-böğek ’spanische fliege’, igen-böğok ’saat,- 
käfer’, sumukl1i-bÖ3 ek ’schnecke’, B u d a g .; dsch. m öcek  
’käfer, ungeziefer’, Y am b . Sprachstud.; osm. böjjek ’reptil, 
insect, wurm (käfer, schnecke, krebs)’, jolduz-böğek ’leucht- 
wurm’, Z e n k .; vgl. M u n k . NyK XVIII s. 111, XXIV s. 407 
u. wbuch s. 617. M u n k á c si 1. c. bezeichnet das wotja- 
kische wort als „tiirkisches" lehnwort uberhaupt, ohne sich 
iiber die herkunft desselben näher auszusprechen. Ohgleich 
ein entspreehenđes wort im tschuwassischen nicht belegt 
ist, mag das wotjakische wort doch, seines vokalischen 
auslauts wegen, als tschuwassisches lehnwort bezeichnet 
werden können. Uber „abfall" des auslautenden k im
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tschuwassischen siehe R a d l .  Phon. § 293 und oben s. 4, 
mom. 12.

Turkotatarischen ursprungs ist auch magy. p ö c s ö k ,  

p ö c s ik ,  p é c s ik  ’viehbremse’, vgl. M u n k . NyK I. c.

wotj. (i. U. bíd, hlt, M. J. MU. bid, bit ’ganz, vollständig; vol- 
lendung’, M u n k . K. ^ЬЫ, +Ш, S. bíd, bit ’ganz, vollständig’; G. id il
mi nj, MU. bidm jni, b itm in i ’zu ende geheu, untergehen, verschwin- 
den’, G. U. M ttim , M. J. MU. ЪіЩщ ’beenđigen, ein ende machen, 
vollstäudig machen’; G. U. bides, M. J. MU. bfdes ’ganz, voli’ || 
syrj. U. Y. S. L. P. bid ’jeder, ganz, all’; I. V. S. L. P. bidm ini 
’aufwachsen’, V. bidtini, I. S. L. P. bittini ’aufziehen’; P. bi
des ’jeder’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. A sm . s . (12, 93, 341) pönöm , po
dám ’ganz, vollständig (adj.)’, Z o l .  p iid i im  ’ganz, vollstäu
dig, völlig, schliesslich (adv.)’, M unk. (NyK XX I s. 6) *pěť- 
’euden, zu ende sein, ausgehen’, Z o l .  puť, p'ť ’(sich) endigen, zu 
ende gehen, vollendet werden, vollbracht werden, verbraucht 
werden, ausgegeben werden, zu grunde gehen’, p 'tä r  ’er- 
schaffen, vollenden, vollziehen, zu stande bringen, beendi- 
gen, zu ende bringen’, A h lq v . p iid ä 'x ,  p u d i im b ä x , p i id i im b ä  

’ganz und gar, vollständig, vollkommen (adv.)’, p iid ä 's  ’(sich) 
endigen, zu ende gehen’, p id e r ä 's  ’beendigen, zu ende brin
gen’ (vgl. kas. B á l .  b e t -  ’sich endigen, zu ende gehen, aus
gehen, verloren gehen, zu grunde gehen’, b e t e r -  ’beendi- 
gen, zu ende bringen, verbrauchen, verausgaben’, b ö t ö n  

’ganz’; bschk. K a t a h .  b i i t -  ’sich endigen, zu ende gehen’, 
b i i t e r -  ’beendigen, verbrauchen’, kir. Z o l ,  b e t - ,  b e t ir - ,  alt. 
Vebb. pttt- ’vollendet werden, vollbracht werden, vollzogen 
werden, erschaffen werden, aufwachsen’, p u d iir -  ’erschaffen, 
vollenden, beenđigen’, p tid iin  ’ganz, heil, unversehrť).

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. po„täš 
’enden, verfliessen’, pojtä-räh ’beendigen, abschliessen’, po„ton- 
-o k  ’sämmtlich, alle’, vgl. B ud en z  NyK III s. 411.
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wotj. G. bUńik, MU. hitńik, ЪиЫік, M u n k , K. lmtńik ’minze’.
? <  tschuw. A s m . (s . IX) pKWdc, Z o l . piitńik, A h l q v . pii't- 
nik ’miuze’ [vgl. kas. O s t r . V o s k r . bötnök, B á l . bötnek 
’minze’, kir. B u d a g . biitnik, biitnuk ’malva borealis u. ro- 
tundifolia (,,просвирнякъ“)’]. Der form uach kann das wort 
sowohl aus dem tschuwassischeu als aus dem kasantatari- 
schen entlehnt sein. M u n k á c s i  NyK XVIII s. 111 hält es 
flir ein tatarisches lehnwort.

Tscher. piitnik id. scheint aus dem tschuwassischen, 
mord. but'M  id. aus dem tatarischen entlehnt zu sein, vgl. 
M u n k . NyK 1. c ., P a a s .  JSKOu. XV,-1 s . 4 5 .

wotj. J. MU. biťškt, U. hfski,  M. l>iWki, M u n k . K. ^Ъёскё ’säge’.
? <  tschuw. A s m , (Gr. s. 3 3 , Изв X V III s. 3 7 )  pfťškf, 
p i p z i e i ,  pi.Dšik, M u n k . (NyK X X I s. 25) !pffcM, tpěŠěgě', 
Z o l . p y é y k ,  A h l q v . p y 'č ik  ’säge’ (vgl. kas. B á l . O s t r . 

V o s k r . p y ö k y ,  O s t r . auch: p y ö y k , R a d l . (Cod. com. s. 7 3 )  

b y ö k y ,  kom. R a d l . b y e k y ,  bschk. K a t a r , p y s k y ,  dsch. V á m b . 

b iö k i ’säge’, osm. Z e n k . b y ö k y  ’säge, messer, insbesondere 
um leder zu schneiden’J. Nach M u n k á c s i  NyK X V III s. 
101 u. wbuch. s. 618 wäre das wort aus dem tatarischen 
entlehnt, was auch möglich ist, besonders wenn die von 
R a d l o f f  angefúhrte form (mit anlautendem b )  im kasan
tatarischen wirklich vorkommt (auch im Краткій татарско- 
русскій и славяно-татарскій словарь, Kasan 1891, kommt 
nur s. 4 0  die form p y ö k y  vor); andernfalls hätte man im 
wotjakischen am ehesten im anlaut p  zu erwarten, vgl. 
wotj. K. tpakå ’messer’ (jedoch auch S. haki: baki-purt ’fe- 
dermesser’) <  tat. p ä k e , wotj. paida nutzen, vorteil’ <  
tat. p a id a , wotj. pagamber ’profet’ <  tat. p a g a m b ä r , wotj 
píjala ’glas’ <  tat. p y ja la , wotj. piškiltat- ’flustern’ < tat. 
p y š k y ld a - ,  wotj. puto  ’giirtel’ <  tat. p u ta  (vgl. jedoch auch: 
wotj. K. belta ’docht < tat. p iitä  und wotj. bet'Ške ’fass’ < 
tat. p iö k ä ). Ebenso möglich ist es aber, dass das frag- 
liche wort aus dem tschuwassischen (tschuw. piťški) ent
lehnt ist (iiber ani. wotj. b =  tschuw. p  vgl. oben s. 7—8).
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Aus dem tschuwassischen ist möglicherweise auch 
tscher. p ttö k e , p õ c k a  ’säge’ entlehnt (vgl. M u n k . NyK 
XVIII s. 101).

w otj. I s l . J. bfzara ’z ie se l, z ie se lm a u s’, P ot. (s . 251) J . b u za r a  ’il- 

t is  (m u ste la  p u tor iu s)’.

<  tschuw. Uč. (s. 50) pizara, P a a s .  fpharg , pksara ’iltis’, 
Z o l .  p s a r a  ’murmeltier’. Vgl. P a a s .  NyK X X X II s. 2 5 9 . 

Obgleich ich fiir das tschuwassische wort keine entsprechun- 
gen aus den ubrigen 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. psšä-ra, 
p u ša r a  ’murmeltier’ entlehnt zu sein.

wotj. U. Ы іді : šikan-bizgi (šikan ’after’), M. J. hižgi ’biirzel 
der vögel’.

<  tschuw. A sm . (s . 101) pozeve, Z o l .  p í iž e g e ,  A h lq v .  p ii-  

s e x x i  ’kropf der vögel’ [vgl. kas. O s t r .  b i itä k ä  ’kropf der 
vögel’, kir. K a t a r ,  b ö t e k e  ’niere (bei tieren)’, dsch. V ám b. 

p ö t e g e  ’magen, kropf der vögel’, jak. B ö h t l .  b ö t ö g ö  ’vo- 
gelmagen’].

liber magy. begy 'kropf vgl. M u n k , NyK XXXTI 
s. 278—9.

wotj. J. ( I s l .) hoďono, M. bed'ono, bođono, U. beďeno, MU. boďono, 
M u n k . K. !biufono, S. beđono ’wachtel’.

? << tschuw. A šm . (s. XIX, 347) punana , povana , puoeňe, 
M u n k . (NyK X X I s. 24) ^puđana, ^piidäńä, A h lq v .  p o -  

d a n a , p o d ja n a , Z o l .  p o d 'en ä  ’wachtel’ [vgl. O s t r .  tat. (im 
kreis Menzelinsk gouv. Ufa) b iid ä n ä , M a lo v  И зв . IV s. 
90 b u d a ń a , tob. bschk. B u d a g .  b ö t e n e ,  kir. b ö d e n e ,  alt. 
V e r b .  p ö d in e ,  p ö d i in e ,  p ö d i in ö  ’wachtel’]. Vgl. A sm . Gr. 
s. XIX. M u n k á c s i  NyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 629 
hält das wort fiir ein tatarisches lehnwort. Wäre es wirk- 
lich aus dem tatarisehen entlehnt, so köunte man in der
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ersten silbe einen vokalwechsel u  — e (ö), nicht aber, \vie 
hier, o ~ e  (ö), erwarten (vgl. Yerf., Zur gesch. § 65). Zu 
merken ist auch, dass tat. b iid ä n ä  nach O st r o u m o v  im 
kreise Menzelinsk (gouv. Ufa), also ausserhalb des eigent- 
lichen wotjakengebiets anzutreifen ist, währenđ die allge- 
meine kasantatarische benennung fur ’wachtel’ ein ganz 
anderes wort, b y t b y ld y k ,  ist. Das einzige, was eigentlich 
g eg e n  eine entlehnung aus dem tschuwassischen spricht, 
ist das e (ö) der ersten silbe (neben o), statt zuenvarten- 
dem u, o od. u  — o (vgl. Yerf., Zur gesch. §§ 49, 52 u. 
oben s. 28). Köniiten wir aber das o der ersten silbe in J. 
M. bodono als durch regressive assimilation entstanden 
erklären, so wäre das fragliche wort wohl dennoch, trotz- 
dem dass tat. b iid ä n ä  gegenwärtig nur im kreise Menze
linsk vorkommt, als tatarisches lehnwort zu bezeichnen.

Tscher. poťana ’wachtel’ ist aus dem tschuwassischen 
entlehnt.

wotj. U. MU. J. M. G. lmko, M u n k . K. S. lmko ’kummetbogen’.
<  tschuw. A s m . (s . X, XVIII, 353) pne'x, pii ra, Z o l . p i ig ii ,  

A h l q v . p i i 'g e ,  p i ig é ,  p i ik k i  ’kummetbogen’ [vgl. kas. B á l . 

b ö k - ,  bschk. K a t a r , b i ik - ,  kir. jak. Z o l . b i ik - ,  alt. V e r b . p i ik -  

’biegen, krummen’, alt. p i ik  ’biegung, krummung (eines 
flusses)’, osm. B u d a g . b i ik i i ,  b u k i  ’biegung, krummung']. 
Vgl. B u d e n z  NyK III s. 417. M u n k á c s i  NyK XVIII s. 
111 nennt unter den turkotatarischen wörtern zuerst das 
tschuwassische, bezeichnet aber in seinem wotj. wörter- 
buche s. 630 das wotjakische wort nur als ,,tiirkisches“ 
lehnwort. Uber das verhältnis des vokalismus der frag- 
lichen wörter siehe oben 34.

Tscher. рйуэо, p iig ä , p i ig a  ’kummetbogen’ stammt eben- 
falls aus dem tschuwassischen, vgl. B u d e n z  NyK III s. 417, 
M u n k . NyK XVIII s. 112.

wotj. U. M. G. Ъикго, Ev. G. puhro, I s l .  J. bukro, M u n k . K. bukro,
S. bokro ’kornrade (agrostemma githago)’.
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<  tschuw. A sm . (s . 45) pukra, A h l q v . poxrá, Z ol. poxra 
’kornrade’, M u n k . (NyK XXI s. 25) puχra, pokra ’unkraut’, 
(vgl. kas. O s t e . bakra, bakyra, bschk. K a t a r , bakra id.). 
Vgl. Verf., Zur gesch. § 49. M un k á csi wbuch s. 630 hält 
das wort fúr ein tatarisches lehnwort; aus dem (kasan-) 
tatarischen kann es jedoch nicht entlehnt sein, denn in die- 
sem falle hätten wir auch im wotjakischen eine form *bákra 
zu erwarten (vgl. Yerf., Zur gesch. §§ 2, 49). Uber den 
vokalismus siehe oben s. 26, 28.

Tatarische lehnwörter sind mord. pokor ’lolch’, vgl. 
P a a s . JSFOu. XV,ч s. 42, und tscher. paχra  id., wogegen 
tscher. pokró, pukró ’kornrade’ aus dem tschuwassischen 
entlehnt ist.

wotj. U. bultir, J. buiutir ( <  * bultir), M. bultir ’bruder od. schwe
ster der frau’, MU. ЬищЦг (<ž *bultir), G. bultir 'schwester der 
frau’, J. M. auch: 'zweite frau’, M unk. S. bultir ’schwägerin, 
frauenschwester'.

<  tschuw. Asm. (Gr. s. 141, ІІзп. X V III s. 125) pulofr, 
polnfr 'jiingerer bruder od. jiingere schwester der frau, 
jiingerer bruder od. jiingere schwester des mannes’, Z o l .  

poldyr id;, auch: 'des mannes bruder, des mannes schwe
ster’, A h lq v . póldyr 'des mannes schwester’ (vgl. kas. B á l .  

baldyz, bschk. K a t a r ,  baldyt 'jiingere schwester der frau’, 
kii'. Z o l .  baldyz ’die schwester der frau’, osm. Z e n k . bal
dyz, balduz ’schwägerin’, vgl. jak. Z o l .  balys id.). Vgl. 
M unk. NyK X V III s. 112 u. wbuch s. 635.

Aus dem tatarischen stammen dagegen mord. balduz 
'jiingere schwester der frau’ (vgl. P a a s .  JSFOu. XV,2 s. 
42) und wog. tpglts  ’schwägerin’ (vgl. Gomb. NyK XXVIII 
s. 172).

wotj. U. G. burtšin, M. burtšin, J. burtšin, M unk. K. burtšin, S. 
+burtčin  ’seide’.

< [ tsch u w . Ašm. (s. X ) porzin , purz'hi, Z o l .  pořžen, A h lq v .  

póréin, póráun, póráum ’se id e ’ (v g l. osm . ibrisim ’se id en -  

faden , se id en zw irn ’; —  p ers. borlšem  ’se id e ’). V g l. M unk.

4
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NyK XVIII s. 137 u. wbuch s. 637. Im wotjakischen er- 
wartete man eigentlich die form *buršin, also š statt ťš 
(t'å), vgl. ohen s. 15—6. Beruht wotj. t'š möglicherweise auť 
einer tschuwassischen dialektform mit d z  statt /  (uher 
wechsel von z  und d z  im tschuwassischen vgl. Ašm . Gr. 
s. 57 u. 369)?

Tscher. p æ rsm ,  p o r á õ n  ’seide’ stammt auch aus dem 
tschuwassischen, vgl. M u n k , 1. c. Uber mord. šparcej und 
magy. b á r s o n y  siehe P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 42—3, M u n k . 

1. c., NyK XVII s. 101 und Árja és kauk. elem. s. 
1 5 1 -3 .

wotj. G. M. J. bus, MIT. buis, bus, U. los (<f *bus), M itn k . K. S. 
bus ’nebel, dampf, wasserdampf’.

<  tschuw. Uč. (s. 61) pos, Z o l ,  p u s  ’dampf, wasserdampf’ 
[vgl. bschk. K a t a e .  b ů s  id., alt. V e b b . p u s  ’dampf (vom 
wasser od. von einem schwitzenden pferde)’, dsch. V ám b. 

b u s  ’nebel’, osm. Z e n k . p u s  ’nebel, trubes wetter’]. M u n -  

k á c s i  NyK XVIII s. 79 u. wbuch s. 633 erklärt das wort. 
fůr ein „tiirkisches“ lehnwort. Uber ř in U. bis vgl. Verf., 
Zur gesch. § 20. — Die fríiher von mir Zur gesch. § 133 
gemachte zusammenstellung (vgl. auch W ie d .  wbuch s. 4 6 7 )  

von wotj. bus mit syrj. bus ’staub, pulver’ ist unrichtig; 
das syrjänische wort stammt aus dem russischen: russ. 
бусъ ’staubregen, mehlstaub’ ( D a l ) .

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
pðš, p u š  ’dampf, dufť. — Uber magy. b ú z  ’dampf, dunsť 
und b ú s z , b u s z  ’schwiile, driickende liitze im sommer, dunst, 
schwere luft in brunnen u. kellern’, welche offenbar auch 
turkotatarische lehnwörter sind, vgl. M u n k . NyK XX X II 
s. 383.

wotj. IT. G. bust, M. .T. MU. bus i, M u n k . S. bus i ’feld, (G.) 
brachfelď.

<  tschuw. Asm. (Изв. XVIII s. 32, Gr. s. 33, 1 0 )p u zf  ’feld’, 
pozu  ’brachfeld’, Z o l .  p o z u  ’brachfeld’ (vgl. kas. B á l .  b a -
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s y u ,  b a s u  ’feld, ackerland’, bschk. K a t a r ,  b a g y u  [sic!]’feld, 
iiur’). In NyK XVIII s. 149 hebt M u n k á c s i  das wort 
ausdrucklich ais tschuwassisches lehnwort hervor, bezeich- 
net es aber später in seinem wotj. wörterbuche s. 033 
(vgl. auch NyK XVIII s. 102) ais tatarisches lehnwort. 
Wegen seines vokalismus muss es jedoch aus dem tschu
wassischen entlehnt sein (merke auch die bedeutung ’brach- 
feld’); wäre es ein tatarisches lehnwort, so hätten wir im 
wotjakischen zunächst die form * b a s iu  od. * b a s u  zu erwar
ten, vgl. wotj. d a r  m  ’arznei’ <  kas. d a r y u ;  wotj. ta t iu ,  

t a t u  ’frieđlich’ <[ kas. ta ty u .

Tscher. p a 's o  ’gemähtes felď, p a s ů , p a s e  ’weide’ <[ 
kas. b a s u .

wotj. G. J. MU., M u n k . K. S. b u s k e t  ’nachbar, (S.) verwandter’.
< j  tschuw. A h lq v .  p o s k í l ,  Z o l .  p o sk il' ( =  p o s -  -(-  kil' ’haus’) 
’nachbar’ (näheres liber die zusammensetzung des wortes 
siehe B u d e n z  NyK III s . 416, Z o l .  s . 141, M u n k . NyK 
XVIII s . 112). Tschuw. k il’ «  *kel') =  chazar. k e l  in: 
S a r k e l ( й а я д о ѵ  ó a s t í n o v ,  Бѣлая вѣжа, „Weisses haus“), 
vgl. z. b. S c h a e a r ik ,  Slawische alterthiimer II s. 64, 
H u n e a l v y ,  Die ungern s. 61.

In tscher. p a š k u -дэ, poškudo ’nachbar’ ist k u d e  =  

’haus’, also eine ubersetzuug des tschuw. kil’, und p a š - ,  poš-
<  tschuw. p o s - ,  vgl. B u d e n z  u . M u n k . 1. c.

wotj. V e r e š č a g i n  S. b u s tu r g a n  ’alp’ („Hat jemand a lpd ru ck en , 
so sagt man, dass der b u s tu r g a n  driickt.“ Näheres iiber b u s t u r 

g a n  bei V e r e š č a g i n  В отііки  Сосновскаго края: Изв. Имп. 1’усск. 
1’еогр. Общества X X  s. 28 und Вотяки Саранульскаго уѣзда: 
Записки Имп. 1’усск. Геогр. Общества ио отд. этногр. XIV,з s. 88).

<  tschuw.; vgl. tschuw. Z o l . p o s -  ’driicken, pressen’ (vgl. 
kas. B á l ., bschk. K a t a r , b a s -  ’driicken’, causat. b a s ty r - ,  

alt. V e r b . p a s -  ’driicken’, causat. p a s tý ř -  ’antreiben’, dsch. 
B u d a g . b a s tu r -  ’zusammendriicken, zusammenpressen, an- 
greifen’). Das tschuwassische originál des wotjakischen 
wortes war also ein nomen agentis eines von p o s -  abge-
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leiteten verbum causativum (vgl. A sm , Gr. s. 271 u. 309— 
10). Siehe M u n k á c s i  NyK XX s. 467—8.

Turkotatarischen, vielleicht alttschuwassischen ur
sprungs ist auch magy. b o s z o r k á n y  ’hexe’, vgl. M u n k . 1. c.

wotj. G. M. J. MU. b u šo n o ,  U. b u š o n o  'manu der frauenschwester’, 
M u n k . S. b u š o n o  ’schwager, frauenbruder’, W ie d .  b u š o n o  'manu 
der frauenschwester’.

<  tschuw. A sm . (Gr. s. XIX, 101, 141, Изв. XVIII s. 125) 
p u z 'a n a ,  p o z a n a ,  A h lq v .  p o ž a n á , Z o l .  p o ž a n a  'manu der 
frauenschwester’ (vgl. kas. B á l .  b a g a , misch. P a a s .  b a ža . 

bschk. K a t a r ,  b a ža , alt. V e r b .  p a ja  ’mann der frauenschwester’, 
dsch. osm. B u d a g .  b a ğ a n a k  ’schwager’). Vgl. M u n k . NyK 
XVIII s. 98 u. wbuch s. 633. Befremdend ist š  in wotj. U. 
b u šo n o ,  da wir ja auch hier ein š  zu erwarten hätten.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. p a s w n a  

’schwager (mann der schwester)’, p o k a n a  ’schwager (schwe- 
stermann der írau od. der manu einer anderen verwandten 
der frau)’ vgl. M u n k . 1. c ., wogegen mord. b a ž a ,  p a ž ä  

’schwager (mann der frauenschwester)’ aus dem mischär- 
tatarischen entlehut ist, vgl. P a a s .  JSFOu. XV , 2 s. 43. 
Tatarische lehnwörter sind auch wog. põš ’schwager’ und 
ostj. puhu, paďa ’schwager (frauenschwestermann; der äl- 
tere bruder der frau)’, vgl. G om b. NyK XXVIII s. 172 u. 
P a a s .  FUF II s. 128.

wotj. U. G. dodak (— dod-ak) ’alle; ganz, gänzlich, völlig’.
? <  tschuw; vgl. tschuw. A sm . to i-, tu l - ,  A h lq v .  Z o l .  to l -  

’gefhllt, angefiillt werden’, t o l ly  ’voll’, Z o l .  t o l ly ä χ  ’völlig, 
ganz’ (vgl. kas. B á l . ,  bschk. K a t a r ,  t u l-  'voli werden’, 
t u ly  'voli, vollständig’, kas. tu ly u k ,  t u lu k  'ganz voli, völlig’, 
alt. V e r b .  t o l -  ’voll werden’, to la ,  t o lo  ’fulle; voli; völlig’, 
osm. B u d a g .  d o lu  ’voll’). M u n k á c s i  NyK XVIII s. 98 u. 
wbuch s. 399 bezeichnet das wort als „tiirkisches“ lehn
wort. Es ist sehr wohl möglich, dass wotj. d o l-  dem tschu
wassischen entlehnt ist, obgleich wir zunächst ein u  statt 
o zu erwarten hätten (siehe oben s. 28); vgl. jedoch z. b.
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wotj. bukro und hokro <( tschuw. pukra, poxra. Uber die 
verstärkungspartikel -ak siehe oben s. 37.

wotj. U. MU. J. M. G., M unk, K. S. dun  ’wert, preis, zahlung’, 
don (in zusammensetzungen): U. MU. J. M. G. Bess., Munk. S. 
koňdon (<? *końi-don; korn ’eichhörnchen’) ’yiertel kopeke, kleiues 
geld im allg.’, J., M u nk. S. jir-don  ’brautpreis’; U. dmńńänf, J. 
duńńani, M. dunjani, G. dm ńjani ’deu wert, preis bestimmeu, 
schätzen’ || syrj. I. U. Y. S. L. P. don ’wert, preis, zahlung’, P. 
auch: ’perle’, I. donjõni, U. donjcvvnis, V. donjavni, S. donjalni 
’deu wert, preis bestimmen, schätzen’, I. Y. S. L. donjásni, U. don- 
já 'šn]s  (I. S. L.:) 'nach dem preise fragen, iiber den preis unter- 
handeln od. einig werđen’, (U. V.:) ’um etwas dingen, auí et- 
was bieten’.

? <  tschuw.; vgl. A h l q v . Z ol. tan ’gleich’, tanaš ’sich ver- 
gleichen, sich gleichstellen, ähulich od. gleich werdetť (vgl. 
kas. B á l ., bschk. K a t a r , tiu, alt. V e r b . ten ’gleich’, dsch. 
terj ’gleichgewicht’, tenlik ’wert’, osm. B u d a g . denli 'gleich, 
von gleicher grösse’). Die zusammenstellung ist unsicher 
besonders wegen des vokalismus: in dem permischen 
worte hätten wir eigentlich a zu erwarten (siehe oben s. 
25—6), vgl. jedoch wotj. kojik <  tschuw. kajík: syrj. šortňi 
(aber wotj. šartťši) <" tschuw. šarfk (siehe oben s. 26). 
Auch A n d e r so n  Wandlungen s. 56 b, note 117 hält die 
fraglichen wörter fur entlehnungen aus einer turkotatari
schen sprache, ebenso wie ostj. tin ’preis’, wog. tin, ten 
'preis, werť.

Tscher. tan 'gleich; kameraď ist aus dem tschuwassi
schen entlehnt; vgl. auch B u d en z  NyK III s. 408.

w otj. G. déep, W ie d . žep  ’ta s c h e ’ | syrj. L. džep, I. U. V. S., H o g . 

P. éep, ’ta sch e , b eu te lch en ’.

? ? <  tschuw.; vgl. osm. Z e n k . ğeb, ’tasche, sack, beutel’, 
ad. B u d a g . ğ e b  ’tasche’, ktsch. B a d l . izä p , koib. Ca str e n  

izä p , iz e ä p  id.; — aus dem arabischen (arab. 30b , ğ e jb  ’ta- 
sche, busen des kleides’). Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 135 
(in seinem wotj. wbuche kommt das wort nicht vor). Ob-
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gleich ein entsprechenđes wort im tschuwassischen nicht be- 
legt ist, scheint es mir doch nicht unmöglich, dass das arab.- 
tiirkische wort durch vermittlung des tschuwassischen in 
die permischen sprachen eingedruugen ist. In den mir 
bekannten (kasau-)tatarischen wörterbiichern kommt das 
wort nicht vor. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass es 
dem tatarischen entlehnt ist, da es im syrjänischen im 
allgemeinen nur in dem siidlichsten, dem permischen dialekt 
direkte tatarische entlehnungeu giebt — und auch hier 
nur wenige. Unmöglich wäre es ja auch nicht, dass syrj. 
iep  durch vermittlung des russischen (russ. зепь, зеііъ, 
джебъ, siehe D a l ; vgl. auch M ik l o s ic h  Die tiirk. elem. s. 
289 und K o e sc h  Archiv f. slav. philol. Band IX s. 499) 
aufgenommen ist. Merke jedoch syrj. L. diep  (nicht iep).

Ostj. s e p ,  wog. ^šåp (M u n k .-S z il .) ’tasche’ sind deut- 
lich aus dem syrjänischen entlehnt; samojed. Jur. s e a p ,  O. 
s e p ,  s e p ä , s e p p ä , sa p a k  ’tasche’ ist aller wahrscheinlich- 
keit nach durch vermittlung der obugrischen sprachen auf- 
geuommeu (das wort kommt auch im ,,jenisseiostjakischen“ 
vor: s e if ,  s e ä p  ’tasche’, Ca s t e é n ). —  Turkotatarischen ur- 
sprungs ist auch magy. z s e b  ’tasche, sack’ (durch vermitt- 
lung einer slavischen sprache?) und mord. ^čepä, sepä, 
šepe, iepe  ’tasche’ (aus dem tschuwassischen?), vgl. P a a s . 

JSFOu. X V ,2 s. 46.
Ein anderes wort, und von den oben genannten lern- 

zuhalten ist wotj. šepis ’lederner beutel, quersäckchen’ syrj. 
U. šepis ’sack’ =  tscher. šwpdš ’schlauch, lederuer sack, 
blasebalg, stiefelstulpe’, š u w õ s ,  š u b ö š  ’schlauch, lederner 
sack, quersack, korb’, vgl.? ostj. s o u s  ’korb’. Steht 
vielleicht tschuw. Z o l .  ávipsä ’backtrog, mit deckel verse- 
heue kufe zur verwahrung von allerlei sachen’, A h lq v .  s i ip s ä  

’kasten, koffer’ irgendwie mit dieseu wörtern in zusam- 
menhang?

wotj. G. U. em ’gesund’, S. M. cm ’nutzen, vorteil’, W ie d .  em ka
r in i  ’heilen’, S. M. J. U. em : em-jum’ arznei, heilmittel’, G. U.
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emjanf, S. M. J. em)äni ’heilen, gesund machen’, G. emjáškiš, J. 
emjäš ’arzt’.

<  tschuw. im: A šm . (s. 1 1 5 )  im -zam  (im-jam) ’heilmittel, 
arznei’, P a a s ,  im-jv.m  ’h e ile n d e  zauberformeln’ ( ju jn  =  
’zauberei, zauberformeln’), Z o l .  im-áom ’arznei aus zerriehe- 
nem heu’ (áom =  ’unkraut, gras im getreide, zerriebenes, 
in der krippe zuriickgebliehenes heu’, Z o l . )  (vgl. kas. B á l .  

im ’arznei’, O s t r .  im ’zauberei, beschwörung’; kas. im 
’volksmittel, sympathiemittel’, alt. leb. schor. soj. kiiär. koni. 
uig. dsch. osm. äm, sag. koib. ktsch. em ’medizin, heil- 
mittel’, kir. kkir. em ’sympathiemittel, heilmittel’, R a d l . ) .  

Im kasaner dialekt des wotjakischen bedeutet em ’arznei’; 
M u n k á c s i  hält dieses wort fiir 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 iibri- 
gen dialekten aus dem tatarisehen entlehnt sein, die bedeu- 
tung aber und das vorkommen des wortes in der zusam- 
mensetzung em-jum  (vgl. tschuw. im -jum ; vgl. unten s. v. 
jum )  spricht fiir entlehnung aus dem tschuwassischen. — 
Wotj. M u n k . K. ^emči ’arzt’ stammt dagegen aus dem ta- 
tarischen (tat. imee).

Tscher. em ’arznei’ ist wahrscheinlich aus dem tata- 
rischen entlehnt, vgl. M u n k . NyK X V III s. 79—80. Aus 
dem tatarisehen stammt auch wog. jim lä ti ’heilen’, vgl. 
G om b . NyK X X V III s. 161 .

wotj. U. J. M. S. G. cńcr, MU. eŋer, M u n k . K. *euär ’sattel’ || 
syrj. L. ещг, M e s s e r s c h m id t  (handschr.) onirr ’sattel’.

<  tschuw. A sm . (s . XVIII, 94, 362) onär, jdńer, j.mär, 
A h lq v .  inér, inéř, Z o l .  jinär ’sattel’ (vgl. kas. B á l . ,  bschk. 
K a t a r ,  ejär, kas. bar. ijär, tob. iär, kir. iär, er, alt. tel. 
leb. ar, krm. ad. kom. osm. äjär, tar. dsch. ägär, dsch. auch 
igär, tel. irprgä ’satteldecke’, R a d l . ;  jak. ypyr ’sattel’). Vgl. 
B u d e n z  NyK III s. 402. M u n k á c s i  NyK XVIII s. 149 
(vgl. auch ibid. s. 80) hält das wotjakische wort fiir ein 
tschuwassisches 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 tschuwassischen entlehnt sind (vgl. oben 
s. 3, mom. 8). Árja és kauk. elem. s. 488 erklärt M un k á csi 

das wort (auch syrj. enir) abermals liir ein tschuwassisches 
lehnwort.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. éňer, ernér, 
öpńer, örtńel (vgl. B u d e n z  NyK V I s. 197) ’sattel’ entlehnt, 
vgl. B u d e n z  1. c., M u n k . NyK X V III s. 80. Ostj. hičir, 
wog. Hnär ’sattel’ ist wahrscheinlich durch vermittlung des 
syrjänischen aufgenommen, vgl. B u d e n z  1. c., M unk. 1. c., 
Gomb. NyK X X V III s. 160, P a tk a n o v  NyK X X X  s. 442 
u. P a a s . FUF II s. 115.

wotj. U. eiierťéak, eyerťéaJc, M. J. eňerťšak, MU. eŋerf'šag ’rucken- 
polster am pferdegeschirr’, G a v r . K.? (Произв. s. 49) eńerfšak id., 
M unk. K. ^ейёгсак ’sattelpolster, kummetpolster’.

<  tschuw. M u n k . (NyK X X I s. 25) ^čńäršäk, ^ńäršäk, 
!jeiiärs'äk ’nyeregpárna’, Z o l .  jm iiř e e k , A h lq v . in é r č ik  

’ruckenpolster am pferdegeschirť [vgl. kas. B á l .  y p y r c a k  

’kummetpolster’, kir. y p y r š a k  ’packsattel’, alt. tel. sag. 
y q y r e a k  ’packsattel, (sag.) holzgestell des sattels’, koib. 
y p y r t ja k , R a d l .  wbuch]. Nach M u n k á c s i NyK XVIII s. 
92 u. wbuch s. 33 wäre das wort aus dem tatarischen 
entlehnt. In diesem falle hätten wir aber im wotjakischen 
in der ersten und zweiten silbe ein i statt e zu erwarten 
(vgl. Verf., Zur gesch. §. 30). Neuerdings hat derselbe ver- 
fasser wotj. S. ^e/íerčak fiir ein tschuwassisches, wotj. K. 
+епёгЬак aber fiir ein tatarisches lehnwort erklärt (Arja és 
kauk. elem. s. 488). Aus dem eben angedeuteten grunde 
(e in der ersten silbe, nicht +<?) mag jedoch auch diese ka- 
sanische form tschuwassischen ursprungs sein; möglicher- 
weise ist der vokal der zweiten silbe (te statt e) späterem 
tatarischen einfluss zuzuschreiben.



57 —

Ans dem tschuwassischen ist auch tscher. e ń e r c á k  

’kummetpolster’ entlehnt, vgl. M u n k . 11. cc.

wotj. Bess. eygei ’schwägerin (frau des älteren bruders)’.
<  tschuw. Asm. (s. 45, 59, 131) iŋee, jayee, A h lq v .  in g é ,  

Z o l .  j iń g ä  ’frau des älteren bruders od. des onkels (der jliuger 
als der vater ist); tan te; schwiegertochter’, M un k. (NyK 
XXI s. 24) Hngä, tingi  ’az idösebbik meny’ (vgl. kas. B á l .  

jvp ä  ’schwägerin =  frau des älteren bruders’, jvnäj ’schwä- 
gerin!’, O s tr . ž in g ä , ž in g e j , bschk. K a t a r ,  jo p k ä j  ’schwie- 
gertochter; wird so von den jiingeren verwandten ihres 
mannes genannť, alt. V e r b . je r je  ’frau des älteren bruders, 
schwiegertochter’, dsch. B u d a g . j e n g e  ’tante’). Das wot- 
jakische wort setzt eine tschuwassische form *iyeej voraus 
(vgl. tschuw. a p p a  ’ältere schwester’, a p p aj ’älteres schwe- 
sterlein’, piťťše und pip 'žej  ’mein älterer bruder’, vgl. oben 
s. 40 u. 44).

Aus dem tschuwassischen ist aller wahrscheinlichkeit 
nach auch tscher. ie'ygä, j e p g a  'frau des älteren bruders 
od. jiingeren oheims, scliwägerin’ entlehnt (vgl. B u d e n z  

NyK III s. 404), wogegen wog. iyk  ’schwägerin’, 7nJci ’die- 
nerin’, ky kaj ’dienstmädchen, zofe’ wahrscheinlich ein tatari- 
sches lehnwort ist (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 155).

wotj. U. čnksir, G a v r . (Nač.) K. i r ě k s y r  ’wider willen’.
•< tschuw. Z ol. i r ik s e r  ’wider willen, ohne erlaubnis’ (Z o l . 

ir ik , A h lq v . ír ik  ’wille, freiheit, erlaubnis’) (vgl. kas. B á l . 

i r e k  ’wille’, i r e k s e z  ’gezwungen’, kir. e r ik  ’kraft, wille’, 
o r ik s iz  ’gegen seinen willen’, tar. alt. tel. schor. ä r ik  ’kraft, 
wille, wunsch’, R a d l .). Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 97 u. 
wbuch s. 39.

Tscher. e r ik s e r  ist ebenfalls ein tschuwassisches lehn
wort, vgl. B u d e n z  NyK III s. 403 u. M u n k . 1. c.

wotj. G. M. J. guhi, M unk. S. gubi, MU. gibi, U. gibi ’pilz,
schwamm’ || syrj. U. V. Peč. S. L. gob (elät. gobjiš =  gobj-iš) id.

<  tsch u w . Asm. (s . 9, 45, 75, 340) kmnna, M m m , A h lq v .  

Z o l .  k u m b á  ’p ilz , sch w am m ’, Z o l .  k a s k a -k u m b y  ’a u f baum -
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stummeln wachsender schwamm’, A h l q v . s iř -k u m b y '  ’bofist 
(lycoperdon bovista)’ [vgl. kas. B á l . g ö m b ä , R a d l . (Phon. 
s. 124) g ö m b ä , (wbuch) g i im b ä  ’pilz, schwamm’]. M u n k á c s i  

NyK XVIII s. 432 meint, wotj. gubi sei aus dem russi
schen („губа fplur. губы] baumschwamm“) entlehnt — also 
ein ganz neues lehnwort. Syrj. goh, welches wort jeden- 
falls nicht aus dem russischen entlehnt sein kann (vgl. da- 
gegen z. b. russ. губа ’bucht, meerbusen’ >  syrj. guba id., 
russ. губка >  syrj. gubka ’schwamm’, russ. мука ’qual, pein’
>  syrj. muka id., russ. труба ’röhre’ >  syrj. touha), ist. ohne 
zweifel etymologisch dasselbe wort wie wotj. gubi [vgl. 
z. b. syrj. kot (stamm: kotj-) ’zapfen au nadelbäumen’ =  
wotj. kut]; syrj. pon  (stamm: ponj-) ’hunđ’ =  wotj. p u m :  
syrj. šor (stamm: šorj-) ’stange’ =  wotj. šuri, šuirij, also 
ein gemeinpermisches wort, welches gewiss aus der urper- 
mischen zeit stammt. Dagegeu kann das permische wort 
gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein. Die permi- 
schen wörter gehen zunächst auf urperm. *gobf ~  *gub] 
(<( *gombi ~  *gumbi) zurůck (syrj. gobj- <ž *gobi), und set- 
zen also, als uächstes originál, eine tschuwassische form 
auf - y  voraus (vgl. oben tschuw. -k u m b y :  k a s k a -k u m b y , s iř -  

-k u m b y ',  wo - y  eigentlich das possessivsufřix der dritten 
person ist, vgl. A sm . Gr. s. 113). Der urspr. auslauts- 
vokal *i ist im syrjänischen geschwunden ebenso wie in 
syrj. kud, wotj. kudi, kudi ’korb von rinde’ =  tschuw. 
kun ní und syrj. ťšip, wotj. t'Šipi ’kiichlein’ — tschuw. tšano 
(vgl. ohen s. 34—5). Uber die bedeutung dieses lehnwortes 
fůr die lautgeschichte der permischen sprachen (urperm. * m b

>  b) siehe oben s. 24— 5. Stehen die genannten turkotatari
schen wörter in irgend einem zusammenhang mit den slavi- 
schen: asi. ggba ’schwamm, pilz’, nsl. gúba, b. giha etc. (siehe 
M ik l o s ic h , Etym. wbuch der slav. sprachen, s. 71) und, 
wenn dies zugegehen werden kann, in welchem? Nach 
M ik l o s ic h  Die slav., magy. u. rum. elem. s. 8 ware das 
turkische wort möglicherweise eine uralte entlehnung aus 
dem slavischen. R a d l o f f  hält es fůr echtturkisch, vgl.
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Phon. s. 124. — Uber magy. g o m b a  ’schwamm, pilz’ vgl. 
B u d e n z  NyK I s. 31.5.

wotj. U. ié ka : iéka-vin, MU. J. M. S. is k ä : iska-vfn  ’vervvandter, 
nachbar, freunď {viri, vin =  'jiingerer bruder’), U. fika  : uarmUka 
M. uarmikka (=  iiarm -(- iéka), S. varmiéka ’schwager (frauenbruder), 
der älter als die frau ist’, G. š ik a : sika-vfn  ’bruder’, -iéka : uarmikka 
’älterer frauenbruder’, M u n k . S. - Ø k a : varmitkka ’schwiegerrnutter’ 
[sic!], Wied. - y s k ä : v a r m y s k a  ’schwager (frauenbruder’), Wied. 
Zus. is k ä  'älterer bruder’ (iiber varm- vgl. unten s. v. uarm-, varm-).

<  tschuw. A sm . (s . 140) э 'diej ’meiu schwager (mannesbru- 
der), der älter als mein manu isť, Z o l .  i s k e j ,  A h lq v .  isk é j  

id., Z o l .  x o ń - is k a m , x o ń - iõ k a m  ’mein schwager (frauenbru
der), der älter als meine frau isť (-m  =  possessivsuffix der 
1 pers. sing.). Ob das tschuwassische wort etymologische 
eutsprechungen in den iibrigen turkotatarischen sprachen 
hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls mag wotj. iéka, wie 
mehrere andere verwandtschaftsnamen, aus dem tschuwas
sischen entlehnt sein, ebenso wie auch tscher. o-ńšska (=  o ri- 
-3ska) 'älterer schwager, schwiegervater’, o ń iš k a , o n e s k ä ,  

o á s k á  'schwager =  älterer bruder der frau’ (vgl. tschuw. 
x o ň - is k a m , vgl. oben), wo -3ska =  tschuw. délce). — Wotj. 
G. sika <) iéka ebenso wie wotj. G. éikt <( *isks (siehe un
ten); vgl. auch wotj. G. -iéka in uarmiéka.

w otj. J. iskf, MU. éks, sks «  *iéks) 'in  d iesem  fa lle , w enn  es  so  is ť ,

G. siks «  *iskt) ’e s  sch ein t, w o h l’, M u n k . S. iskt 'nu dann, nun

a lso ’ I) ? syrj. V. eske, S. eéke, veéke, U. L. veéke (V. U.:) 'doch, 

mal’, b eze ich n et auch  (U. V. S. L.) die b ed in g te  form ; Po o, P. 
veéke ’õu’.

<  tschuw. A s m . (s . 46, 239) déke, auch: as 'ja, doch, aber,
wahrlich, gewiss’ [vgl. kas. B á l . ié 'nicht wahr, ja doch’,
O s t r . ié 'ja, doch’, kir. R a d l . is 'irgenď, tel. R a d l . äč 
(mit der negation:) 'nicht, durchaus nicht, durchaus nie- 
manď, alt. V e r b . e š ,  e š  n e m e  ’wenn doch irgend etwas’, 
eå j o g y n d a  ’wenigstens’; — aus dem pers.]. Es ist schwer
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das syrjänische wort von dem wotjakischen zu trennen. 
Im syrjänischen hiitten wir jedoch — weun das wort aus 
dem tschuwassischen entlehnt ist — zunächst i  in der er
sten silbe zu erwarten (vgl. oben s. 33),

wotj. G. i t i  m , itfm , U. ifím, S. M . J. iti m ,  MU. ifim, ikem, M u n k .

K. ikem  ’đreschtenne, (U.) darrhaus’.
<  tschuw. A sm . ( s . XVIII) javem  ’dreschtenne’, Z o l . id e m ,  

j id e m  ’dreschboden, ebener platz auf der teline’ (vgl. kas. 
id ä n  ’fussbođen, diele’, tur. i tä n  ’fussboden’, dsch. ä d ä n  

'der untere teil der jurte; der platz nahe hei der thiir, wo 
die weniger geachteten gäste platz nehmen’, R a d l . wbuch). 
Vgl. A sm . Gr. s. XVIII. Der urspriingliche vokal der 
zweiten silbe ist in der form MU. K. ikem  bewahrt; wotj. 
ikem <( *iiem  <( *ifem *it'em (> itfm .

Tscher. ігд эит ,  iđðm ’tenne’ ist desselbeu ursprungs 
(vgl. auch B u d e n z  NyK III s. 4 2 0 ) .

wotj. U. G. igt, S. M. J. MU. igi ’ohreule, uhu’.
<  tschuw. A s m . (s . XII, XVIII, 356, 372) iiv a, jiie'd, йувэ, 
A h l q v . iť g e ,  Z o l . i ig ě  ’ohreule, uhu’ (vgl. schor. soj. bar. 
sag. krm. dsch. i ig i i ,  kir. dsch. i ik ii ,  uig. i ig i, schor. u g u ,  

sag. koib. ö g ö  ’eule, uhu’, R a d l .; alt. V e r b . i ik i i  id.; tat. 
B u d a g . ö g i i  j a b a la g y  ’nachteule’, tat. Z o l . ö k ö ;  osm. Z e n k . 

u g u , ö g i i  ’eule, uhu’). M u n k á c s i  fiihrt NyK XVIII s. 
1 1 4  zuerst tat, ö g i i  ja b a la g y  (B u d a g .) an und nennt unter 
mehreren turkotatarischen wörtern zuletzt das tschuwassi- 
sche wort; in seinem wotj. wörterbuche s. 4 0  bezeichnet 
er das wort mit „tat. csuv.“ Wahrscheinlich ist das wort 
jedoch aus dem tschuwassischen entlehnt. In den k a sa n 
tatarischen wörterverzeichnissen B á l in t ’s , O st r o u m o v ’s und 
Vo s k r e s e n s k ij ’s  hahe ich kein entsprechendes wort gefun- 
den. 1 Tat. Z o l . ö k ö  und tat. B u d a g . ö g i i  stammen wahr
scheinlich aus irgend einem anderen tatarischen dialekte;

1 ’E u le ’ = k a s .  ja b a la k  od. b a jg o š ;  ’u h u ’ =  kas. m ä ö e  b a š y  ja -  

b a la k . B ál.
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vorausgesetzt, dass sie jedoch kasantatarische formen sind, 
hätten wir, wenn das fragliche lehnwort aus dem kasan- 
tatarisehen aufgenommen wäre, im wotjakischen e od. u  in 
der ersten silhe zu erwarten (vgl. Verf., Zur gesch. § 66).

T sch er. iiŋga0, iir jg ö  ’oh reu le, uhu’ is t  ohne z w e ife l  

aus dem  tsch u w a ss isch en  (v g l. oben  tsch u w . йувэ) en tlehnt, 

v g l. M un k . NyK XVIII s. 114.

wotj. M. MU. imfr, S. (Azb.) im ir ’lebenszeit, menschenalter, 
ewigkeiť.

<  tschuw. A sm . (s. XIII, 84, 155, 352) этэг, mnnr, A h lq v .  

i i'm u r , Z o l .  i im iir  ’lebenszeit, ewigkeiť (vgl. kas B á l .  g u -  

m e r , O s t r .  V o s k r .  g u m e r  ’das leben, lebenszeiť, tiim. 
R a d l .  й т і г  ’lehen, zeiť, kir. R a d l .  ö m iir  ’lebeu, ewig
keiť, osm. Z e n k . ö m r , ö m iir  ’alter, lebensalter, leben’; 
—  aus dem arab.). In NyK XVIII s. 128 nenut M u n -  

k á c s i  uuter den turkotatarischen wörtern nur das osma- 
nische und tschuwassische wort, bezeichnet aber später 
(wbuch s. 45) das wotjakische wort als tatarisches lehu- 
wort („tat. ar.“). Wegen des vokalischen anlauts und des 
vokalismus (vgl. oben s. 33—4) ist wotj. im ir  jedoch sicher 
aus dem tschuwassischen entlehnt. Dagegen stammt M u n k .  

wotj. K. tgumer (vgl. M u n k . NyK XVIII s. 129 u. wbuch 
s. 254) aus dem kasantatarischen.

Tscher. iimor, iimiir ’lebenszeit’ ist ebenfalls ein tschu- 
wassisches lehnwort (vgl. B u d en z NyK ІП s. 398).

wotj. -jaška (in akajaška ’ein grosses, im friihling vor dem ackern 
gefeiertes opferfesť).

<  tschuw. jahka  ’suppe’, siehe oben s. 37 uuter akajaška.

w otj. S. jivor, U. MU. ďivor «  * jivor), J. M. G. ivor, M unk. K. 
äivor, 'ti te vor, tibkr, G. (nach  U tr o b in ’s handschr. w ö rterv erz .)  j i 
vor ’n ach rich t, h o tsch a fť ; M unk. K. tiběrči, W ie d . j iv o r t s i ,  j ib o r t s i ,  

iv o r t s i  ’b o te ’ K syrj. I . juor, U . juer, V . S. juver, L . juvor, P . jue/r  
’n ach rich t, b o tsch a ft, g er iich t, sa g e , r ed e ’.

? ? <  tschuw.; vgl. tschuw. A sm . (И зв . XVIII s. 37) tjnar  
A h lq v .  χ y b á r ,  Z o l .  χ y b a r  ’nachricht, hotschafť [vgl. kas.
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B á l .  x a b ä r  ’nachricht’, x a b ä r č e  ’bote, apostel’, bschk. K a t a r .  

x ä b ä r  ’iiachricht, botschaft’; kir. tel. ktsch. k a b a r  (o: q a b a r )  

’gerucht, nachricht, botschafť, bar. k ä b ä r  ’nachricht, befehl’, 
krm. x a b a r , tar. dsch. osm. x a b ä r  ’nachricht, botschaft, 
geriiehť, tar. χ ä b ä r , h a b ä r  ’nachricht, geriicht, ruf, befehl’, 
R a d l . ;  alt. V e r b . k a b a r  ’nachricht, botschafť; — aus dem 
arab.]. Vgl. B u d e n z  NyK III s. 400, M u n k . NyK XVIII 
s. 129. M u n k á c s i ,  der (1. c.) auch das syrjämsche wort 
ebenso wie tscher. u v e r , u b e r , heranzieht, bezeichnet das 
wotjakische wort in seinem wörterbuche mit „cseremisz- 
csuvas-ar.“, wotj. ЧЬёгЫ dagegeu mit „csuv. ar.“ Falls 
die fraglichen permischen wörter wirklich turkotatarischen 
ursprungs sind, ist ohne zweifel das tschuwassische hier 
der entleihende teil gewesen. Dem tschuw. χ entspricht 
aber im wotjakischen und syrjänischen k (vgl. oben s. 13) 
und dem tschuw. в wotj.-syrj. b, p  (vgl. oben s. 10). Die 
oben angefuhrte tschuwassische form t im r  kanu also je- 
denfalls nicht das originál 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 iibrigen turkotatarischen 
sprachen entsprach, vgl. einerseits z. b. tschuw. j u l  ’bleiben’ 
=  q a l, tschuw. ja n  ’scheiđe’ =  q u n , tschuw. ju r  ’schnee’ =  
q a r  (siehe R a d l .  Phon. § 189 u. A sm . Gr. s. 83— 4) und 
auderseits tschuw. ajvan  ’dumm’ =  kas. q a ib a n  (aus dem 
arab.), tschuw. χ jv fχ  ’spreu’ =  kas. k ib ä k  (siehe A sm . Gr. 
s. 79), und in diesem falle könnte das permische wort 
natiirlich gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein. — 
Man könnte aber auch die möglichkeit einräumen, dass 
das fragliche wort keine entlehnung, sondern ein finnisch- 
ngrisches wort wäre, vgl. fi. ju o r u  ’nugæ vauæ, rumor levior 
vagans, fabella’, est. j o r u  ’leeres geschwätz’.

Tscher. w f l e r ,  u b e r  ’nachricht, kuude’ ist aus dem 
tschuwassischen entlehnt (vgl. tscher. u m la  ’hopfen’ <  
tschuw. x u m la ,  tscher. u š m é n  ’rettich’ <C tschuw. k u šm a n ) .  

Uber magy h ír  vgl. M u n k . NyK XVIII s. 129.



wotj. J. (ISL .) jiloul, U. ďHo.U (<( *j?lO'U), MU. điuioŋ (<( * jitou), 
M u n k . K. *dělou, G a v b . K. (Istor.) ďjlol, W ie d . j i lo u :  f <  * jitou )  

'sitte, gewohnheiť.
tschuw. Z o l .  j y la  'gebrauch, sitte, gewohnheiť, ju la  

auch: ’ordnung’ (vgl. kas. O s t r .  V o s k r .  ž o la , bschk. K a 

t a r .  ju la  'ceremonie, gehrauch, sitte, gewohnheiť, kir. B u 

d a g .  ğ o ia  ’sitte, gewohnheit, gemiitsarť). Vgl. Verf., Zur 
gesch. § 64. Nach M u n k á c s i  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 W ie d .  

wotj. j o lo u ,  j o lo l  ’sitte, gewohnheit, geboť aus dem tatari
schen entlehnt, vgl. Verf., Zur gesch. § 64. Die endung 
des wotjakischen wortes hat sich nach dem muster der 
nomina auf -ou, -oul, -ol (wie z. b. wotj. bujou, hujoul, 
bujol ’farbe’ <  kas. b u ja u , w otj.. soŋrou, soŋrol ’taub’ <  
kas. sav irau) gebildet.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. ju la  

'sitte, gebrauch, ceremonie, religion’ entlehnt, und wahr
scheinlich auch mord. W ie d .  i la  'sitte, gewohnheiť, vgl. 
P a a s .  JSFOu. XV,2 s. 33 .

wotj. I s l .  J. jira ŋ  'g ren ze , rain , fu rch e (a u f dem  fe ld e )’, M u n k . K. 
!:ffěr-afia ’gren zfu rch e , fe ld ra in ’.

<  tschuw. A sm . (s . IX, 99) j lra n  'gartenbeet, grenze, rain’, 
(s. XIX) ana jirano  'grenze, rain’, Z o l .  jy r ä n  'furche auf 
dem felde’, A h l q v .  j ir á n  ’gartenbeet’, M a g n ic k i j  (s . 262) 
j ir a n  'furche (auf dem felde), gartenbeet’ (vgl. kas. B á l .  

O s t r .  y z a n , bschk. K a t a r ,  y ŧ a n  ’grenzfurche’). M u n k á c s i  

wotj. wbuch. s. 5 (unter +aw«) u. 272 (unter tďer) glaubt, 
das wort sei eine zusammensetzung von !:<fěr (’kopf, haupť) 
und ^aila (’streifen, strich landes, feldstrecke, acker’). Gegen 
ein solche annahme spricht jedoch entschieden schon die be- 
deutung (’grenze, rain, furche’) des wotjakischen wortes. Falls 
die form šďčmfta (mit vokalischem auslaut) richtig ist, muss 
sie wohl fur eine volksetymologische bildung [mit anleh-
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nuiig an arja  'strich (landes)’] erklärt werden. Vgl. iibri- 
gens oben s. 4 mom. 11 u. s. 20, 23.

Dasselbe tschuwassische wort ist das originál des 
tscher. iprän ’beet (im gemiisegarten)’, joran ’gartenbeet, 
rain’.

wotj. G. S. M. J. j u b o ,  MU. đ u h o ,  U. däubo, M u n k . K. !:dčbo  

’pfahl, säule’.
<  tschuw. A sm . (s . XVIII) j u n a .  j o n a ,  ’pfahl, säule’, Z o l .  

jo b a , ’pfahl, stange’, A h lq v .  j o b á  ’zaunpfahl’ [vgl. kir. 
schor. kuär. sag. koib. o b a , bar. o b a  ’haufen, hiigel, grab- 
hiigel, kurgan, (s<ag.) kurganstein’, alt. tel. o b o  ’haufen, 
schober, kurgan’, schor. sag. koib. ktsch. o m a  ’kurgan, kur
ganstein’, R a d l . ;  alt. V e r b .  o b o  ’schober’, o b õ , o b o g o ’hau- 
fen, schober, holzhaufen, grenzpiquet, grenzmal (маакъ), 
grenze’]. Vgl. M u n k . wotj. wbuch s. 267 und NyK XVIII 
s. 115, wo unter den turkotatarischen wörtern nur das 
tschuwassische erwähnt wird (vgl. auch M u n k . 1. c., s. 
150). Uber das anlautsverhältnis zwischen tschuw. j u n a .  

j o n a  und seinen verwandten vgl. R a d l .  Phon § 189, A sm . 

Gr. s. 99 u. oben s. 2.

wotj. U. J. M. S. j u m : e m - ju m  ’arznei, heilmittel’, I s l .  J. auch: 
’kraut, heilpflanze’ („лѣкарство, снадобье, зелье“).

<  tschuw. A sm . (s . 105) j u m  ’wahrsagerei, zauberei (во- 
рожба)’, P a a s .  j u y n  : i m - j u .m  ’heilende zauberformeln’ („gyó- 
gyító varázsigék"; i m - j u y n  k a la -  ’zaubern’). — P a a s o n e n  

NyK XXX II s. 261—2 meint, tschuw. j u y n  sei das grund- 
wort zu tschuw. f j u y n e š ,  j o m ž e  ’zauberer’ (vgl. A šm . Gr. s. 
105, note 2) und mit alt. tel. koib. uig. etc, k a m  ’zauberer, 
schamane’ zusammenzustellen (vgl. auch Z o l .  s . 163, R a d l .  

Phon. § 194). Gegen M u n k á c s i ,  der in NyK X X s. 473 
wotj. e m - ju m  mit tschuw. ě m - z o m  ( é m - š o m ) ,  Z o l .  im š o m ,  

im -á o m  ’arznei aus zerriebenem (in der krippe zuriickge- 
bliebenem) heu’ ( Z o l .  á o m  ’unkraut, gras im getreide, zer- 
riebenes, in der krippe zuruckgebliebenes heu’) zusammen-
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stellt und das wotjakische wort fiir „ein sehr interessan- 
tes sprachdenkmal mit riicksicht auf das tschuwassische41 
hält, hebt er hervor, dass in demselben tschuwassischen dia
lekte, wo er im - ju ,m  aufgezeichnet hat, auch das wort im -  

šam in der bedeutung ’allerlei arzneť bekannt ist; dabei 
weist er auf A š m a r in  Gr. s. 115 hin, wo auch tschuw. 
i m - z a m  (neben im - ja m )  ’heilmittel, arznei’ unter solchen 
tschuwassischen zusammensetzungen aufgezählt wird, „in 
welchen der zweite teil gleichsam eine klangnachahmung 
und ergänzung des ersteren ist“ (siehe A š m a r in  1. c., s. 
114). Die von Z o l o t n ic k ij  genannte form im-áom kann 
— meint P a a s o n e n  — eine volksetymologische bildung sein. 
Die zusammenstellung von tschuw. j u , m  mit alt. etc. kam 
will M u n k á c s i  NyK XX X II s. 483—4 jedoch nicht billi- 
gen, besonders wegen des bedeutuugsunterschieds (einer- 
seits „zauberei41, „zaubermittel44 od. „zauberformel44, ander- 
seits „die person des zauberers, der schamane44). Weiter 
hebt er hervor, dass wotj. e m - ju m  nicht „heilende za u 
b er fo rm e l44 sondern ’heilmittel’ bedeutet, wie auch das 
Tavda-wogulische tm - jo m ,  j i m - j o m  'heilmittel’. Er glaubt, 
dass P a a s o n e n  zur bedeutung „heilende zauberformeln44 
durch analysieren des ausdruckes im - ja .m  k a la -  ’zaubern’ 
( =  „ im - ju ,m  heraussagen44) gelangt ist, wo jedoch das no- 
men ( im - j u .m )  nicht unbedingt in der bedeutung „zauber
formel44 zu verstehen sei, sondern, ebenso wie die „mit 
demselben identischen, ins wotjakische und wogulische auf- 
genommenen lehnwörter44, auch mit ’heilmittel’ ubersetzt 
werden könne; somit könnte man den ganzen fraglichen 
ausdruck mit „gyógyító szert, orvosságot rámondani44 iiber- 
setzen. M u n k á c s i  meint, tschuw. im - ju „ m  sei uur eine 
mundartliche variante von i m - z u m  ( i m - ž o m )  „aus kräu- 
tern verfertigte arznei44 (vgl. oben) [zum wechsel von 
tschuw. j  mit .4 ( z )  vgl. tschuw. j e ń  ’seite’ (=  tat. jan) ~  
- š o m  : ' t io m e n  ’neben’. tschuw. A s m . i m - z a m  ■—• im - ja m  (vgl. 
oben)], wonach also tschuw. ju „ m  eigentlich „gras, kraut44 
bedeutete. — Betreffs des tschuwassischen ursprungs des

5
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fraglichen wotjakischen wortes sind die heiden forscher 
also einer meinung. Das obengenannte, durch A šm arin  

helegte tschuwassische wort ju m  in der bedeutung ’wahr- 
sagerei, zauberei’ (nicht „gras, kraut“) zeigt uns ohne wei- 
teres, dass die von P a a so n e n  angefiihrte bedeutung des 
tschuw. im -juvm: ’heilende zauberformeln’ richtig sein muss.

Aus dem tschuwassischen (jom /e)  ist auch tscher. 
jomze ’hexenmeister, zauberer’ entlehnt.

w otj. J. ju iši ’trau er, kum m er’, I s l .  J. ju š i  ’k lä g lich , tra u r ig , jäm - 

m erlich  (a d v .)’, M unk. G. S. ju š i  ’h erzen sb itterk e it, t ie fe r  kum m er’.

<  tschuw. A sm . (s. 32, 99) jiizd  'bitter’, Z o l .  juže, A h lq v .  

jii'že, jii'se ’sauer, bitter’ [vgl. kas. B á l .  O s tr .  äce, bschk. 
K a t a r ,  äse, ’sauer, bitter, heissend’; krm. aey ’sauer, bit
ter, salzig, herb; kummer, schmerz’, alt. tel. kkir. kas. krm. 
atm, kir. aššy ’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. agyk ’sauer, bitter, zorn, zornigV tar. ačik 
’brennend, heissend, sauer, bitter, zorn, zornig’, jak. asy, 
R a d l.] .

Turkotatarischen ursprungs ist auch magy. acsari 
’sauer, herb’, vgl. Munk. NyK X X X II s. 272.

wotj. U. MU. J. M. G. Bess. k a h a n  ’getreidehaufen, heuscliober’, 
M u n k . K. S. k a h a n  ’schober’.

<  tsch u w . A sm . (s . XI, XVIII, 63) k a e a n  ’lad u n g , sch ob er, 

h eu sch ob er, g e tre id eh a u fen ’, A h l q v . kabán, Z o l . kaban 
’h eu sch ob er, g e tre id eh a u fen ’ (vgl. kas. tob . tur. kibän, bar. 

koin. käbän, kir. kebän ’h eu sch ob er’, R a d l . ; b sch k . K a t a r . 

käbän 'g e tre id eh a u fen , h eu sch o b er’). Vgl. B u d en z  NyK III 
s. 416, M u n k . NyK XVIII s. 115 u. w buch s. 123.

Tschuwassischen ursprungs ist auch tscher. k ä fiä n ,  

kaban 'heuschober, strohschoher, getreidehaufen’ (vgl. Bu
d e n z  1. c., M u n k . 1. c.), wogegen wog. r k ä p iin : !tkp-k. 
’getreideschober’ und ostj. keban 'heuschober’ aus dem tata- 
rischen entlehnt sind (vgl. G omb. NyK XXVIII s. 163,
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P a a s .  FUF II s. 123). — Das tschuwassische wort ist auch, 
vielleicht durch vermittlung des wotjakischen, ins russische 
gewandert: russ. dial. (Wjatka) кабанъ ’getreidehaufen, 
heuschober, schober, ladung’ ( D a l ) .

wotj. G. kalal-: kalaltini ’testieren, schenken (vor seinem tode 
od. seiner abreise)’, Wied. kalal: kalal karyny ’schenken’ {karini 
’machen, thun’), k a ia ite m  ’gesetz, geboť.

<  tschuw. Z o l . x a la l  ’gesetzlich, rechtsgiiltig, ehrlich er- 
worben; erbschaft, nachlass, mit gluckwiinscheu empfange- 
nes geschenk u. ä .’, χ a la la  ’belohnen, beschenken, unter 
gliickwunschen etw. geben u. ä .’, A h l q v . x a la lla  ’segnen, 
den segen erteilen’ (vgl. kir. kkir. uig. a la l ’rein, geheiligt, 
mit recht. erworben’, kir. k a la l ’vom gesetze erlaubt, rein, 
ohne schuld, heilig’, osm. ad, h a la l ’gesetzlich, erlaubt, rein, 
ehrlich erworben’, R a d l .;  — aus dem arab.). Ygl. M u n k . 

NyK XVIII s. 130 u. wbuch s. 125, wo *kalaltäm ( =  W i e d . 

k a ia ite m ) mit ,,ungesetzlich“ iibersetzt und die iibersetzuug 
W ie d e m a n n ’s ; ’gesetz, geboť ais „offenbares missverständ- 
nis“ bezeichnet wird. W i e d . k a ia it e m  kann natiirlich je
doch ein verbalnomen (mit der endung -e m , vgl. W i e d . 

Syrj. Gr. s. 59—60) von kalalt- (=  kalal-t-) sein, in welchem 
falle die bedeutung ’gesetz, geboť leicht zu verstehen ist 
(„gesetzliches testament").

wotj. G. kat ’bald, sogleich, jetzť; kat [ala (<( *katjala) ’jetzig’; G. 
(Ev.) kat-ik 'sogleich’.

<  tschuw. A s m . (s. 20, 241) χat, χato, A h l q v . xal' 'jetzť, 
Z o l . χa l' ’jetzt, heutzutage’, x a lä χ ,  A š m . (s . 241) χataχ, 
χa'eχ ’eben jetzt, sogleich’ (vgl. osm. χ a la  ’jetzt, im augen- 
blicke’, R a d l .;  — aus dem arab.). Vgl. M u n k . NyK XVIII 
s. 145 u. wbuch. s. 127.

Aus dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch 
tscher. ál'e ’noch, jetzť entlehnt.

wotj. U. J. M. G. kätten ’leise, langsam’, M u n k . K. S. kkattän ’lang- 
sam, still, leise’.

<  tschuw. A š m . (s. 20, 45, 235) χulten, χuttan, χolteššdn
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’still, leise, langsam’, A h l q v .  x o l'le n , x o l l ’á n , x o l l ’ä n  iđ., 
auch: ’allmählich’, Z o l .  x o l lä ń  ’still, leise, langsam, gemäch- 
lich, behutsam’ (vgl. tat. Z o l .  jä ilä ń ) . Vgl. M u n k . wbuch 
s. 128. Befremđend ist a  in der ersten silbe statt zuer- 
wartenđem u, vgl. oben s. 28, 30.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. o lm ,  
ol'án ’still, langsam, zögernd’, vgl. B u d e n z  NyK III s. 403.

wotj. Gr. k a ń s r a n i  ’erschlaffen, von kräften kommen’, M u n k . S. 
k a ń s i r a l -  ’ermatten, erschöpft werden’ (stamm: k a ń s ir - ) .

<  tschuw. A šm . (s. 66) капхэг ’unruhig’, (s. XIV) катэгіе 
’stören, hindern’, Zol. kanzyr ’eng, schmal (der weg); (adv.) 
schwer, unbequem’, kanzyrla ’hindern, erschweren, beuu- 
ruhigen, belästigen’, kanzyrlan ’schwierigkeiten finden, ver- 
legen sein, sich beunruhigen’ [tschuw. капгэг — кап -}- вэг; 
vgl. bschk. K atar, кіц ’breit, weiť, kas. кіц, kir. kkir. 
kom. keri, tar. alt. tel. kiiär. uig. kärj ’breit, weit, ausge- 
dehnt, (tel.) weite’].

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
k ä /k s a r  ’unruhe, sorge, besorgnis, innere plage’, k a n ð sõ r ,  

k a n is õ r  ’störung, unruhe’, k ä ń t ø r l ä š  ’uuruhig sein’ (vgl. 
auch Asm. Gr. s. XIV).

wotj. U. MU. J. k a r a s  ’wabe, honigscheibe’, M. k a r a s : é iu é -k a r a s  

’honigwachs’, lcaraso  Ú ědťši ’wâbenhonig, scheibenhonig’, M u n k . S. 
k a r a s  ’honigscheibe’.

<  tschuw. A sm . (s. IX, XVIII) k a r a s ,  A h lq v .  k a r á s ,  Z o l .  

k a r a s  ’wabe, honigscheibe’ (vgl. kaz. R a d l . ,  B á l . ,  V o s k r .  

k ä rä z , O s t r .  k ä r ä s , k ä r ä z  id.). Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 
115 u. wbuch s. 133. Sowohl das auslautende wotj. s  als 
wotj. U. a  (nicht á, vgl. Verf., Zur gesch. § 8) deuteu auf 
tschuwassischen ursprung des wortes hin.

Tscher. k a r a s  ’honigscheibe’ ist aus dem tschuwassi
schen (vgl. B u d e n z  NyK III s. 407), mord. M r a s ,  k e ř a s  

’honigscheibe’ aus dem tatarischen (vgl. Paas, JSFOu. XV,2 

- s. 37) entlehnt.
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syrj. U. V. S. L. karta ’v ieh sta ll, v ieh h of, v ieh b u rg  (b eson d ers fiir  

p ferd e und k iih e)’, P. karta• ’h o f ,  G e n e t z  OP. kerta id ., S. karta- 
la-dor ’h in terh o f (in  der n iihe vom  v ie h s ta ll)’, W ie d . sulatan karta 
’e in k eh r, h erb erg e’ (sulalnf =  ’steh en , da se in ’).

<  tschuw. A sm . (s. Y l i ,  14, 114, 263) karDa ’gehege, um-
zäunung, garten’, A h l q y . k a r d á  ’gehege, umzäunung, zaun, 
hof, viehstall’, Z o l . k a r d a  ’umzäunung, hinterhof, a n -g a r d y ,  

A h l q v . á v y n -k a r d y ', a p -k a r d y ' ’dreschtenne’; Z o l . k a r t la  

’abzäunen’ (vgl. kas. R a d l . kirtä ’stange, querstiick, grenze, 
umzäunung’, i ir g ä n  kirtä ’geflochtener zaun’, kirtälä ’um- 
zäunen’, B á l . kirtä ’zaun, pfahlzaun’, kirtälä ’um-, einzäu- 
nen’). Das syrjänische wort stimmt sowohl seiner form als 
seiner bedeutung nach gut mit dem angefuhrten tschu
wassischen worte iiberein. Zu beachten ist auch, dass der
accent im ,,permjakischen“ auf der letzten silbe (karta )
ruht (vgl. syrj. I. U. Y . S. L . ťéarla, P. tkarva;, G e n e t z  OP. 
tréarlá, !åorlá ’sichel’ =  tschuw. šo r lá ) , während der accent 
in zweisilbigen wörtern mit a in den beiden silben in dem- 
selben dialekt im allgemeinen auf der ersten silbe liegt (z. 
b. syrj. P.: ha'ka ’baumschwamm’, hwki ’schaf’, kwga ’kind’, 
ka\tša  ’elster’, ra ka ’krähe’, tšâ\tša  ’spielzeug’). Der um- 
stand, dass das fragliche wort im wotjakischen nicht vor- 
kommt, braucht nicht gegen die tschuwassische herkunft 
des syrjänischen wortes zu sprechen. Es ist natiirlich 
möglich, dass das wort auch im wotjakischen einst vor- 
hauden gewesen, später aber geschwunden ist, oder auch 
könnte es unabhängig vom wotjakischen entlehnt sein. Nach 
A h l q v i s t  Die kulturvvörter s. 117 wäre syrj. karta „aus 
der sprache der bjarmischen karelier“ (vgl. karel. k a r ta n o ,  

fi. k a r ta n o  ’aula, area juxťa domum, prædium honoratio- 
rum’) entlehnt, wogegen M u n k á c s i  Árja és kauk. elem. s. 
404 es íur ein „littauisch-lettisches“ lehnwort (vgl. litt. 
gardas ’hiirde, oífener stali fiir 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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letzteren der des auslauts -s (ausserdem: litt. g >  syrj, k?) 
schwer zu erklären.

Wie schon .Ah l q v is t  1. c. angedeutet hat, ist nord- 
ostj. k a r t a : k a r ta -x ä r  ’hof, hofplatz’ ( A h l q v .), k a r t  ’hof, 
haus’ ( H u n f .), wog. k a r d a  ’hof’ (A h l q v .), kurtä ’umzäunter 
ort, hof’, kart ’hof’ (M u n k .) aus dem syrjänischen entlehnt 
(vgl. auch M u n k . 1. c. s. 403). Uber fi. k a r ta n o  und mordE. 
k a r d a s  ’hof’, k a r d o  ’stall, viehstall’, mordM. k a r d ä  ’stall’ 
siehe T h o m s e n  GSI s . 121—2, F B B  s. 170— 1; iiber magy. 
k e r t  ’garten, umzäunung’ vgl. B u d e n z  MUSz. s . 2 2 , M u n k . 

Arja és kauk. elein. s. 402—5.

wotj. G. katant'H ’đecke von leinwanđ zur bedeckung der kleider 
in der vorratskammer’, U. katant'ši, MU. M. katańt'Ši ’bettvorhang’,
IsL. J. katanťši ’bettvorhang von feiner leiuwanď, M u n k . S. aka
temia, K. škatanči ’vorhang vor dem bette’, G a v k . M. katansi ’(bett-) 
vorhang’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. A h l q v .  k a đ á n  ’calico, eine art zeug’, 
Z o l .  k a t a n : k a ta n -p ir  ’nesseltuch u. a. diinnes zeug’, Uč. (s. 
18) k a D a m - в і г  ’leinwand’ [vgl. kas. k itä n  ’linnen, leinwand’, 
bar. k id ä n , tel. alt. leb. schor. k ä d ä n  ’flachs, leinewand’,
krm. kom. osm. k ä tä n  ’flachs’, R a d l .;  osm. Z e n k . k e t e n

’flachs, lein’, k e t e n  b e z i  od. k e t e n - b e z  ’leinwand’, auch: 
’baumwollenzeug, kattun’ (arab. k e t t ä n  ’flachs, lein’, Z e n k .)]. 

Die endung -d i, -ťši, -ši ist möglicherweise =  dem diminutiv- 
suffix -ťši, -ťši (vgl. z. b. wotj. pokt'si ’klein’, vekt'si ’diinn, 
fein’) oder auch hat sich das wort nach anderen wörteru 
auf -ťši, wie z. b. wotj. bjrkenťši ’schleiertuch’, gerichtet.

wotj. U. G. kaJšf, MU., Isl. J. kartši, J. М. kaij'ši, Munk. S. kajťš], 
K. 'tkačě ’schere’.

<  tschuw. A sm . (s . X, 45, 129, 358) xa.Uj, χ a jp 'z i ,  A h l q v .  

x á č e ,  Z o l .  x a ě  ’schere’ (vgl. kas. tel. alt. k a ié y ,  leb. k a iğ y ,  

tob. k a ic y , bar. kiiar. к а із у  ’schere’, R a d l . ;  bschk. K a t a r .  

k a is y  id.). M u n k á c s i  NyK XVIII s. 91 u. wbuch s. 117 
(wie auch B u d e n z  NyK III s. 406) hält das wort fiir ein tata- 
risches lehnwort. Das wotjakische wort hat jedoch, ebenso
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w ie das tsch u w a ss isch e , in  der er sten  silb e  a n eb en  ai. 
W ä re  das w o r t au s dem  ta ta r isch en  en tleh n t, so  h ä tten  

w ir  auch  im w o tja k isch en  nur af zu  erw a rten , v g l z b. 

w otj. G. S. J. K. hadak ’v ie l, za h lre ich ’ <  k as. bajtak, 
w otj. U. kadä, MU. K. ka iki ’lis t , b e tru g ’ <  k as. xajlä, 
xäjlä, w otj. U. J. M. S. G. kaita 'k iin ftig , fo lg en ď  <  k as. 

kajta.
Wahrscheinlich ist auch tscher. kac'e, kaje ’schere’ 

aus dem tschuwassischen entlehnt (vgl. dagegen B u d en z  

NyK l i i  s. 406 u. M u n k , 1. c.). Ostj. tχe'fca ’schere’ ist 
ein (tob.-)tatarisches lehnwort, vgl. P a a s . PUF II s. 121.

wotj. S. (Azb.) kemdel'e, Gr. 1775 kandelem, W ie d . kangelem  
’zeuge’, kangelematyny ’bezeugen’.

<  tschuw. Z o l .  kundeläń, kiindelägäń, A h lq v . kiildelä'ń, 
kiildelä'n ’zeuge’, Z o l .  kiinđel’e, A h lq v .  kuldelä's ’zeugnis 
ablegen’. Vgl. M unk. NyK XVIII s. 115 u. wbuch s. 
144. — Tschuw. kundeläń, kiildelä'n ist ein vom verbum 
kiindel'e, kiildelä's abgeleitetes nomen actoris. Das wotja- 
kische wort kommt, soviel ich weiss, in der jetzigen volks- 
sprache nicht vor. Jedenfalls ist es jedoch, wie die konso- 
nantenverbinđung -nd- (-md-, -ng-) bezeugt, ein verhältnis- 
mässig junges lehnwort (vgl. oben s. 25).

wotj. U. MU. J. M. G. ken (U. MU. G.:) ’schwiegertochter, schnur, 
(J.:) schwiegertochter (wird so von den älteren familiengliedern ge- 
nannt), (MU. J. M.:) junges weibchen iiberhaupt (welches jiinger als 
der anredende ist)’, MU. vin-ken, G. vfn-ken ’die frau des jiingeren 
bruders’.

<  tsch u w . A sm . (s . XIX, XXII, 140, 362) kin, liiti 's ch w ie 

g er to ch ter , d ie  frau  m ein es soh n es, d ie  frau  m ein es jiin - 

g eren  b ru d ers’, A h lq v .  kin 'sch w ieg er to ch ter  (w ird  so  von  

dem  v a ter  und von  der m u tter  ih res m annes g en a n n t)’, Z o l .  

kiú 's ch w ieg er to ch ter , schnur, d ie  frau  des jiin g eren  bru

d ers’ (v g l. kas. B á l . ,  O stk . kilen 's c h w ie g e r to c h te r ’ ; kir. 

kkir. sa g . koib . k tsch . kelin 'sch w ieg er to ch ter , frau  e in es  

jiin geren  v erw a n d ten ’, tar. krm. a lt. te l. k iiär. kalin ’sch w ie -
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gertochter, frau des jiingeren bruders od. nahen verwandten’, 
ad. kom. g ä lin , osm. g 'ä lin  ’braut, junge frau, schwieger- 
tochter’, R a d l . ;  bschk. K a t a e . k i le n  ’schwiegertochter’). 
Vgl. A sm . Gr. s. XIX, P a a s . NyK XXXII s. 263, (Zol. s . 

131). Vgl. oben s. 3 mom. 7.

wotj. G. keremet, P e r v .  G. keremet', kirmef ’eine böse gottheit, der 
wiđersacher der guten gottheiten; der opferplatz, wo dieser gott
heit geopfert wird’ (vgl. P e r v u c h i n  Эск. I s. 52, 67— 9), V e r e š č .  

keremet ’der gott des bösen’ (ihm wird u. a. ein tullen und eine 
ziege geopfert, vgl. V e r e š č a g i n  Вотлки C och. кр. s. 30, 33, 53 u. 
Вотяки Cap. уѣздя s. 98), Isl. J. keremet ’eingezäunter platz im 
walde, wo man opferť, W ie d .  Zus. k e r e m e ť  ’opferstelle, opfer; 
böse gottheit’.

<  tschuw. Z o l ., M a g n . k ir e m e t  ’das höchste wesen im 
reiche der bösen götter, der opferplatz, wo ihm geopfert 
wird’ (u. a. ein tullen od. eine ziege, vgl. M a g n . s . 1—11), 
A šm . kiremet', kiremet ’benennung der besonders verehrten 
geister der vorfahren’ (Изв. XVIII s. 120), A h l q v . k e r e m e ť  

(die bedeutung nicht angegeben) [vgl. kas. R a d l . k ir ä m ä t  

’heilkraft, das gliickbringende; ein geist, den die tschuwas- 
sen und die getauften tataren verehren; die mucken (der 
pferde)’,* O s t r .: ’ein geist, den die tschuwasseu, tschere- 
missen wie auch die getauften tataren verehren’, B á l .: 

’aberglaube’; R a d l . tar. x i ir m ä t ,  kar. h ö r m 'ä t ,  tar. ad. kom. 
osm. h ö r m ä t  ’ehrerbietung, respekt, (tar.) eintluss, oberge- 
walt, (kar.) ehre, majestät’; — aus dem arab.]. Vgl. M u n k . 

NyK XVIII s. 131 (im wbuche wird das wort nicht als 
lehnwort bezeichnet). In lautlicher hinsicht könnte das 
wort auch ein tatarisches lehnwTort sein, die bedeutung 
desselben spricht aber tiir eine entlehnung aus dem tschu
wassischen.

Tschuwassische lehnwörter sind ebenfalls tscher. ke
ře-mH  ’alter hain, wo man friiher den heidnischen göttern 
opferte’ ( R a m s t e d t ),  k e r e m e t  ’götze, böser geist, feindliche 
gottheit sowie der ort, wo er sich aufhält u. wo ihm ge-
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o p íe r t  w irď  (v g l. M u n k . 1. c .) und m ord. keřomoť ’nam e  

e in er  g o tth e iť , keřetheť ’h e id n isch es op fer , o p ferp la tz ’ (v g l. 

P a a s . JSFOu. XV,2 s. 37).

wotj. U. keťš, M. J. keťš ’ziege’, U. keťš-taka, M. J. keťš-taka 'zie
genbock’, U. lud-keťš, M. J. lud-keťš ’hase’, Gr. keťš od. lud-keťš, 
MU. keťš ’hase’, Gr. kua-keťš ’ziege od. ziegenbock’, keťš-taga ’zie- 
genbock’, mumt-keťš ’ziege’ || syrj. I. U. V. S. L. P. keťš 'hase'.

<  tschuw.; vgl. tschuw. Ašm . (s. 63, 86) kagžza, ka.nžar.a, 
Z o l .  k a ö a g a , A h lq v .  k á č -a g á , k a č a g á  ’ziege’, A h lq v .  k a c a g á -  

ta g á  'ziegenbock’; vgl. Asm. (s . VII, 57) ka ťš : moleaťš (— 
mol +  aaťš <( mol kaťš), muleatš, moleaš, muleaš, Z o l .  

m o lg a ó , A h lq v .  m o lg á ě  'hase' (vgl. kas. k ä ğ ä , krm. osm. 
dsch. k ä c i, chin.-ttirk. k a é k i  ’ziege’, kas. tob. k ä z ä  ’reh’, 
R a d l . ;  B á l .  O s te .  V o s k r . kas. k ä zä , bschk. K a t a r ,  k ä zä , 

alt. V e r b . e ó k i ’ziege). M u n k á cs i NyK XVIII s. 82 u. 
wbuch s. 139 liält das wotjakische wort fiir 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 hinsicht dem tschu
wassischen; uber den vokalismus vgl. oben s. 26. Tschuw. 
moUaťš ’hase’ ist aller wahrscheinlichkeit nach ein zusam- 
mengesetztes wort, wo der zweite teil ’ziege’ bedeutet (vgl. 
oben wotj. keťš ’ziege’, lud-ketš ’hase’, eig. „feldziege11 od. 
„wilde ziege“)? 1 Uber die endung -ea in tschuw. kaj>z'aea 
siehe Asm. Gr. s. 86.

Tscher. k a č a k á  ’ziege’ und mord. (ersa) kafšaga  ’ziege’ 
(siehe A šm . Gr. s. 86 und Изв. ХѴІП s. 110; vgl. W ie d . 

kaťa 'bock, ziegenbock’) sind ebenfalls aus dem tschuwassi
schen entlehnt. Turkotatarischen (wahrscheinlich alttschu- 
wassischen) ursprungs ist auch magy. k e c s k e  ’ziege’, vgl. 
M u n k , 1. c., B u d e n z  NyK X X s. 151 und A šm . Gr. 66.

wotj. I s l . J. körš : vit-körš ’abgabe, steuer’, M u n k . S. kerš, vit- 
-kerš ’steuer’.

1 Vgl. auch Munk. Árja ós kauk. elem. s. 489.
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<  tschuw. A h l q v . χ y r á  ’bauernzins, abgabe, steuer’, Z o l . 

χ y r á  ’kopfsteuer, abgabe’ (vgl. kas. tob. dsch. osm. x a r a £  

’abgaben, tribut, landabgabe, kopfsteuer’, osm. χarğ ’aus- 
gabeu, kosten’, R a d l .; —  aus dem arab.). Vgl. B u d e n z  

NyK s. 400, M u n k . NyK XVIII s. 131 u. wbuch-s. 200.
Uber magy. h a r á c s  ’schatzung’ siehe M u n k . 1. c.

wotj. U. MU. J. M. G. kiš, M u n k . K. S. kis, kiš ’weberkamm, we-
berblatť II syrj. V. S. L. P. kiš id., V. S. kiš-an  ’weberlađe’.

<  tschuw. A s m . ( s . 9 2 )  χ'dš ’schwert’, Z o l . x iá ,  A h l q v . 

χ i s  ’schwert, säbel; weberkamm, weberblatť (vgl. kas. alt. 
tel. uig. osm. ad. krm. k y ly ě ,  ktiär. kom. k y ly c ,  sag. koib. 
k y ly s ,  alt. schor. leb. kumd. kir. k y l y š  ’schwert, säbel, 
(kumd.) ein instrument, womit man den flachs brichť, R a d l .; 

bschk. K a t a b . k y l y s  ’schwert, säbel’). Vgl. M u n k . NyK 
XVIII s. 117 u. wbuch s. 172, P a a s . NyK X X X II s. 263.

Ein tschuwassisches lehnwort ist auch tscher. is, iš 
’weberkamm’ (vgl. z. b. tscher. iř  ’feld, steppe’ <  tschuw. 
x iř ,  tscher. vsar, iá õ r  ’unfruchtbar, unträchtig’ <  tschuw. 
x iž ir ) .

wotj. M. J. kirši, MU. kirši, kirši, U. kirši, Bess. kfrťši, M u n k .

Š. kirši, K. škfrši 'schwager, mann der älteren schwester’.
<  tschuw.; vgl. tschuw. A sm . (s . 9 5 )  karu, karu, A h l q v . k i ir i i ,  

k r ii,  k r u  'schwager, schwiegersohn’, Z o l . k ů r ů  'schwager 
(mann der jungeren schwester), schwiegersohn’ [vgl. kas. B á l . 

k e jä i i  ’bräutigam’, O s t r . auch: 'schwiegersohn, schwager 
(wird so von den älteren verwandten seiner frau genannt)’; 
tob. leb. kiiär. tar. k u ja , kom. k iijä ii ,  dsch. k iijä g ii ,  kkir. 
k u j5, kir. k iijö ii ,  alt. tel. k u ju  'schwiegersohn, jiingerer 
schwager’, kir. auch: ’bräutigam, junger ehemann’, schor. 
sag. koib. ktsch. k iiza , uig. k iid ä g i i  'schwiegersohn', krm. 
g iijä w , g i iju  'schwiegersohn, bräutigam’, R a d l .]. Schwierig- 
keiten macht die endung -ši, -Uši in dem wotjakischen 
worte. Möglicherweise geht das wotjakische wort auf ein 
tschuwassisches diminutivum auf -ša (vgl. A s m . Gr. s. 111 
— 2) zuruck.
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Aus dem tschuwassischen stammt wahrscheinlich auch 
tscher. karska, k u r s k a j , k u r s k a i,  k u r s k á  ’mann der älteren 
schwester’.

wotj. G. kojik, I s l , J .  kojik, Am, M u n k , S. kojik, K r u l ik o v s k ij  

M. kojik ’elentier’.
<  tschuw. A šm . (s. X I , 6 3 , 3 1 0 , 3 5 3 )  kajik ’wildpret, tier, 
wildes tier, vogel’, Z o l . k a jy k  ’wildes tier, wildes geflii- 
gel’, A h lq v .  k a j ik  ’wildes tier’, k á ik  ’vogel’ (vgl. kas. B á l .  

O s tr .,  bschk. K a t a r ,  k e j e k  ’wildes tier’, tar. alt. tel. leb. 
schor. sag. koib. ktsch. kiiär. kir. k ik  ’wild lebendes tier, 
ein grosses, vierfiissiges wildes tier, hochwilđ, hirsch’, alt. 
a k  k ik  ’antilope, renntier’, tel. k y z y l  k ik  ’hirsch’, osm. g'ä-  

j ik ,  g 'ä ik  ’wild, rotwild, hirsch’, R a d l .). Vgl. M u n k . NyK 
XVIII s. 117 u. wbuch s. 177. Befremdend ist wotj. o 
iu der ersten silbe, vgl. oben s. 2 6 . Uber wotj. I s l .  J .  

köj/k ’vieh, tier’ siehe Verf., Zur gesch. § 6 2 . Wotj. kijik  
’tier’ ist ein tatarisches lehnwort, vgl. M u n k . 1. c., u. wbuch 
s. 170. Wotj. G. kiikai ’tier, wildes tier’, welches wohl 
eine zusaminensetzung von k ii  ’schlange’ und kai (=  syrj. 
kai ’vogel’) ist (vgl. z. b. wotj. im nir =  im -nir ,,mund-nase“ 
d. h. ’gesicht’, sitvir  =  sii-vir „fleisch-blut“ d. h. ’körper’), 
hat dagegen mit den oben genannten wörtern nichts zu 
thun.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. k a jö k , k a e k ,  

k a ik  ’wildes tier (vogel od. vierfiissiges)’ entlehnt.

wotj. G. M., I s l . J .,  IJ. kuha ’spindel’, Висн S., W ie d . kuha ’spinn- 
rocken’, M u n k . K. kuha ’flachshechel’.

<  tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); vgl. kas. kir. 
k a b a  ’holzkamm an der spindel, spinnholz, spindel’, B a d l .; 

bschk. K a t a r , k a b a  ’holzkamm an der spindel’. M u n k á c s i  

wbuch s. 222 bezeichnet das wort als tatarisches lehnwort. 
Wir hätten aber in diesem falle im wotjakischen *kaba zu 
erwarten (vgl. z. b. wotj. azbar ’hof <  kas. a zb a r , wotj. 
kalpak ’kopfbedeckung fiir mädchen’ <  kas. k a lp a k , wotj. 
taba ’pfanne’ <  kas. ta b a ) . Anderseits kann es nicht be-
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zweiíelt werden, dass wotj. kubo ein turkotatarisches 
lehnwort ist. Wie schon oben (s. 1) erwähnt, entspricht 
dem turkotat. a der ersten silbe 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. 
a lm a ), wotj. иЫо ’geld’ aus dem tschuw. ukša, okša (dage
gen wotj. S. aMa id. <  tat. a k ča ) entlehnt ist, muss auch 
fiir wotj. kubo ein tschuwassisches originál *kuea, *koea 
vorausgesetzt werden.

wotj. G. ku d i ’(saat)korb’, kudi ’korb von rinđe’, M., MU. kud i 
’korb von rinde, schachtel’, I s l . J. kudi ’korb von rinde, kasten’, 
U. kedi ’kleine schachtel von rinde’, M u n k . S. kudi, K. ^kuđe 'eine 
art kleiner korb’ j| syrj. I. kud  (stamm: kudj-), P. kud  'korb von 
rinde’, U. kud  (st. kudj-) ’korb, schachtel, kasten’, V. S. L. kud  
(st. kudj-) 'aus diinnen, rundgebogenen espenscheiben verfertigte 
(runde) schachtel’.

tschuw.; vgl. tschuw. A s m . (s . XI, XVIII, 5 1 , 3 6 8 )  k u u n i ,  

k o m D i, k o u D ik 'korb von riude’, M u n k . (NyK X X I s. 4 )  

!:kú ndě ’schaukelwiege’, Z o l . k ó n d a ,  k ó n d y k  ’korb von 
rinde, kinderbett, wiege’ (vgl. tob. k u m ta  'schächtelchen’, 
koib. leb. k o m d a  ’kasten, sarg, grab’, R a d l .; alt. V e r b . 

k o m d a , k o m d y  ’kasten, sarg’, bschk. K a t a r , k u m ta  'sarg, 
länglicher kasten'). Vgl. A s m . Gr. s. XVIII, P a a s . NyK 
XXX II s. ‘2 6 3 — 4 . Unter den angefiihrten turkotatarischen 
wörtern steht das tschuwassische den permischen wörtern 
sowohl hinsichtlich seiner form als seiner bedeutung am 
nächsten ( P a a s o n e n  1. c. bezeichnet das permische wort 
ais „turkisches“ lehnwort). Betreffs des schwundes von 
ausl. * i  im syrjänischen vgl. oben s. 3 4 — 5. Uber die be
deutung dieses lehnwortes in lautgeschichtlicher hinsicht 
vgl. oben s. 2 4 — 5.

Aus dem tschuwassischen ist ohne zweifel auch tscher. 
komdd ’korb (fiir getreide)’, k o n đ ö ,  k o m đ ö  'runde schach
tel aus birkenrinde’ (vgl. A s m . Gr. s. XI) und wahrschein- 
lich auch mord. P a a s . (1. c.) kunda  ’korb von rinde’ entlehnt.
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E in  an d eres w ort, und von  den  o b en gen an n ten  p er 

m isch en  w örtern  fern zu h a lten  is t  w otj. U. kudo ’g ro sser  

korb  (w e lch er  10 b is  15 pud g e tr e id e  fa s s t ) ’, M unk . S. 
kudo 'e in e a r t g r o sse r  k orb ’ =  syrj. I. kuda  ’co rb is’ (Ca - 

st r én ), v g l. o stj. I. x a in t , x ä n t 'korb au s b irk en rin d e’.

wotj. kudir-: I s l . J. kudiri, izéi kudiri 'gebräme, rand, besatz (an 
miitzen)’, M u n k . M. kudfro  : m iji-kudiro kuha 'mit biber verbrämter 
pelz’ (M u n k . Votj. népkolt. hagyom. s. 66: „m\j\-kud\ro. Nikolaj 
Ivanov1 csak annyiban érti, hogy valamilyen „drága prému“; de 
Wiedemann szótárában votj. mlj, möj, ziirj. moj biber. A kudir  
igazi értelme elðttem homályos“) (wortstamm: kudir-).

< (  tschuw. A sm . (s . 9, >340) χ«1iz>0r, χin D ir  ’biber’, M u n k . 

(NyK XXI s. 5 ) tχán dor  'gebräme von biberfell’, Z o l .  x u n d u r  

’biberfell’, x o n d y r  'gebräme am pelz u. ä.’ (vgl. kas. k o n -  

d o z  'biber, otter’, kir. osm. dsch. k u n d u z  'biber, (kir.) fisch- 
otter’, tel. alt. leb. schor. sag. koib. ktsch. k u m d u s  'bi
ber’, R a d l . ; bschk. K a t a r , k o n d o z  'seebär, biber’]. Vgl. 
oben unter wotj. kudi, syrj. kud, und s. 24— 5. —  M u n k á c si 

wbuch vergleicht das wort mit russ. кудри 'locken, haar- 
locken’.

Ein tschuwassisches lehnwort ist ebenso tscher. un- 

d (õ)r , u n d u r , u m đ ö r  'biber', vgl. B ud en z  NyK III s. 405 .

w otj. G. J. MU. kiudo, M. kudo, U. kfdo «  *kudo) ’brautw erber, 

fre iw erb er , va ter  des sch w ieg erso h n es  od. d er sc h w ie g e r to c h te r  (U. 
M. MU. J.), sc h w a g e r  (MU.), freund (G. J.)’, Mu n k . S. K. kudo 
'g ev a tter , fr e iw erb er ’, W ie d . k o d o  'freiw erb er'.

<  tschuw. Asm. (s . 1 5 1 ) χnf>a, A h lq v . x u d á ,  Z o l .  x u d a  

'freiwerber, vater des schwiegersohnes od. der schwieger
tochter (gegenseitiges anredewort unter diesen)’, Z o l .  auch: 
'fiirsprecher, advokať; nach A šm a r in  Gr. s. 151  wird das 
tschuwassische wort auch als anredewort zwischen erwach- 
senen hausvätern uberhaupt gebraucht; gerade eine solche

1 Der w otjakische sprachm eister Dr. M unkácsi’s.
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bedeutung hat auch wotj. kudo (vgl. auch oben die bedeu- 
tungen ’schwager, gevatter, freund’) [vgl. kas. k o d a  (!kedd) 
’freiwerber, gevatter’, tel. alt. leb. schor. ktsch. koib. kiiär. 
kir. kkir. tar. uig. dsch. k u d a  ’freiwerber, brautwerber, 
gevatter, (uig.) freund, genosse’, soj. x u d a  id., R a d l .] Vgl. 
M u n k . NyK XVIII s. 83. M u n k á c s i  wbuch s. 212 be
zeichnet das wort mit „csuv. tat.“, vvohl =  „tschuwassisches 
od. tatarisches lehnwort". In der that kann das wotjaki
sche wort, was seine form betrifft, sowohl aus dem tschu
wassischen als dem tatarisehen entlehnt sein (vgl. Verf., 
Zur gesch. § 48). Hinsichtlich seiner bedeutung steht je
doch w otj. kudo näher dem entsprechenden tschuwassischen 
w'orte. Fiir eine entlehnung aus dem tsclnrøassischen spricht 
auch der umstand, dass das wotjakische wort fiir ’braut- 
werberin’ (tukfá/éi, vgl. unten), wie auch mehrere ver- 
wandtschaftswörter, tschuwassischen ursprungs sind. Uber i 
in U. ktdo vgl. Verf., Zur gesch. § 20. — Wotj. W i e d . k o d o  

ist wahrscheinlich ein tatarisches lehmvort, könnte aber 
vielleicht auch aus dem tschmvassischen stammen (vgl. 
boďono, t'šokmor).

Mord. kuda• ’brautwerber’ ist wahrscheinlich dem ta- 
tarischen entlehnt, vgl. Paas. JSFOu. XV,2 s. 38.

wotj. MU. kukki, Gavr. K. kulki, G. (Ev.) ku ikf ’kummer, betriib- 
iiis, sorge’, G. (Ev.) kuikiiäškfn i  ’traurig, bektimmert, betriibt sein, 
sich grämen’.

<  tschuw7. A sm . ( s . XIII, 35, 262) χu jrt, χujlχ, χo ju  'kum
mer’, M u n k . (NyK X X I s. 22) tχńjåχ, !χujye  'reue, kum
mer, Z o l . x o jg i ,  A h l q v . x o ig í ,  x o ig ,  x ó ix a  ’kummer, gram, 
sorge’, Z o l . auch: ’besorgnis, langeweile’ (vgl. kas. kir. 
kom. osm. ad. kar. k a ig y , tar. bar. uig. dsch. k a ig u  ’trauer, 
betriibnis, kummer’, osm. auch: ’innere unruhe, angsť, R a d l .; 

bschk. K a t a r , k a jg y  ’kummer, sorge, besorgnis’). Vgl. M u n k . 

NyK XVIII s. 104, Verf., Zur gesch. § 44. M u n k á c s i  be
zeichnet das wort in seinem wbuche mit „tat. csuv.“, ob- 
gleich er es fruher NyK XVIII s. 149 ganz richtig fiir ein
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tschuwassisches lehnwort hielt. Dagegen ist wotj. G. (Azb.) 
kaigu, Mu n k . K. t kajgě, škajyě ’kummer, betriibnis, gram, 
sorge’ aus dem tatarischen entlehnt, vgl. Verf. 1. c., wie 
auch wotj. U. kiujmk ’kummer, gram, sorge’ aus dem tat. 
k ö j ö k  id.

Tschuwassischen ursprungs ist auch tscher. oiχõ ’kum- 
mer, betriibnis, uugliick’, o jg o , o ig o  ’trauer, kummer, sorge’, 
vgl. B u d en z  NyK III s. 403.

wotj. G. kulim  ’kaufgelđ fiir die brauť, G. (Ev.) kulim  ’lösegeld’. 
<  tschuw. Z ol, χ o l y m  ’kaufgeld fúr die brauť (vgl. kas. 
koib. sag. k a lý m , kas. tob. k a ly n , ’kaufgeld fiir die brauť, 
alt. tel. schor. leb. kir. kkir. k a ly p  ’kaufgeld, das der va
ter fiir die tochter erhält’, R a d l .; bschk. K a t a r , k ä ly n  

’brautgabe, die der bräutigam den eltern der braut giebť). 
Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 83, Verf., Zur gesch. § 44. 
M u n k á c si NyK XVIII s. 149 fiihrt wotj. kulim  ausdriick- 
lich ais tschuwassisches lehnwort an, bezeichnet es aber 
in seinem wbuche s. 126, nebst wotj. kalim  ’brautgabe, 
brautgelď, ais 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. kalim  ’geschenk zur bestechung’, W ie d . auch: 
’ungerechter vorteil, gewinn, iibervorteilung’ ist, wie auch 
die bedeutung bezeugt, durch „vermittlung des russischen 
(russ. калымъ) aufgenommen. Tscher. olõn ’brautpreis’ 
ist aus dem tschuwassischen (vgl. M u n k . NyK XVIII 
s. 83), mord. kalim  ’đas kaufgeld fiir die brauť aus dem 
tatarischen (vgl. P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 36) entlehnt. A 0 s 
dem tatarischen stammt auch ostj. wog. kâlym ’brautpreis’, 
vgl. A h l q v . JSFOu. VIII s. 9.

wotj. G. J. MU. U. kmCto, M. kulto, M u n k . S. kulta, K. tkiilto
’garbe’ II syrj. I. U. V. S. kolia, P. koita• ’garbe, biindel’.

<1 tschuw. A sm (s . XI, 12, 45, 341, 352) köloe, Ъіое, kolnä, 
Z o l . k ii l’d ä , A h l q v . k u ld é ,  k u lď é  ’garbe’ [vgl. kas. k ö lt ä
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(+ШЬэ), tob. kar. k u lta  ’garbe’, kom. k ii ltä b ä g  (von k i i l t ä  -}- 

b a g , R a d l .) ’garbe’, kir. k i i l t o  ’knauel, geknoteter pferde- 
schwanz’, k i i l t i i lö n  'nicht geflochten sein, nicht festgedreht 
sein, lose sein, in einzelnen fäden abhängen (haare, seide 
etc.)’, kaschg. k i i l t i ik  'die wiudeln’, tel. k u l-  'hände und
fusse binden’, R a d l .; bschk. K a t a r , k ö l t ä  ’garbe’]. M u n -

k á c s i  NyK XVIII s. 1 1 8  fiihrt von den turkotatarischen 
wörtern das tschuwassische und kasantatarische an, und 
meint, sie seien, wie auch syrj. kotta, aus dem tscheremissi-
schen (tscher. k e ld a ,  k i l ta  ’garbe’) entlehnt, in welcher
sprache auch das grundwort, das verbum k e ld e -  ’binden’, 
zu finden sei; ob auch wotj. kutío aus dem tscheremissi- 
schen oder durch vermittlung des tschuwassischen oder ta
tarischen aufgenommen sei, geht aus seinen worten nicht 
deutlich hervor. In seinem wotj. wbuche s. 224 bezeichnet 
er jedoch das wort mit „tat. csuv.“ (? =  „tatarisches od. tschu
wassisches lehnwort“). Die oben zusammengestellten tur
kotatarischen wörter bezeugen unzweifelhaft, dass tschuw. 
k u l'd ä , kas. k ö l t ä  turkotatarische wörter sind. Ohne zweifel 
ist tscher. k ii lta ,  k õ ltá ,  k ö l t e ,  k e l'te , k e ld á ,  heite ’garbe’ turko
tatarischen — wahrscheinlich tschuwassischen — ursprungs, 
und hat wohl nichts mit dem verbum tscher. k e ld é m , k ö l-  

đ e m  'binden, kniipfen’, krlðäš  'ein pferd festbinden, tudern’ 
zu thun (wenigsteus nicht direkt). Vgl. auch S e t ä l ä  JSFOu. 
XVII,4 s. 12 note. — Uber den vokalismus des permischen 
wortes vgl. oben s* 31, 34.

wotj. G. J. MU. kun , M u n k . S. K. kun  'fiirst, regent, könig' || 
syrj. S a v v . U. k a n  ’zar’, k a n -p i ’zarensohn, prinz’, k a n -n y v  'zaren- 
tochter, prinzessin’, S. k a n a ln y , V. k a n a v n y  (,,veralt.“) 'regieren, 
herrschen’, k a n a lö m  (,,veralt.“) 'regierung, herrschaft, reich’, syrj. 
liturgie (Moskauer handschr.) k a n a la n  'reich', L e p e c h in  K a n k a r  

(=  k a n  -f- k a r ;  k a r  = ’stadt’) ’Moskau’ (eig. ,,khanenstadt“), M e s s e r 

s c h m id t  handschr. Ié n -K a n n  'König. Rex’ ( I e n  = je n  ’gott’) [im  

jetzigen syrjänischen kommen diese wörter, so viel ich weiss, nicht 
mehr vor].
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<  tschuw.; (vgl. kas. tob. kir, kkir. kom. schor. sag. koib. 
ktsch. kiiär. k a n , tel. leb. alt. k á n , tar. osm. χ a n ,  soj. x a n ,  

dsch. k a 'a n , uig. k a g a n  ’chan, íiirsť). M u n k á c s i  NyK 
XVIII s. 83 u. wbuch s. 220 hält das wotjakische wort 
fůr ein tatarisches lehnwort. Wir hätten aber in diesem falle 
auch im wotjakischen den vokal a zu erwarten (vgl. z. b. 
wotj. ant ’schwur, eiď <  tat. a n t, wotj. kab ’sack, schlauch’
<  tat. k a b ;  wotj. dan ’ruhm’ << tat. d a n ; vgl. auch Verf., 
Zur gesch. § 2). Anderseits kann nicht bezweifelt werden, 
dass das wotjakische wort turkotatarischen ursprungs ist. 
Bekanntlich entspricht tschuw. o ~- u  oft einem a  der 
iibrigen turkotatarischen sprachen (vgl. oben s. 1); wotj. 
kun  könnte also aus einem alttschuwassischen *χon, *χun  
entlehnt sein. Zu beachten ist, dass das turkotatarische 
wort auch im tscheremissischen in der form o n  ’fiirst (als 
bezeichnung der heidnischen götter z. b. k e č e  o n  ’sonnen- 
gotť)’ vorkommt. Bekanntlich ist wortanlautendes tschuw. 
χ in den ins tscheremissische auígenommenen lehnwörtern im 
allgemeinen geschwunden, während tat. k  mit tscher. k  wie- 
dergeben wird, z. b. tscher. o lá  ’stadt’ <  tschuw. χ o lå  (tat. 
k a la ) , tscher. o jg o  ’kummer’ <  tschuw. x o jg a , x o jg i  (tat. 
k a ig y ) , tscher. u n a  ’gast’ <  tschuw. x u n a  (tat. k o ň a k ) ,  da- 
gegen: tscher. k a g a z  ’papier’ «< tat. k a g a z , tscher. k a la i  

’blech’ << tat. k a la j, tscher. k o r s a k  ’milz’ <f tat. k o r sa k .  

Fiir tscher. o n  ’fiirst’ könnte also auch ein tschuwassisches 
originál *χon vorausgesetzt werden. — Im syrjänischen ha- 
ben wir a ebenso wie in syrj. adas, wotj. udfs  ’strich 
ackerlaudes’, vgl. tschuw. o rum; syrj. ťšarla, wotj. šurlo 
’sichel’, vgl. tschuw. šorla, éurla, vgl. oben s. 29. 1

Turkotatarischen ursprungs sind auch wog. ostj. x a n ,  

χ ö n  ’khan, furst, kaiser’ (vgl. M unk. NyK XVIII s. 83, 

A h l q v . JSFOu. VIII s. 9 , G o m b . NyK XXVIII s . 1 5 7 — 8,

1 Nachdem dies schon niedergeschrieben war, fand ich, dass das 
entsprechende tschuwassische wort von Ašmarin neulich belegt ist: 
tschuw. χon ’chan’, χ u n : šurhun  (ortsname) „děr weisse chan“, sar- 
hun  (ortsname) „der blonde chan“, siehe Asm. Изв. XVIII s. 56.

6
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P a a s . FUF II s. 121) nud mord. k a n : kan-azör ’(in den 
alton liedern) fiirsť (vgl. P a a s . JSFOu. XV,2 s. 36).

wotj. G. kuno, kumo, M. kuno, MU. J. kuino, U. Bess. kino  «  *kuno),

M u n k . S. K. kuno ’g a s t ’.

<  tschuw. Asm. (s . 85) χona, M unk. (NyK XXI s. 22) 
'<χona, šχmáwč, A h lq v . x u n á , x y n á ,  Z o l .  x u n a  ’gast’ [vgl. 
kas. k u n a k , bar. kir. schor. kom. dsch. osm. k o n a k  ’gast, 
besuch, (osm.) nachtquartier, gasthaus, herberge’, kar. k o -  

n a x , uig. osm. bosn. dsch. k o n u k  ’gast’, osm. k o n u  ’wirt, 
der die gäste empfängt; gast, der die gastfreundschaft ge- 
niessť, R a d l .  ; bschk. K a t a r ,  k u n a k  ’gast’; (vgl. k u n - , k o n -  

’anhalten, sich niederlassen, ubernachten’)]. Vgl. B u d e n z  

NyK III s. 405, M unk. NyK XVIII s. 105—6 n. wbuch 
s. 220. tiber /  in U. Bess. kino vgl. Verf., Zur gesch. § 
20. — In diesem zusammenhang sei erwähnt, dass M u n k á c s i 

NyK XVIII s. 118 wotj. kunoka ’herr, wirt, hausherr’ 
fiir eine zusammensetzung „vom gemeinturk. k a n  (wotj. 
kun) ’herr, regent’ und a g a  ’ein älteres familienglied, z. b. 
der ältere bruder, der grossoheim, der grossvater, der va
ter’“ hält; in seinem wotj. wbuche bezeichnet er aber das 
wort als tschuwassisches lehnwort. Nach meinen aufzeich- 
nungen hedeutet wotj. G. kunoka nicht nur ’wirt’ sondern 
auch ’w ir tin ’, ausserdem noch: ’quartier, herberge’; in J. 
kommt das wort in der form kunokua, ’quartier, herberge, 
gasthaus, wirt’ vor, und ebenso in M.: kunokua ’quartier, 
herberge’. Auch M u n k á c s i kennt das wort in der be
deutung ’quartier, herberge’ und hält es ganz richtig fiir 
eine zusammensetzung von wotj. kuno ’gast’ und ku a, -ka 
’haus’. Meines erachtens könnte wotj. kunoka, auch: ku
nokua ’wirt’, au ch  ’wirtin’ dasselbe wort wie wotj. kunoka, 
kunokua ’quartier, gasthaus, herberge’ sein; die bedeutungs- 
entwickelung wäre also: „gasthaus" >  „wo man gäste 
empfängt" >  „wirt" od. „wirtin" (vgl. auch oben die he- 
deutungen der augefúhrten turkotatarischen wörter).
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Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. uná, yjrna1 
’gast’ entlehnt, vgl. B u d e n z  1. c. Mord. konak ’gast’ ist 
ein (mischär)tatarisches lehnwort, vgl. P a a s ,  JSFOu. XV ,2 

s. 37—8.

wotj. M. kuńđi, I s l .  J. ku n di, M u n k . S. k u ń d i  ’stiefelschaft’.
<< tschuw. Z o l .  k o n c i  : a d a -k o n ð i, A h lq v .  k o n c i ,  k u n g ' i :  

á d a -k o n č i,  á d a -k u n g 'i  ’stiefelschaft’ (a d a  ’stiefel’) (vgl. kas. 
k u n y ě ,  tob. k u n y c ,  alt. tel. k o n ě ,  tar. dsch. osm. k o n g  

’stiefelschaft’, R a d l . ;  bschk. K a t a r .  k u p y s  id.). M u n k á c s i  

wbuch s. 221 hält nicht nur wotj. K. ku/íiš id. sondern 
auch das obengenannte wotj. S. ku n d i fur ein tatarisches lehn
wort. Das erstere ( =  wotj. U. ktuňiš id.) ist freilich aus dem 
tatarischen entlehnt, wogegen das letztere sich dem tschu
wassischen worte in lautlicher hinsicht am nächsten an- 
schliesst.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. k'o-mdzb 
’stiefelschaft, oberer teil des stiefels’ (кетуо-тгэ id.; kem 
’stiefel’), k o m z a  : k o m z a -k e m  id. entlehnt.

wotj. G. M. J. MU. U. kurbon, M u n k , K. ''karbon ’opfer’.
? <  tschuw. Z o l . χ u r b a n  ’opfer’ [vgl. kas. B á l . V o s k r . 

k o r m a n , O s t r . k o r m a n , k o r b a n , R a d l . 't korb on, ^kerman 
’opfer’; kir. k u r m a n  id., kir. kom. osm. sart. k u r b a n  ’opfer, 
opfergeschenk, (sart.) opferfest zu ehren des opfers des 
Abraham’, R a d l .; bschk. K a t a r , k o r b a n , k o r m a n  ’opfer 
(von hornvieh)’; — aus dem arab.]. Nach M u n k á c s i  NyK 
XVIII s. 132 u. wbuch s. 229 ware das wort ein tatari
sches lehnwort. Es ist aher ebenso möglich, dass es aus 
dem tschuwassischen stammt, vgl. Verf., Zur gesch. § 48. 
Zu heachten ist vielleicht auch, dass k o r m a n  im tatarischen 
die gewöhnlichere form ist.

Aus dem tatarischen stammt mord. kðrma'ŋks ’ein dem 
verstorhenen geheiligtes pferď, vgl. P aas. JSFOu. XV ,2 
s. 39.

1 „χ im wortanlaut ist schwach, gewöhnlich c, doch auch χ und 
0, d. h. schwund.“ R amstedt MSFOu. XVII, s. X.
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wotj. G. Bess. M. J. MU. U. kuro, M u n k . S. K. kuro ’stroh’.
<  tschuw. Z o l .  x u r a  ’trockenes gras’ [vgl. kas. B á l .  k u r a  

’hohler stengel’, O s t r .:  ’ebereschengebiisch, einjährige pflanze 
im sommergetreide’, R a d l . :  ’halm, trockene halme, unkraut, 
ebereschengebiisch’, kir. R a d l .  k u r a i  'eine pflanze (heraclium 
sibiricum)’, I l 'm in s k i j  k u ra j ’pflanze mit hohlem stengel’ (NyK 
X X I s. 1 5 8 ), bschk. K a t a r ,  k u ra j ’rohrpfeife’, kom. R a d l .  

k u r a  ’unkraut’]. Vgl. M u n k . NyK X V III s. 1 0 6  u. wbuch 
s. 227.

Dasselbe tschuwassische wort ist auch ins tschere- 
missische aufgenommen: tscher. ora, o r â  ’unterlage, streu 
(der rinder)’ (mit tscher. wr'a, o r á  ’haufen, reihe’ nicht zu 
verwechseln, vgl. S z il a s i  Cseremisz szótár s. 150). Turko
tatarischen ursprungs ist ebenso magy. k ó r ó  ’durrer sten
gel, diirres krauť, vgl. M u n k . NyK XVII s. 97—8, B u d e n z  

NyK XXI s. 158.

wotj. G. (Azb.) k u r õ k : k u r ö k  m u r t ,  (Ev.) k u r ó k ,  S. (Azb.) k u r ó k ,  

k u r ó k  aďami, (Ev.) k u r ó k  ’räuber’, W i e d . k u r o k  ’räuber, dieh’ 
[wotj. murt ’mensch’, wotj. aďami id., also: kurok-murt, kurok- 
-aďami eig. „räuberei-mensch" d. h. ’räuber’].

<  tschuw. Z o l . x o r a x  ’räuberei, raub’; x o r a x š ,  x o r a x  p o -  

za g a n  ’räuber’ [vgl. kas. B á l . O s t r . k a r a k  ’raub, räuberei’, 
R a d l .: ’räuber’; uig. dsch. k a r a k  (uig.) ’räuber’, (dsch.) 
’pliinderung, raub, schaden’, AT. k a r a g  ’räuber’, tel. kas. 
uig. k a r a k č y , tar. dsch. k a r  a k c i, kom. k a r a k c y , kir. k a r a k š y  

’räuber, dieb’, R a d l .; bschk. K a t a r , k a r a k  id.]. Vgl. M u n k .

NyK XVIII s. 106 u. wbuch s. 227.
Tatarischen ursprungs ist wog. ^χgráχsi, ostj. x o r a x s i ,  

x o r a k s i  ’räuber’, vgl. M u n k . 1. c., G om b . NyK XXVIII s.
1 5 8 , P a a s . EUF II s. 1 2 2 .

w o tj. M u n k . K. kuromo ’u lm e’.

<  tsch u w . Uč. (s. 47) χurama, Z o l . x o r a m a , A h l q v . x o r a m á ,  

’u lm e’ [v g l. k as. tob . te l. k a r a m a  ’ulm e, ( te l.)  d ie  h olzbän- 

der, m it den en  d ie  sch litten lä u fe  b e fe s t ig t  w e r d e n ’, R a d l .; 

b sch k . K a t a r , k a r a m a  ’u lm e’]. N a ch  M u n k á c si w buch  s.
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‘227 wäre das wort aus dem tatarisehen entlehnt; wegen 
seines vokalismus muss es jedoch als tschuwassisches lehn
wort bezeichnet werden (vgl. oben s. 1, 26, ‘28 und wör- 
terverz. z. b. unter Ъикго, bušono, kubo, k u r ó k ) .

Ostj. χqr'qml) ’das zusammenbindenđe (ulmen)holz 
zwischen den schlittenstänđern’ [χ--jäx ’ulme’) ist aus dem 
tatarisehen entlehnt, vgl. P a a s . FUF II s. 120.

wotj. G. M. J. MU. U. kušman, M u n k . S. K. kušman  ’rettich’ ||
syrj. Y. S. L. kušman, P. kušm w n  ’rettich’.

<  tschuw. A sm . (s. XVIII, 32) košman : j iizo  košman, A h lq v .  

k u šm á n , Z o l .  k u š m a n  ’rettich’ \juzd  'bitter’]. Vgl. B u d e n z  

NyK III s. 418, M u n k . NyK ХУІІІ s. 118 u. wbuch s. 
219. Zu dem tschuwassischen worte hat man, soviel ich 
weiss, keine entsprechungen aus den anderen turkotatari
schen sprachen aufweisen können. Jedoch es „klingt tiir- 
kisch“ und ist von verschiedenen forschern als originál nicht 
nur der obengenannten permischen wörter sondern auch 
des tscher. u š m a n , u š m ó n  ’rettich’ (vgl. B u d e n z  1. c., M u n k .  

NyK XVIII s. 118, G om b. NyK XXVIII s. 165), des mord. 
kušmmri, k u š m a  ’meerrettich’, kšumań  ’rettich’ (vgl. B u d e n z  

1. c., M u n k . 1. c., P a a s .  JSFOu. XV ,2 s. 39—40, G om b. 1. 
c.) und sogar des wog. kuošm, tkgsm  'zwiebel, waldknob- 
lauch’, +khqšěm  'Jauch’ (vgl. M u n k . NyK XX s. 474, G om b. 

1. c.; bei A h l q v i s t  MSFOu. II s. 22 a. kommt das wogu- 
lische wort in der form q o š m a n , q o s m e n  'zwiebel' vor) auf- 
gestellt worden. Der umstand, dass das fragliche wort ge- 
rade in solchen flnnisch-ugrischen sprachen, welche in be- 
deutendem grade dem einflusse des tschuwassischen ausge- 
setzt gewesen sind (im tscheremissischen, den permischen 
sprachen, dem mordwinischen), in nahezu ubereinstimmen 
der form und bedeutung vorkoinmt, scheint auch seiner- 
seits auf den tschuwassischen ursprung desselben hinzudeu- 
ten. Auffallend ist die tscheremissische, vokalisch anlau- 
tende form (u š m a n , u š m é n ) ,  welche eigentlich eine tschu-
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wassische form mit anlautendem χ voraussetzt (vgl. oben 
unter kun).

wotj. k u z o n  ’die stadt Kasan’.
<] tschuw. Asm, (s. 156) χ u z a n ,  Z o l .  x o z a n  ’die stadt 
Kasan’ (vgl. kas. B á l .  O s tr .  R a d l .  k a z a n  ’die stadt Ka
san’). Vgl. Verf., FUF I s. 1 0 4 -8 .

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. ozán  
’die stadt Kasan’ entlehnt, vgl. Verf., 1. c., s. 106.

wotj. G. U. kuižo, M. J. MU kuzo, M u nk . S. ku.džo, K. kuio  ’wirt, 
hausherr’, U. auch: ’besitzer’, G. auch: ’kaufmann’; in zusammensetzun- 
gen: ’geist, gottheiť, z. b. korka-kuzo ’hausgeist, kobolď (korka 
’haus’), ńules-kuzo ’waldgeist’ (ńules ’wald’), vu-kuéo ’wassergeist’ 
{vu  ’wasser’) j| syrj. Peč. kuie  «  *kuzo), L y t k in  ku&e, W ie d . k u že  

’waldonkel, waldgeist’.
<  tschuw. A sm . (s. VIII) χuz'a, Z o l .  χ o ž a , A h lq v . χ o ž á  

’wirt, hausherr’, Z o l .  auch: ’kaufmann’ (vgl. kas. B á l .  xozä , 

O s tr .  k oža , R a d l .  k/cežo ’wirt’, kir. koža  ’lehrer, mulla, geist- 
licher, die nachkommen des propheten’, krm. tar. ad. osm. 
dsch. kar. χ o g a  ’lehrer, reicher kaufmann, reich, wirt, greis, 
die nachkommen der ersten kalifen’, R a d l.;  — aus dem 
pers.). Vgl. M unk. NyK XVIII s. 139 (das syrjänische 
wort nicht erwähnt) u. wbuch s. 205. Im syrjänischen 
worte haben wir in der zweiten silbe e ebenso wie in 
syrj. ulme ’apfel’ (siehe unten s. v. ищто) und syrj. juver, 
ju vo r  ’nachricht’ (siehe oben s. 61), welches letztere wort 
jedoch kein sicheres tschuwassisches lehnwort ist.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. ozá ’haus- 
vater, kaulmann’ entlehnt, vgl. M unk. NyK 1. c.; dagegen 
sind wog. kusäj ’hausherr’, ostj. kuáai ’hausherr, hauswirť 
tatarischen ursprungs, vgl. G om b. NyK X X VIII s. 1 6 5 , 

P a a s .  FUF II s. 1 0 9 , 125 .

wotj. G. U. majeg, J. M. m ajig, MU. m ajik  ’pfahl, stange, spiess’, 
M unk. S. m ajig, K . +m ajäk, m ajik  id., auch: ’zaunpfahl, wegweiser 
(pfahl, säule), stange, die ais zeichen irgendwo aufgestellt ist’ || 
syrj. I. majeg, U. V. S. L. majeg, P. m ajeg  ’stange, pfahl’.

\
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? <  tschuw. A sm , (s. 62) m aják , Z o l .  m a ja k , A h lq v .  m a 

já k  ’eine stange im allg., als zeichen’ [vgl. kas. B á l .  m a ja k  

’wegweiser (pfahl, säule)’, O s t r .  V o s k r .:  'stange (als zeichen)’, 
auch: 'мапкъ', bschk. K a t a r ,  m a ja k  'stange (als zeichen)’]. 
M u n k á c s i  NyK XVIII s. 119 u wbuch 701 hillt das wort 
fiir ein tatarisches lehnwort. Das syrjänische wort stellt, 
schon K la p r o t h  Asia polyglotta s. 94 mit osset. dig. meχ, 
tag. miχ  ’pfahl’, np. meχ 'pflock, nagel’ zusammen; S t a k e l -  

b e r o  Ирано-финскія лекс. отношенія s. 8 heisst diese zn- 
sammenstellung gut unter heranziehung von skr. mayukha 
'pflock' (nach H ů b sc h m a n n  Etym. u. lautl. der ossetischen 
sprache s. 49) und hält syrj. majeg fiir ein iranisches lehn
wort. Wegen der „identischen bedeutung“ des permischen 
und tatarischen (tschuwassischen) wortes hält M u n k á c s i  

NyK XXV s. 384 an seiner fruheren ansicht fest. Nach 
H ů b sc h m a n n  Persische studien s. 9 9 —100 geht np. mex 
'pflock, nagel’ (=  skr. mayukha 'pflock’) auf ein altpersi- 
sches *maixa- ( =  arisch *maikha-) zuruck, also auf eine 
form mit a in der ersten silbe. Die bedeutung der irani- 
schen wörter steht auch der des permischen wortes sehr 
nalie: 'pflock, nagel’, auch ’p fa h l’ (im ossetischen); nach 
H ů b sc h m a n n  Etym. u. lautl. s. 49 bedeutet auch das neu- 
persische wort (meχ) ’pfahl’. 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 tschuwassischen ins permische aufgenommen ist; 
fur diese annahme spricht die nähere ubereinstimmung in 
der bedeutung zwischen dem tschuwassischen und dem per
mischen worte (uber die endung wotj. -eg =  syrj. -eg vgl. 
oben s. 28).

Aus dem russischen (маякъ) ist syrj. majak 'leucht- 
turm, wegzeichen’ und wahrscheinlich auch tscher. ma-jak 
'zeichen, signalstange, signalfeuer’ (vgl. R a m s t e d t  MSFOu. 
XVII s. 76) entlehnt.
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wotj. 8. M, muglo, MU. тшдііо, S. M. auch: mngU'n. Munk. S. 
mugito  (auch: mugiles) ’uugehörnt (vom hornvieh)', Munk. S. mu-
giltlžini ’die hörner od. zähue verlieren’.

<  tschuw. Uč. (s. 41) m»kla ’ungehörnt (vom hornvieh)’, 
vgl. tschuw. A s m . ( s . 112) moe»t, mäkkol ’beule, auswuchs’, 
mnklaška (=  mokia -f- suff. -ška, siehe A s m . Gr. s. 112) ’ab- 
gehauenes stiick. klotz, schlägel’ [vgl. tschuw. A s m . (s . 356) 
muea, mora, Z o l . m u g a  ’stumpf’, toh. B u d a g . m u g  ’stumpf, 
abgestumpft; dumm, einfacher mann’, kir. K a t a r . m o k u l

’ungehörnt’, m o k a -  ’stumpf werden’, alt. V e b b . m o k o -

'stumpf werden’, m o k u  ’stiunpfes beil, messer’, m o k u r  

’stumpf, abgestumpft’]. Auffallend ist die vertretung des 
tschuw. k, e durch g im wotjakischen (statt des zuerwar- 
tenden k). Wahrscheinlich setzt das wotjakische wort eine 
tschuwassische dialektform mit inl. r (vgl. ohen. tschuw. 
A sm . mora) voraus (vgl. ohen s. 9, 13).

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. m oySt ’buckel, 
ausvvuchs, der gekriimmte teil (z. b. eines baumes)’, m u k lé  

’beule, auswuchs’, m u g õ l'o  ’knorren (an bäumen). der zu- 
sammengerollte haarschmuck (bei den verheirateten frauen)’, 
m o k ia k á  ’kugel, beule, auswuchs, klumpen’ entlehnt. — 
Turkotatarischen ursprungs ist wahrscheinlich auch magy. 
b u g a  ’stumpf; dumm’ (b u g a  sz a r v ú  ’stumpfhörnig, unge- 
hörnt’), vgl. M u n k . NyK XX s. 4 6 8 — 7 0 , XXXII s. 378—9.

wotj. G. mutíťšo, muiitéf, U. miňť&o «  *mińtšo), M. J. MU. miňťéo 
«  *mpíťsoi), M u n k . S. M. K. muńt'šo ’badestube’.

? <C tschuw. Asm. (s. 18, 45, 358) m u úoza , mo/ÍDša, m otům , 
A h l q v . m u n g 'a , m o l'cá , Z o l . m o l’č a  ’badestube’ (vgl. kas. 
B á l . O s t r . Y o s k b . m u n č a , bschk. K a t a r , m u n s a , tob. B u 

d a g . m u ilč å , kir. Z o l . m u n ša , alt. V e r b . m y lå a  ’bade- 
stube’). Vgl. B u d e n z  NyK III s. 418. M u n k á c s i  NyK 
XVIII s. 119 u. wbuch s. 728 hält das wort fiir ein tata
risches lehnwort; es könnte jedoch auch aus dem tschu
wassischen entlehnt sein. Der wechsel zwischen u  und i 
in der ersten silbe ist nicht klar; er beruht vielleicht auf
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einem wechsel in der originalsprache (vgl. Verf., Zuř gesch. 
§ 73 und A sm. Gr. s. 29 30),

Tschuwassischen ursprungs ist tscher. m o ń g 'a , m u ń ž a  

’badestube’, vgl. B u d e n z  1. c.

w o tj . M. J. murjo, MU. mmrjo, G. m urja, U. murďo «  *murjo), 
M u n k . S. K. murjo  ’s c h o r n s te iu , s c h o r n s te in r o h r ’.

<C tschuw. A sm . (s . 45, 102) morje, A h l q v .  m u íjá ,  Z o l .  

m u ř ja  ’schornstein, schornsteinrohr’ (vgl. kas. B á l m o r ğ a ,  

O s t e .  m o r ža , B u d a g .  m u r ó á , bschk. K a t a r ,  m a ř ja  'schorn
steinrohr’). Vgl. M u n k . NyK s. 119 u. wbuch s. 731.

D e s s e lb e n  u r sp r u n g s  i s t  t s c h e r . m u ŋ a ,  m u r ń a , m url'a  

’s c h o r n s t e in ’, v g l .  M u n k . 1. c.

wotj. MU. (Uč.) vemri (<( *ńemeri od. *петігг): baraŋgi-ńemn  ’kar- 
toffelsuppe’ (baraŋgi =  ’kartoffel’).

<  tschuw. A sm . (s. 53) Літэг, тітэг, M u n k . (NyK XXI 
S. 25) !:Мтёг, !:пітёг, !тітёг, Z o l .  ń im e r ,  A h lq v .  n í  m ir ,  

n ím e r  ’kissel, säuerlicher mehlbrei (кисель)’ (nach Z o l .  aus 
dem persischen: pers. nem ’feucht, feuchtigkeiť). Uber 
das auslautende wotj. i  vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. петэ„г 
’gerstengrutze’, ń e m õ r , ń e m r  ’brei, gekochte griitze, kissel’ 
entlehnt.

wotj. MU. óbida  ’waldgeist, waldteufel’, G a v r .  М. o b fd a : obida- 
-kihxo ’zauberin, hexe’ (kišno =  ’weib’).

<  tschuw. A sm . (Gr. s. 8, 20, 347, Изв. XVIII s. 113—4) 
onjoa, o j i  da , овіпе, ивіое, ii none, Z o l .  o b y d e  ’affe’. Das- 
selbe tschuwassische wort liegt augenscheinlich auch dem 
tscher. o w d ’â, oj:t0ää  ( R a m s t e d t )  ’affe’, l:oj(o)ða ( G e n e t z )  

’eule’, a b d â  ’hexe, böse zauberin’ zu grunde. M u n k á c s i  

wbuch s. 70 vergleicht das wort mit russ. обида ’belei- 
digung, kränkung’, von welchem es jedoch sowohl der be
deutung ais der form halber fernzuhalten ist. Das genannte 
russische wort ist ubrigens in der form obid und mit der 
bedeutung ’beleidiguug, kränkung’ ins wotjakische aufge- 
nommen (siehe M u n k . 1. c.)
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wotj. G. S. J. MU. U. o id o , oido ’nun wohl! wohlan! auf! komm!’.
<  tschuw. A sm . (s . 330) ajoa, au a  ’lass uns gehen!’, M u n k .  

(NyK XX I s. 23) tajda, šaďa, Z o l .  a jd a  ’nuu! hinaus! vor- 
wärts! treibe!’ A h l q v .  a jd á  ’lass uns gehen!’ [vgl. kas. 
ä id ä , auch: a id a  ’höre! schneller! nur zu! (ausruf der auf- 
forderung)’, tel. alt. leh. sag. koib. ktsch. bar. tub. tob. 
kir. kkir. kas. krm. a id a  ’treiben, forttreiben, vertreihen’, 
tar. osm. dsch. h a id a  ’treiben’, osm. h a id a  ’nun! vorwärts!’]. 
Wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, wie M u n -  

k á c s i  wbuch s. 61 meint, so hätten wir im wotjakischen 
aida  zu erwarten; eine solche form des wortes kommt in 
der that auch vor: G a v r ,  M., Am, S. aida  ’wohlan! 
komm!’ In oido haben wir o in der ersten silbe ehenso 
wie in kojik  ’elentier’ <  tschuw. kajík.

Ein tschuwassisches lehnwort ist wahrscheinlich ŧscher. 
a ið a , aiöa;, ajđá ’wohl! wohlan! gehn wir!’, vielleicht auch 
mord. ada, adä  ’wohlan! auf du!’ (vgl. Asm, Изв, XVIII s. 
1 0 9 . P a a s o n e n  JSFOu. XV,2 s. 12  u. 2 6  hält das mord- 
winische wort fiir ein tatarisches lehnwort).

wotj. MU. pakar, K. (Ev.) pakar  ’magen, bauch’.
<  tschuw. Z o l .  p a g a r  ’leher’, p a g a r d y  ’magen der vögel’, 
M u n k . (NyK XX I s. 24) +pagar, šp&wär, !:pâ'är ’leher’ 
[vgl. kas. B á l.  b a g y r , b a u y r , O s t r .  b a u y r  (b a g y r ) ,  bschk. 
K a t a r ,  b a u y r  ’leber’; osm. b a g y r  ’leber, herz’, b a g y r s a k  

’eingeweide, magen’, kir. b a u r  ’leber, bauch’, B u d a g .;  alt. 
V e r b .  p u r  ’leber, herz’]. Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 84 
u. whuch s. 535.

Aus dem tschuwassischen stammt gleichfalls tscher. 
päyär, p a g á r  ’kropf, magen der vögel’, vgl. B u d e n z  NyK 
III s. 410.

wotj. IJ. paleš, p a lc i,  G. J. p a lc i, J. M. p á v c i  «  *palei), M. pa-
leďz, M u n k . S. palcđz, K. paleé  ’vogelbeere’, p.-pu  ’vogelbeerbaum,
eheresche’ || syrj. V. Peč. S. L. peliš, I. p e lid i,  Koo. P. pelidz, 
p e v id í  ’vogelheere’, V. peliš-pu, I. pelid i-p u  ’vogelbeerbaum, eber- 
esche’.
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<  tschuw. Asm. (s. 10, 93 ) pifeš, Z o l ,  p i le š ,  A h l q v , p i lé š  

’vogelbeere’ (vgl. kas. B á l ,  O s tr ,  V o s k r , m ilä š , tob. B u 

d a g . m ilä š , bschk. K a t a r ,  m ilä š ,  kir. B u d a g , m ila s , alt. 
V e r b . p e le  ’vogelbeere’). Vgl. A n d e r s o n  Wandlungen s. 
55 a: note 114, M unk. wbuch s. 541 . Mit A n d e r s o n  uud 
M u n k á c s i halte ich das permische wort ftir eine entlehuuiig 
aus dem tschuwassischen. Nach G om bocz NyK XX X I s. 
126 wäre das wort unmittelbar mit wog. p a šä r , ostj. p a -  

áar, tscher. piz l'e , mord. pizäl', íi. p ih la ja  zusammenzustellen 
in diesem falle miisste man willkiirlich eine schon in ur- 
permischer zeit stattgehabte metathesis voraussetzen. — 
Ober die lautverhältnisse vgl. oben s. 15, 31 , 32.

syrj. P. parga  ’in der flachshechel zuruckgebliebene ílachsflocke, 
schabsel’.

? <  tschuw. Z o l . p a r g á  ’biischel (к л оч ек ъ )’. Wahrschein- 
lich stehen diese wörter in irgendeinem zusammenhang mit 
einander. Es ist jedoch unsicher, ob tschuw. p a r g á  turko
tatarischen ursprungs ist. Das wort kommt auch im russi- 
schen dialektisch vor: naprá (Wologda, Perm) ’feiner abfall 
vom gehechelten flachs, diinne und kurze faser, feines 
beim weben abgefallenes leinhaar’ (D a l ) und scheint hier 
aus dem syrjänischen entlehnt zu sein.

wotj. I s l . J. piń t'š  ’brecheisen, brechstauge’, W i e d . pyryts ’brech- 
stange, schlägel’, prits ’brecheisen’, Munk. S. piridša, M. pińd'ša  
’hohleisen (zum aushöhlen eines troges od. bienenstockes gebrauch- 
tes werkzeug)’, S. p/ridšal- ’mit dem hohleisen höhlen’ || syrj. V. 
Peč. piridé, U. S. p )riđ i, G e n e t z  OP. ^p er ts , R o g . P. piritå  
’brecheisen, eishaue’.

<  tschuw. Z o l . p i ir i iš  ’kratzeisen, haue, karsť [vgl. kas. 
V o s k r . (s. 201  a.) b ö r ö š  ’stemmeisen mit langem stiel zum 
aushöhlen der bienenstöcke’].

Wog. A h l q v . p â r y š  ’brecheisen, M u n k . ML. ^päreš 
’eishaue’, welches G om bocz NyK XXVIII s. 171 fu r  ein 
tatarisches lehnwort hält (aus einem supponierten nomen



—  92 —

deverbale * b ä r e č  von b ä r -  ’schlagen’), ist wahrscheinlich 
aus dem syrjänischen entlehnt.

wotj. U. sańfk, M. J. MU. saňik, I s l . J. auch: sańeg, G. saňik,
M u n k . S. saňik, K. ^sańek ’grosse gabel, heugabel, mistgabel’.

<  tschuw. A sm . ( s . 34, 76, 362) säńak, seńdk, seŋea, Z o l . 

s ä ń e k  ’grosse gabel’ (vgl. kas. B á l . O s t r . V o s k r . s ä n ä k ,  

bschk. K a t a r , h ä n ä k  ’gabel, grosse gabel’). Vgl. B u d e n z  

NyK III s. 418. Wäre das wort, wie M u n k á c s i  NyK
XVIII s. 120 u. wbuch s. 414 annimmt, aus dem tatari
schen entlehnt, so hätten wir im wotjakischen *sanak (*sa- 
nák) od. *sańák (*sáňák) zu erwarten (vgl. z. b. wotj. K. 
al'ak, U. âfåk ’verleumdung’ <[ tat. ä lä k , wotj. G. S. M. J. 
K. amal, U. ämál ’mittel, lisť <  tat. ä m ä l, wotj. K. MU. 
tamak, G. S. M. J. tcimak, U. tâmäk ’tabak’ <  tat. tä m ä k e ) .  

Tschuw. ä, e =  wotj. a ebenso wie in wotj. arńa ’woche’, 
šáška ’blume’, siehe oben s. 31.

Tscher. še'ńik, ša ń õ k , š a ń ik  ’heugabel’ ist gleichfalls 
ein tschuwassisches lehnwort (vgl. B u d e n z  1. c.), wogegen 
ostj. semik, s e n a k  id. aus dem tatarischen entlehnt ist (vgl. 
P a a s .  FUF II s. 129—30).

wotj. U. M., M u n k . I s l . S. sarba, G. sarva ’länglichrundes gefáss
von birkenrinde mit hölzernem boden (буракъ)’.

? <  tschuw. —. M u n k á c s i  wbuch s. 417 bezeichnet das
wort als tschuwassisches lehnwort. In den mir zugänglicheu 
quellen habe ich kein entsprechendes tschuwassisches wort 
gefunden.

wotj. MU. G a v r . K. syu, Munk. K. !sijl ’gesund’.
<  tschuw. A s m , (s. XIV) siv, su, Z o l . s y v ä ,  s u ,  A h l q v . 

sy 'v a , s ů v a  ’gesunđ’ (vgl. kas. B á l . O s t r . V o s k r . sa u ,

bschk. K a t a r , h a u  ’gesund’; dsch. sa o , ad. sa g , kir. sa u  

’gesund, rasch, niichtern’, B u d a g .; alt. V e r b . s u  ’gesund, 
niichtern’). M u n k á c s i  NyK XVIII s. 88 u. wbuch s. 430 hält 
das wort fiir ein tatarisches lehnwort. Wegen seines vo- 
kalismus (vgl. oben s. 30) steht es jedoch dem tschuwassi-
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scheu worte (sfv) näher (vgl auch wotj. soiglik ’gesiuid- 
heit’ und sösir ’kriippel’ unten). Uber l in wotj. M u n k , 

K. t m l vgl. Mu n k . 1. c.
Dasselbe tschuwassische wort (su) ist auch ins tsche- 

remissische aufgenommen: tscher. šu ’gesund’. Wog. t 
+.šqw ’gesund’ ist aus dem tatarisehen entlehnt, vgl. G omb, 

NyK XXVIII s. 179.

w otj. G a v r . K. smplik ( s ö u ly k ) ,  Mu n k . K. šsulUk ’g e su n d h e it’, W ie d . 

s e u ly k  ’g e su n d ’ (s ic !) .

<  tschuw. Z ol . s y v ly x  (o: sivb'χ) ’gesundheit’ (vgl. kas. O st r , 

s a u ly k , bschk. K a t a r , h a u ly k , osm. Z e n k . s a g ly k  ’gesund- 
heiť). Nach Mun k á c si NyK XVIII s. 90 u. wbuch s. 430 
wäre das wort ein tatarisches lehnwort. Des vokalismus 
halber muss es jedoch wohl als eine entlehnung aus dem 
tschuwassischen bezeichnet werden, vgl. oben unter wotj. 
впщ ’gesund’.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
šulák, šulðk ’gesundheit’.

wotj. G. seslr, I s l . J. sösir, M u n k . S. sesjr, K. !:suser ’verstummelt, 
verkriippelt, kruppel, verstummelter’, W ie d . s e s y r  (o: sesfr) ’hinfäl- 
lig, schwächlich, — kriippel’; G. U. sesirrnjnt, M. sesirrnini ’zum 
kruppel werden’; G. U. sesirtfnf, M., M u n k . S. sesirtfn/, W ie d . 

s u s y r t y n y  ’verkruppeln’.
<  tschuw. A h l q v . sy 'v z y r , Z ol. s u z y r  ’ungesund’, Z o l . 

sy z y r la  ’welk, vertroekneť (vgl. kas. V o sk r . s a u s y z - : s a u -  

s y z ly k  ’uupässlichkeit’, bschk. h a u h y ŧ  ’ungesund’). Vgl. 
M u n k . NyK XVIII s. 97 u. wbuch s. 429, Verf., Zur gesch.
§ 68. Vgl. oben s. 17. — Uber u  in W ie d . s u s y r t y n y

siehe Verf., 1. c.
Dem tschuwassischen ist gleichfalls tscher. šu-šor, šu -  

š e r ,  ’wunde, missgeburt, krank’, s u s õ r  ’krank, kriippelig, 
verwuiidet, wunde, krankheit, schmerz’ entlehnt, vgl. B u 

d e n z  NyK III s. 414, M u n k . 1. c.

w otj. M. U., I s l . J. sugon, G. su gon : kurit sugon, M u n k . K. S. s u -

gon ’zwiebel’ |] syrj. W ie d . P . su g o ń  ’zwiebel’.
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? <  tschuw. Z o l . sogan, A h lq v ,  sogán, sugán ’zwiebel’ 
(v g l. O st r . Y o sk r , sugan, BÁL. sugan, sogan, bschk. K a 

t a r . hugan, alt. V e r b . sogono, uig. B u d a g . sogun, osm. 
Z e n k . sogan ’zwiebel’). Vgl. B u d en z  NyK III s. 414, wo 
das syrjäuische wort nicht erwähnt wird. Mu n k á c si NyK 
X V III s. 84 u. wbuch s. 431 hält das wort fiir ein tatari- 
sches lehnwort. Ebenso gut könnte es hinsichtlich seiner 
form aus dem tschuwassischen entlehnt sein. Aus welcher 
quelle W ied em a n n  das syrjänische wort (P. sugoů) ge- 
nommen hat, ist mir nicht bekannt; in den von mir unter- 
suchten dialekten kommt es nicht vor. Dem tschuw. a der 
zweiten silbe entspricht gewöhnlich syrj. a, nur in zwei un- 
sicheren fállen 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 „permjaki- 
schen“ dialekt des gouv. Wjatka vorkommt, so könnte man 
an eine entlehnung aus dem wotjakischen denken. Befrem- 
deiul ist noch das ů (statt n) im auslaut.

Tscher. šogán, sogan ’zwiebel’ ist wahrscheinlich aus 
dem tschuwassischen entlehnt, vgl. B u d e n z  1. c.

wotj. I s l . J. sukfri, M. sukfři, G. J. sukri, U. sfkfři «  *sukfři,
vgl. Verf., Zur gesch. § 22), M u n k . S. sukiri, W i e d . sukuri ’laib,
brotlaib’.

? <  tschuw. A sm . (s . IX, 9, 40, 340, 351, 359) š^kkor, .<■/- 
kir, St6ir, M u n k . (NyK XXI s. 22 ) *šě'kkěr, *éggor, Z o l .  

š u k k u r , su g u r , A h l q v .  su k u r  ’brot, laib’. Vgl. B u d e n z  

NyK III s. 417, M u n k . NyK XVIII s. 122 u. wbuch s.
431. Das tschuwassische wort, welches ubrigens etymolo-
gisch vereinzelt dasteht, ist mit aller wahrscheinlichkeit 
das originál sowohl fiir tscher. sdkěr, s u k u r , s u k õ r  ’brot, 
brotlaib’ (vgl. B u d e n z  1. c., M u n k . 1. c.) ais fiir mord. 
téukdr, sukoro ’runder kuchen’ (vgl. P a a s . JSFOu. XV ,2 
s. 50). Nach M u n k á c s i  wäre auch das wotjakische wort
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aus dem tschuwassischen entlehnt und ihm stimmt P a a so nen  

NyK XXX II s. 265 bei. Schwierigkeiten macht jedoch das 
anlautende s (statt s, vgl. oben s. 14—5). Soviel ich sehe, 
kann , wotj. sukiri entweder aus einem solchen tschuwassi
schen dialekte, wo das entsprechende wort mit s anlautete 
(vgl. A sm , Gr. s. 57 u. 369: s ~  é) oder auch aus dem 
tscheremissischen entlehnt sein. — Uber das auslautende 
wotj. i  vgl. oben s. 34.

Von diesen uörtern sind natiirlich sowohl syrj. sukat 
’zwieback’ (vgl. auch Ro», wbuch s. 155, P a a s . 1. c.) als 
auch tscher. sukar id. (S z il a si, Cseremisz szótár s. 205), 
welche aus dem russischen entlehnt sind (russ. сухарь ’zwie- 
back’), ganz zu trennen.

wotj. G. sukman ’grober wollener kaftan, bauernkittel’, V er ešč a g in  

S., M u n k . M. sukman 'hiilten gefaltetes winterröckel’, W ie d . Z u s . 

sukman 'wollener rock' || syrj. V. Peč. sukman 'grober wollener 
(hellgrauer) uberrock (im herbst)’, W ie d . sukman ’halbwolleues 
zeug’ (sic!).

<  tschuw. A h l q v . su x m a n , su k m an , Z ol. (s. 64 u. 240) 
su x m a n  'kaftan, rock’ (vgl. kas č ik m än  B á l .: 'kaftan aus 
tuch’, O stk .: 'kaftan, bauernkittel, iiberrock’, tob. B u d a g . 

siik m ä n  ’kameelhaarener bauernrock’, alt. V e r b . e e k m en , 

ö ek p en , s ik p en  ’tuch’, dsch. V ám b. č e k m e n  ’ein weites win- 
terkleid’). Ygl. P a a s . NyK X XX II s. 265 (wo das syrjä
nische wort nicht angefiihrt wird). Wahrscheinlich ist 
nicht nur das wotjakische, sondern auch das syrjänische 
wort tschuwassischen ursprungs (das wort kommt auch im 
russischen vor: russ. cyKMáwb 'kaftan aus tuch’ I ) a l). Da- 
gegen ist syrj. W ie d . su k m ań in  'halbwollenes zeug’, su k - 

mańina ’halbwollen’ aus dem russischen entlehnt: russ. сук- 
манина 'hausgewobenes halbwollenes zeug’ (D a l).

Tatarischen ursprungs sind ostj. su k m an  ’đickes, graues 
tuch, fries’, *8d,,wkmŋn ’langer, wollener rock, grobes tuch’, 
wog. su x m e n , s iix m en -to u l' 'dickes, graues tuch’ (vgl. 
A h l q v . JSFOu. VIII s. 11, P a a s . FUF II s. 130), woge-
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gen mord. sumań, summń, кэтаѣh ’langer rock, kaftan 
wahrscheinlich aus dem tschuwassischen entlehnt ist (vgl. 
P a a s ,  JSFOu. X V ,2 s. 50 ).

wotj. U. s u m : swm-ak bašti щ , M. s u m : sivm-ak baštini, M u n k . S. 
sum-ak od. sumen (instr.) baštini ’im grossen, im grossen masse, 
en gros nehmen od. kaufen’ (baštini =  ’nehmen, kaufen’).

<  tsch u w . Asm (Изн. X V III s. 58 u. 127) sum  ’zah l, zäh - 

lu n g  (счетъ, число)’ (v g l. k a s. B á l .  sana- ’zä h len , rech n en ’, 

kom . R a d l .  san, a lt. V e r b . san, kir. Z o l .  san ’za h l’, osm . 

Z e n k . san ’zah l, zäh lu n g , rech n u n g ’).

Dasselbe turkotatarische wort kommt auch als tatari
sches lehnwort im wotjakischen vor: wotj. san-.san karin] 
’ehren, achten’ (karini  =  ’machen, thun’) (vgl. M u nk. NyK 
XVIII s. 84). — Uber magy. szám ’zahl’, wo das auslau- 
tende m auf alttschuwassischen ursprung des wortes hin- 
deutet, vgl. M unk. NyK XXV s. 283 u. Asm. И з в . XVIII 
s. 58.

wotj. G. M. U. sakan ’bastdecke, bastmatte’, M. auch: ’pferdedecke’, 
M u n k . S. šakan ’binse, matte’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. Asm . (Изв. XVIII s. 36) ťšaean 
’binse’ (vgl. kas. BÁl. jik ä n  ’binse’, alt. Y e r b . j e k e n  'schilf- 
rohr (камышъ)’, auch (s. 470) 'bastmatte (рогожа)’, dsch. j e 

k e n , j ik e n  'rohrmatte, die binsen aus welchen matten ge- 
macht werden’). Vgl. M unk. NyK XVIII s. 120 u. wbuch 
s. 446. Das wotjakische wort setzt ein tschuwassisches 
*šaean voraus (vgl. oben s. 3 mom. 6 u. s. 9, 14). Uber 
den wechsel von ani. ťš und š im tschuwassischen vgl. 
Asm. Gr. s. 369 (vgl. auch s. v. šurlo, ťšumori).

Turkotatarischen ursprungs sind auch ostj. jikan, jegan, 
iěh)n  ’schilfmatte, teppich aus gras od. schilf’, wog. jakän  
’binsenmatte’ (vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 161, P a a s . F U F  
II s. 117) und magy. gyékény 'binse, schilfdecke, matte, 
biusenmatte’ (vgl. M u n k . NyK XVIII s. 115). iiber wog. 
tšäkwäń, ^seχwint ’schachtelhalm’ (tschuwassischen ur
sprungs?) vgl. Gomb. NyK XXVIII s. 176.



— 97 —

wotj. G-. U. šarťši, 1 .  MU. šarťši, I s l ,  J. šartťši, M u n k . S. tšartči, 
K. +c«ve<? ’riibe’ II syrj. I. V. Peč. S. L. P. šortňi, U. У. éorkňi 
’rtibe’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. Ašm, (s. X V III) šar'i'k, Z o l ,  áaryk, 
A h lq v .  ááryk ’riibe’ (in den anderen turkotatarischen 
sprachen nicht belegt). Vgl. M u nk. NyK X V III s. 120 u. 
wbuch s. 448. In betreff der suffixe: wotj. -ťši, -ťši, -ťši und 
syrj. -Ai vgl. wotj. vekťši ’diinn, fein, schlank, klein’ ~  syrj. 
vehii ’eng, schmal’, wotj. pokťši ’klein’ ~  syrj. p o sn  ’klein, 
fein’; vgl. auch syrj. коЫ і ’leicht’, vesni ’diinn, fein’. Die 
heiden suffixe sind offenhar diminutive. Beachtenswert ist 
die syrjänische form šorkńi =  šo-rk-ńi « *šo-r.ik-ńi), wo 
sich also der wortstamm (šork-) nahe an das tschuw. šarfk 
anschliesst. Wahrscheinlich geht auch wotj. šarťši-, šartťši- 
auf ein urspriinglicheres *šarkťši- <] *šarkťšp <  *šarjk-ťši- 
zuriick, ebenso wie ohne zweifel syrj. šo-rťái <  io r k ń i«  
* š(rrik-ńi).

Ostj. sõrtni, surtni, wog. šortne ’riibe’ sind aus dem 
syrjänischen entlehnt.

w otj. Gr. M. J. MU. U. šaška, M u nk. S. K. šaška ’hlum e, b lu te’.

<  tschuw. Asm . (s. VII, XVIII) šeške, Z o l .  seská, A h lq v .  

seské, sesk í 'blume, blute’ (vgl. kas. B á l .  O s tr .  óačak, 
bschk. K a t a r ,  säskä; tob. seček, kir. šešek, B u d a g .;  alt. 
V e r b . öeðek, čačak 'blume, bliite’). Vgl. M unk. NyK XVIII 
s. 95—6 u. wbuch s. 446.

A u s dem  tsch u w a ss isch en  stam m t auch  tsch er . seská 
's ch a ft d er  fr iic lite , s t e n g e l’, saáka, saská 'b lum e, frucht, 

b e e r e ’, v g l. M u n k . 1. c.

wotj. Gr. U. šekft, M. J. MU. šekit, M u n k . S. M. šekit 'schwer, 
schwierig, muhsam, schwanger; schwere, schwierigkeit, mlihselig- 
keit, schwangerschafť || syrj. I. U. V. Peč. S. L. šekjd, P. šekit 
'schwer, líistig, schwierig, schwanger; schwere, biirde, lasť.

? <  tschuw.; v g l. tsch u w . Z o l .  áiik, šok 'la st, b iirde, fu d er’, 

Z o l .  šuklem', A h lq v .  suklem ’trach t, la s t, b iirde, sch w ere , 

beschwerde, d ru ck ’ (v g l. k as. B á l .  jök ’la s t, jo c h ’, O s tr .

7
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žök ’fuder, packen, last, biirde, jocb, schwere, beschwerde, 
druck’, bschk. Katar., kir. Zol., alt. Verb. jiik id., jak. Zol. 
siikäi). Das permische suffix -id, -it „bildet sehr zahlreiche 
adjektive, deren stammwort schon selbst auch als adjektiv 
vorkommt, oder als substantiv oder in anderen ableitungen 
zu finden ist, oder auch nicht mehr nachgewiesen werden 
kann; es kann auch wohl ein fremdwort sein, wie in Tore-
p ] d l (fest, stark)“. ------------ „So wie diese adjektive selbst
— gleich anderen — zum teil zugleich substantivisch ge- 
braucht werden, — — — so hat auch ihr stammwort öf- 
ters schon beide bedeutungen zugleich — —“, vgl. W ied. 
Syrj. Gr. s. 67—8. Das stammwort des fraglichen permi
schen nomens wäre also wotj. *he!c, *hetc, syrj. *hek mit der 
bedeutung ’schwere, burde, last’ (resp. ’schwer’). Die zu- 
sammenstellung mit dem angofiihrten tschuwassischen worte 
ist jedoch unsicher wegen der vokalverhältnisse (vgl. oben 
s. 32 moni. 35); dazu kommt noch, dass die bezeichnungsweise 
Zolotnickij’s und A hlqvist’s nicht geniigend genau ist.

Das nordostjakische šõgot ’schwer’ scheint mir jeden- 
falls eine entlehnung aus dem syrjänischen zu sein.

wotj. G. U. šer?, M., Isd. J., MU. šer], Munk. K. sir e, S. Serj [im 
wbuche fáSrl, wo S natiirlich ein druckfehler (pro e) ist] ’weber- 
spule, spulrolle’, G. U. herjani, M. herjani, Munk. S. herjat- 'špu
len’ ji syrj. V. huti, P. Suri', Wied. suri ’weberspule, spulrolle’, 
Ro g . P. huri bidman 'instrument um den faden auf die špule zu 
wickeln’.

<  tschuw. Asm. inrn, horo, Uč. (s. 32) hard, Zol. áiirii, 
Ahlqv. šur, surry' ’spule, spulrolle’ (vgl. kas. B ál. šiire 
’spule, wefelspule, rohrpfeife’). Vgl. P aas. NyK X X X II s. 
267, wo das syrjänische wort nicht erwähnt wird. Nach 
Munk. wbuch s. 452 u. NyK XVIII s. 122 wäre das wort 
aus dem tatarischen enlehnt, was jedoch, besonders des an
lautenden h halber, nicht möglich ist. Ebenso wenig kann

1 Vgl. russ. крѣпкій.
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syrj. šuři eiu tatarisches lehnwort sein, wie Ahlqvist 
JSFOu. VIII s. 10 behauptet. Wegen seines vokalischen 
auslauts ist das syrjäniselie wort wahrscheinlich unahhän- 
gig vom wotjakischen entlehnt (vgl. ohen s. 35 mom. 40). 
Es ist sehr möglich, dass das wort zuerst ins „permjaki- 
sche“ (P.) und dann, durch vermittlung dieses dialektes, 
ins Vycegda-syrjänische aufgenommen ist.

Turkotatarischen (tschuwassischen?) ursprungs ist auch 
wog. sierä ’spule’ (vgl. Ahlqv, 1. c.) und wahrscheinlich 
auch ostj. Iclr id. (vgl. Paas, FU F II s. 136 u. 109).

wotj. MU. šeti ’zopfbaud’, Ам. (JSFOu. I. s. 35) áetõ 'tytön se
lässä riippuva nauha’, W ie d , Zus. šeti 'iiber den rucken hängende 
kopfbinde’.

<  tschuw. Am. (s. 50) Нв э, šivot, Zol. sit, siviť, Ahlqv. 
sivit, sitoná 'flechte, zo p f, Zol. sitle 'flechten (die flechte)’. 
Entsprechende worter aus den ubrigen turkotatarischen 
sprachen kenne ich nicht. Seiner form nach stimmt das 
wotjakische wort genau mit tschuw. šio'o iiberein.

wotj. G. U. šel/k, M. šelfe, Isl. J. šölik, MU. šmoik «  *šöljk), 
Munk. S. šel/k, K. !:šiilěk, W ied. solyk ’sunde’.

<  tschuw. A šm . (Gr. s. XIV, 11 зп. XVIII s. 45) šjliχ, šiliχ, 
šjvliχ, štllfχ, Munk. (NyK X X I s. 23) W w lå χ, tšl'låχ, Z ol. 
šylyx, Ahlqv. silyx, silyx ’siinde’. Das tschuwassische 
wort ist mit dem suffix -liχ =  tat. etc. -lyk gehildet. Aš- 
marin llmi. XVIII s. 44—5 stellt den tschuwassischen wort- 
stamm šb , šiv- mit kas. žau ’feind’, alt. ju ’krieg’ (auch: 
’feind’, V eb b .) zusammen; v g l. auch kas. O s tr . žauyz 'bose, 
hart, grausam’, žauyzlyk ’bosheit, härte’], Vgl. Budenz 
NyK III s. 417, Munk. NyK XVIII s. 120 u. wbuch s. 
465. Uber Wied. solyk siehe Verf., Zur gesch. § 63.

Aus dem tschuwassischen stammt gleichfalls tscher. 
su'lðk, suluk ’siinde’, vgl. B udenz 1. c., Munk. 1. c.

wotj. G. M. šit'-, šit-tel, J . š i l : šič-Php, MU. š i l : šil-dau  'sturm, hef- 
tiger sturmwinď, U. š i l : šil-pári 'windteufel, wirbelwinď, Munk. 
S. š i l : šil'-tel, K. š i l : šil-dau  'starker wind, sturmwinď.
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<  tsch u w . Asm . (s. XXIV, 9 7 ), š it  ’w iu d ’, Z o l ,  sil’, A h lq v .  

sil' ’w ind , lu fť , Asm. Ш- i w d  ’stu rm ’ [vg l. k a s . B á l .  j i l ,  O stb . 

žil, b sch k . K a t a r ,  jel ’w in d ’, d sch . osm . ad. jel, kir. gel’ 
id . B u d a g .;  a lt. V e r b . (ab .) jil ’w in d ’, j e l ’lu ft, w in d h au ch ’]. 

Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 121 u. w buch  s. 461.

Tschuwassischen ursprungs ist auch magy szél ’winđ’, 
v g l. M u n k . 1. c.

w otj. MU. šuioik «  *šul]k), I s l . J. šuljk  ’e iu  tu ch , d as von  dem  

k o p fz e u g e  (aišori) der w o tja k isch en  frauen  den  r iick en  h inab  h ä n g t  

(e s  is t  g ew ö h n lich  g e s tr ic k t  und m it fran sen  v e r se h e n )’, M u n k . S . 

šulik ’e in  —  g ew ö h n lich  w e r tv o lle s  —  se id en tu ch , m it w ch em  m an

den k o p f  u. das g e s ic h t der b rau t b ed eck t u. w ch es  s ie  sp ä te r  h iil

ten  am aUon tr ä g t ’.

<  tschuw. Asm. (lian. XVIII s. 4 5 ) šulfk  ’tuch’ [vgl. kas. 
B á l .  jaulyk, O s tr . žaulyk, bschk. K a t a r ,  jaulyk, osm. ad. 
B u d a g . jaglyk 'tuch, umhängetuch (der frauen)’, kir. B u -  

d a g . íjauluk 'weisses tuch, welches die frauen um den kopf 
wickeln’]. Vgl. M u n k . wbuch s. 472. Tschuw. A sm . (s.

VII, 97) javlfχ  ist naturlich eine spätere entlehnuug aus
dem tatarischeu, vgl. A sm . Gr. s. VII.

Syrj. I. sulek, S. sulek ’haudtuch’, W ie d . sulek 'tuch, 
schnupftuch, wischtuch', welches auf den ersten blick mit 
dem angefuhrten wotjakischen worte zusammenzuhängen 
scheint (NB. jedoch nicht ani. š soudem s), ist aus dem 
russischen entlehnt: russ. сулокъ, сулогъ ’kleines leinenes 
frauentuch, halstuch, kleines handtuch, wischlappen’ (D a l) .  

— Ein tatarisches lehnwort ist wog. ŧja o /eχ : kät-jygleχ 
'tuch', vgl. Gomb. NyK X X X I s. 362.

wotj. G. šulo, J. MU. šuiuo «  *šulo), M u nk. S. K. šulo ’peitsche’, 
Wied. šulo id.

<  tschuw. Z o l .  áolâ 'peitsche, knutě’ (vgl. jak. talax, Z o l.) .

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
sada, solá 'peitsche'.
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wotj. G. šulvor-: šulvorini ’dringend bitten, flehen’.
<  tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); vgl. kas. B ál. 
jalbar-, Ostr. žalbar-, bschk. Katar, jalbar-, ad. Budag. 
jalvar-, osm. Zenk. jalvar- ’bitten, flehen’, alt. Verb. jalbar- 
’beten, opfer darbringen’). Vgl. B udenz NyK III s. 419, 
Munk. NyK XVIII s. 68, 60— 1 u. wbuch s. 473. Fiir 
die entlehnung aus dem tschuwassischen spricht das ani. 
& und der vokalismus der ersten silbe im wotjakischen 
(vgl. oben s. 1, ‘28). Das wotjakische wort setzt ein tschu
wassisches verb *šolvar-, *šulvar- voraus. Wotj. U. dul- 
ltarinj, Munk. K. jalbar- 'bitten, flehen’ ist aus dem tatari
schen entlehnt (vgl. Munk. NyK XVIII s. 60), und ist von 
wotj. jib ir ttin i, ju b ir tin i  'sich biicken, sich verbeugen, au- 
beten’ =  syrj. ju b fr tn /, jw rbH ni, ju rb itn i id., womit Mun- 
k á c s i  1. c. und wbuch s. 266 es zusammenstellt, fernzu- 
halten.

Tschuwassischen ursprungs ist auch tscher. sarfimlaš, 
sorwalem 'bitten, beten, betteln’, vgl. B udenz 1. c.

wotj. U. š u r : šur-aji, M. é u r : šur-aji, MU. é u r : šur-atai, Munk. 
S. š u r : šur-aji ’stiefvater’, U. šur-mumf, I s l .  J. šur-mum /, MU 
šur-anai, Munk. S. šur-m um i ’stiefmutter’ || syrj. Rog. P. š o r : šor-at 
’stiefvater’, šor-mam ’stiefmutter’, šor-zon ’stiefsohn’, šor-niv 'stief- 
tochtcr’.

<  tschuw. Asm. (s. 185) šuri, Zol. sóra, Ahlqv. sor, šóra, 
áorry', áurry' ’hälfte, halb-, stief-’, Asm. (s. XIX) a za -zu rr i, 
Zol. aža-áořy ’stiefvater’, A sm. (s. XIX) am a-zurri, Zol. 
ama-sořy, Ahlqv. ámyá-áorry' ’stiefmutter’, Zol. yvyl-šořy, 
Ahlqv. uvyl-šorry ’stiefsohn’, Zol. xiř-sořy ’stieftochter’ 
(vgl. kas. Bál., bschk. Katar, jarty ’hälfte, halb’, jarým 
’halb’, kir. Budag. garty, ğarym, osm. Budag. jary, alt. 
Verb. jarým, jartyk, jarymdyk id.). Vgl. Ašm. Gr. s. XIX, 
Paas. NyK X X X II s. 268. Smirnov Пермяки s. 138 ver- 
wechselt syrj. šor- ’stief-’ mit syrj. šor ’späte zeiť, und 
glaubt, dass syrj. šor-ai „später vater“ bedeutet. Infolge 
dieser irrigen zusammenstellung macht er die folgerung, dass
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der ausdruck kor-ai „zu dér zeit entstand, wo der mann 
nicht seine frau zu sich nahm, sondern selbst in das haus 
ihrer eltern eintrat, und also ein später solin fiir sie 
wurde“(!).

wotj. G. M. J. MU. U. surlo, Munk. S. K. kurlo ’sichel’ || syrj. I.
U. V. Peč. S. L. (karia, P. (karva;, G enetz OP. ^áerlá, ^čarlá
sichel’.

<  tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 45, 127, 128) kuria, koria, 
Z ol. soria, Ahlqv. sorlá 3sichel’. Mit Anderson Wand- 
lungen s. 150 halte ich das tschuwassische wort fiir eine 
ableitung (mit dem suffix -la) vom verbum sor- ’zerhauen, 
spalten, sägen’ =  kas. jar- ’spalten, sprengen, zerreissen’, 
alt. jar- ’zerhauen, spalten, zerreissen’ etc., und sowohl das 
permische als das entsprechende tscheremissische wort: 

• særla, soria ’sichel’ fiir entlehnungen aus dem tschuwassi
schen (vgl. wotj. kulo ’peitsche’ <  tschuw. áola >  tscher. 
sada, solá id.), vgl. Anderson 1. c. Auch Munkácsi wbuch 
s. 475 bezeichnet das wotjakische wort als tschuwassisches 
lehnwort. In dem syrjänischen worte ist das anlautende ťk 
(statt á) auffallend. Im allgemeinen entspricht dem anlau- 
tenden wotjakischen é im syrjänischen regelmässig k wie 
auch dem ani. wotj. ťk, ťk im syrjänischen ťk; ebenso ist 
urspr. é und ťk in den syrjänischen dialekten im allgemei
nen erhalten. Ausnahmen von dieser regel giebt es wohl, 
obschon wenig; solche sind wotj. kin- ’abnehmen, sicli ver- 
mindern’ =  syrj. (kin-, Wied. I. auch sin- (o: sin-) id. (nach 
meinen aufzeichnungen auch in I. (sin-), wotj. kep ’verwit- 
wet, witwer, witwe’ =  syrj. Wied. kep und ťsep id. Es 
muss also die möglichkeit vorausgesetzt werden, dass das 
anlautende ťk in syrj. ťkaria sich auf syrjänischem boden 
gebildet hat. Anderseits wäre es auch vielleicht möglich, 
dass die syrjänische form auf eine dialektische tschuwassi
sche form mit ani. ťk zuriickgeht (uber den wechsel von 
ani. k und ťk im tschuwassischen vgl. Asm. Gr. s. 369). — 
Uber den vokalismus vgl. oben s. 29.
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In irgendeinem verhiilInisse zu dem genannten tschu
wassischen worte steht wohl auch magy. sarló ’sichel’, 
vgl. Anderson 1. c.

wotj. G, M., IsL. J., U. kabala (Isl, J. auch: gcri kabala) ’ein an 
der pflugkriimme (oberhalb der pflugscharen) befestigtes brettchen 
(schaufel) zum abwälzen der erde’ (сош наа полица, лопатка y соіп- 

никовъ, отвалъ), V e r e š č a g in  (Вотяки Cap. уѣ зда  s. 53) S. ka
bala id., M u n k . S. K. kabala ’deichsel, hanđhabe am pflug’ (sic!), 
W ie d . kabala ’handhabe am pflug’ (sic!) || syrj. V. S. L. kabala 
’ein an der rechten seite der pflugkriimme (oberhalb der pflugscha
ren) angenageltes dreieckiges brettchen zum abwälzen der erde’, 
W ie d . kabala ’handhabe am pflug' (sic!).

<  tschuw. Zol. šabala, auch: sybala, šubala ’löffel, grosser 
löffel, schaumlöffel’, soga-éybaly ’brettchen am pflug zum 
abwiilzen der erde’ (иолица, siehe Dal) (vgl. tob. B udag. 
šabala ’kochlöffel’, alt Verb. šabala, šabyla, čabala ’löffel’). 
Hinsichtlich der bedeutung vgl. auch ltas. Ostr. kalak 
’schaufel, spaten, riihrlöifel, theelöffel’, suka kalagy 'brettchen 
(am pflug) zum abwiilzen der erde’ [палица (часть coxn) э: 
полица, siehe Dal], Dasselbe wort kommt, als lehnwort, 
auch im russischen dialektisch vor: шабала, шебалка (Ko- 
stroma, Perm) ’kochlöffel’, (Wjatka) 'brettchen am pflug 
zum abwälzen der erde’ (Dal), шабалка (Wjatka) 'eiserne 
schaufel am pflug’ (Magniokij, Изв. V,2 s. 70). Mit fi. 
säpäle, sipale ’span, stiickchen, läppchen’, welches wort 
Weske Изв. VIII,i s. 95 als originál des angefiihrten rus
sischen wortes aufstellt, hat dieses nichts zu thun.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
šabalá, safiiria, sobalá, sowla ’löffel’, šogá-sovalá (Troickij) 
'brettchen am pflug zum abwälzen der erde (полица)’, vgl. 
Budenz NyK П І s. 417.

wotj. G. kat ’vielleicht’, nokik kat odig pól minom  ’vielleicht gehe 
ich noch einmal’, M. U. kat 'sogar, ist es möglich? wirklich!’, M. 
ton kat veralod! 'sogar du sprichst! sollst du auch sprechen!’ (d. h. 
schweige!), U. kat veralod! id., G. (Ev.) kat 'ist est möglich? wirk-
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l ich ! e tw a , v ie lle ich t, denn’, M unk . S. šat 'v ie lle ich t , e tw a ’, W ie d .  

šat ’e tw a ’.

? <  tschuw. A sm. (s. 237) šat ’vollkommen, ganz, völlig, 
durchaus’, Zol. šat ’auf einmal, plötzlich, vollständig, völ
lig, ganz, alles’ (Zolotnickij s. 106 stellt das tschuw. wort 
— wahrscheinlich unrichtig — mit kir. „ža lt= ja lt“ 'plötz
lich’ zusammen). Die zusammenstellung ist wegen der et- 
was abweichenden bedeutung nnsicher.

Tscher. šadok (=  šad-ok; -ok: bekräftigende partikel) 
'ganz und gar’ ist dagegen sicher aus dem tschuwassischen 
entlehnt.

wotj. G. šafša  ’diinne (lange) stange’, Munk. S. ša.tša ’rute, gerte’, 
W asiljev  (MSFOu. X V III s. 24) S. šad'åi: šadši-áer ’eine aus ru- 
ten  und geweichtem lindenbast verfertigte peitsche’, (Am. JSFOu. 
I s. 35: K. ršačo /tör, wahrscheinlich =  šaMf-ňor), Wied. šatša
’stange’ I wotj. Munk. S. šudéo ’rute, gerte’, W ied. šutso ’zweig, 
rute’.

? <  tschuw. A sm. (s. 57) šaln'xa, šalxa  ’lange stange’, Zol. 
šal'ča, šal'ža 'stange, lange stange, pfahl’, Ahlqv. šal’čá
’stange’ I Asm. (s. 114) šop'z'o  ’stock’, Zol. šoča ’lange 
stange’. Vgl. Munk. wbuch s. 478. — Statt šaJ'ša hätten 
wir eigentlich im wotjakischen *ša!iša zu erwarten. Mög- 
licherweise geht jedoch das wotjakische wort auf ein dia- 
lektisches *šača im tschuwassischen zuriick (liber schwund 
von 1, 1' im tschuwassischen vgl. A šm. Gr. s. 52 u. 367).

wotj. U. Sau ’ganz, gänzlich, völlig’, Smirn. U. šau id.
<  tschuw. A šm . (s. 237) šav ’vo llk om m en , g a n z , g ä n z lich ,

v ö ll ig ’ (v g l. ta t . B u d a g . ša i 'vo li, v o lls tä n d ig , v o llk o m m en ’).

wotj. G. Siian, Munk. S. šilan, šilan, ’binse, schilf’.
<j tschuw. Zol. šylan ’dorngeblisch, dornenstrauch, schach- 
telhalm (equisetum) (терновникъ, хвоіцъ)’ (in den anderen 
turkotatarischen sprachen nicht belegt). Vgl. Munk. NyK 
XVIII s. 123 u. wbuch s. 488, Verf., Zur gesch. § 92.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
šulan: šulan-wondo ’dornstrauch’.
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wotj. MU. kumot 'samstag, sonnabenď, W ied. šumat id.
<f tschuw. Z ol. šum at: šumat-kon, Munk. (NyK X X I s. 4) 
ŧsemat-gun, Ahlqv. šúmat-kon, šmat-kon (kon =  ’tag’) 'sams- 
tag, sonuabenď (vgl. kir. sembe, osm. šinbix; pers. šenmbe, 
šembe ’samstag, sonnabenď, Budag.; iiber pers. šamba, 
gr. aáppctrov etc. vgl. K luge Etym. wbuch s. v. S am stag). 
Vgl. Munk, wbuch s. 502.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. šum at: 
šumat-kečð ’samstag’ (kečð =  ’tag’) entlehnt. Uber magy. 
szombat vgl. Simonyi NyK XXV s. 55—6.

wotj. G. M. J. MU. U. taka, G. auch: taga ’hammel, schöps, schaf- 
bock’, G. keťš-taga, MU. kaza-taka 'ziegenbock’, Munk. S. K. taka, 
G. taga ’widder’, K. h$i-taka id., M. J. keťš-taka 'ziegenbock'.

<  tschuw. Asm. (s. 63, 356) taea, tavu, Zol. taga, Ahlqv. 
tagá, tagá 'hammel, schöps, schafbock’, Ahlqv. kaöagá-tagá 
'ziegenbock' [vgl. kas. Bál. täkä ’widder’, Ostb. täkä 
'(schaf- od. ziegen-)bock’, bschk. Katae. täkä ’schafbock’ 
kir. Budag. teke 'ziegenbock', alt. Verb. teke ’wilder zie
genbock (capra sibirica)’, ad. Radl. täkä ’bock’, osm. Zenk. 
teke, tikke 'ziegenbock']. Munkácsi NyK XVIII s. 123 u. 
149 hait das wort richtig fiir ein tschuwassisches lehnwort, 
bezeichnet es aber in seinem wörterbuche mit „tat. csuv.“. 
Wotj. taga ist wenigstens ganz sicher aus dem tschuwas-. 
sischen entlehnt (tschuw. r =  wotj. g, vgl. oben s. 13) und 
wahrscheinlich auch wotj. taka (tschuw. e =  wotj. k, vgl. 
oben s. 9); zu beachten ist nämlich, dass wir auch im U. 
taka haben: wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, 
so hätten wir die form *täkä zu erwarten (vgl. Verf., Zur 
gesch. § 8).

Dem tschuwassischen ist auch tscher. tä yä, taga, taga 
'hammel, schalbock, widđer’, kačaká-taga 'ziegenbock' ent
lehnt, vgl. Budenz NyK III s. 408.

wotj. Wied. tasma 'gurť |j syrj. I. U. V. Peč. S. L. tasma 'riemen, 
ledergurt’, Castren I. tasma 'cingulus e corio confectus’.
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wotj. ( 
n d u  id 
thun’).

? ? <  tschuw. (im tschuwassischen nicht belegt); [vgl. kas. 
Bál. Ostr. tasma ’band, wollenband’, bschk. Katar, taŧma 
id., dsch. Vámb. tasma ’riemen, gurť, osm. Zenk. tasma 
lederstreif, riemen, gurt, band (gewebtes)’; — aus dem pers.: 
täsma ’rohes leder, riemen’]. — Seiner bedeutung und ver- 
breitung halber kann das permische wort meines erachtens 
nicht aus dem tatarisehen entlehnt sein. Es wäre möglich, 
dass es durch vermittlung des tschuwassischen aufgenom- 
men ist; eine direkte entlehnung aus einer iranischen sprache 
ist aber auch nicht ausgeschlossen.

Dagegen ist wotj. U. tasma ’band’, Munk. K. S. tasma 
’band’ (vgl. Munk. NyK XVIII s. 141 u. wbuch s. 342), 
wie auch tscher. tasmá id. aus dem tatarisehen entlehnt. 
Uber mord. tasm a: tasman koďama ’ähnlich einer tasma 
(wird ruhmend gesagt vou einem gewebe, einer haube und 
allerlei handarbeit)’, welches wahrscheinlich ein tatarisches 
lehnwort ist, vgl. Paas. JSFOu. XV ,2 s. 54. — Dem tata- 
rischen ist auch russ. тесьма ’zwirn- od. wollenband’ ent
lehnt, wogegen russ. dial. (Archangel) т<4сма ’eine art gurt 
am rentiergeschirr’ (D al) offenbar aus dem syrjänischen 
aufgenommen ist.

K M. J. MU. U. tat} ’dank; dank! danke!’, Munk. S. K. 
, Gr. S . (Azb.) távu id.; iau karin} ’danken’ (каггщ  =  'machen,

? <  tschuw. Asm. (s. XIII, 79, 366) tav, tau ’dank, dank- 
barkeit; ich danke’, Z ol. (s. 78, 215—7) tav’, táva id., 
Ahlqv. távu, táva ’begriissung, gliickwunsch, (becher auf 
jemandes) gesundheiť; Asm. tav tu  ’danken’ {tu =  'machen, 
thun’) [vgl. kas. B ál. tau ’đank’, tau itmäk ’danken’ (it- 
’machen, thun’)]. Munkácsi wbuch s. 339 bezeichnet das 
wort als tatarisches lehnwort (vgl. auch Budenz NyK III 
s. 408). Ebenso gut könnte es aus dem tschuwassischen 
entlehnt sein; zu beachten ist besonders die wotjakische 
form távu, welche vielleicht auf den tschuwassischen ur- 
sprung des wortes hindeutet.



107 —

Das wort ist auch, vielleicht aus dem tatarisehen, ins 
tscheremissische aufgenommen: tscher. law, tau ’dank, dank- 
barkeiť, vgl. Budenz NyK III s. 408.

wotj. M. teriä, U. terki ’schussel’, MU. J. terki ’teller’, Munk, S. 
Hđrkl ’teller, schale’, K. (Matth. Ev. 14,e) terky ’schussel’.

<  tschuw. Asm, (s. X, XVIII, 34, 129) Ыгвэ, tirdk, Munk,
(NyK XXI s. 22) +tířěk, tøkgč, Ahi.qv, tirge, tirg, tirik, 
Zol, tirik ’schiissel’ [vgl. alt. Vebb, tergi ’korb (aus rinde) 
zum auflesen einer pflanze (erythronium dens-canis), schach- 
tel aus birkenrinde’, dsch. Zol. turiik], Vgl. Asm. Gr. s. 
XVIII, P aas. NyK XXXII s. 269. Nach Munkácsi wbuch 
s. 349 wäre das wort aus dem russischen (тарелка?) ent
lehnt, zu welcher annahme jedoch kein grund vorliegt. 
Dagegen entspricht es gut dem angefiihrten tschuwassi
schen worte sowohl hinsichts seiner form als seiner be
deutung.

Aus dem tschuwassischen stammt desgleichen tscher. 
terke, tereke ’schiissel’, vgl. Asm, Gr. s. X, P aas. 1. c.

w otj. M U . tiygiti, I s l . J . tiygiti, M u n k . S. tiygiti ’ach se  (e in es

r a d es)’.

<  tschuw. Asm. (s. 368) teyeol, tiyeol, іэпэі\ Munk. *ťégg'ét, 
Zol. tenel', Ahlqv. teóél, tené ’achse (eines rades)’ (vgl. 
osm. A sm. dingil). Munkácsi wbuch s. 360 bezeichnet das 
wort als tatarisches lehnwort. Ein entsprechendes kasan- 
tatarisches wort habe ich jedoch nicht finđen können (’achse 
eines rades’ ist kas.-tatarisch =  köcär, welches auch ins wot
jakische aufgenommen ist: wotj. J. kö/åer, Munk. K. tkii- 
cär ’achse). Ohne zweifel ist das fragliche wotjakische 
wort aus dem tschuwassischen entlehnt. (Uber den aus- 
lautsvokal vgl. oben s. 34),

Aus dem tschuwassischen stammt auch magy. tengely 
’achse’, vgl. Munk. Ethnographia XII s. 468.

wotj. Munk. S. t i p i r : tip ir kani/  ’stampfen (v. pferde)’, tipm k  
«  *tipir-ak) bezeichnet den ’laut, welcher beim schnellen galoppie-
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ren des pferdes hervorgebracht wird’ (vgl. M u n k , Votj. uépkolt, 
hagyom. s. 66), t ip p i- =  tip ir Jcami {kurni =  ’thun, machen’).

<  tsch u w . A sm , (s. 251) tjBir-tiBjr ’durch  d as g etra m p el 

e iu es  sch re iten d es p ferd es h erv o rg eb ra ch ter  la u t (стукъ отъ  

ногъ идуіцей лош ади)’ [v g l. k as. B á l , O s t r , d ö b ö r d ä  'p o l

te m , k la p p ern ’, V o sk r , d ö b ä rd ä ii 'das k lo p fen , das p o l

te m , g e r a sse l (z . b. der w a g en )’].

wotj. G. tiš  ’samen, saatkorn’, M. tiš, U. tiš ’kern’, J. tiš ’samen, 
koru, kera’, M unk. S. tiš, K. tiš ’korn, saatkorn’ || syrj. I. U. V. 
Peč. S. P. tuš ’korn, samen’, U. S. P. auch: ’beere’, Peč. auch: 
’cedernuss; erbse’, V. auch: ’kern’.

■< tschuw. M u n k . (NyK XXI s. 24) +Ш, !:éěš, šťiiš, Zo l . 

tu š  ’kern (iu fruchten), herz, mark', A h i.q v , t i iš  ’nusskern, 
korn’ [vgl. kas. B á l . tö š  ’samenkorn, kern (fruchtkern)’, 
koib.-karg. Ca st r e n  tu s-, t u s - : tu s tu x , tu s tu x  ’kernig’j. Nach 
Mu n k á c si NyK XVIII s. 124 u. wbuch s. 35 0  wäre das 
wort aus dem tatarischen entlehnt. In diesem falle wäre 
aber im wotjakischen *teš (*töš) *tuš zu erwarten, vgl. 
z. b. wotj. buš ’leer’ <  tat. b u š  id., wotj. es ’kamerad’
<  tat. iš id. und, iiber den vokalismus, Verf., Zur gesch. 
§ 66. Uber auslautendes wotj.-syrj. š (=  tschuw. š) vgl. 
oben s. 15.

Dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch tscher. 
tuš 'kern, nusskern’ entlehnt.

wotj. J. MU. tui, Gr. t u j : Irgon-tuj, M unk, S. M. K. tu i ’messing’.
<  tschuw. A sm . (s . X, XIX) tuj, Z o l . toj ’messing’ (in 
den iibrigen turkotatarischen sprachen nicht belegt). Vgl. 
A šm . Gr. s. XIX, P a a s . NyK XXX II s. 269. Die autfal- 
lend grosse ähnlichkeit zwischen wotj. tu i und tscher. toj 

’messing’ (vgl. A sm . Gr. s. X, P a a s . 1. c.) deutet darauf 
hin, dass die beiden wörter aus ein und derselben quelle 
aufgenommene lehnwörter sind.

wotj. G. tuj, 'fest, schmaus’: kutes-tuj 'fest beim beendigen des dre- 
schens’, šort-tui „gespinst-fest“, 'fest nach dem auswaschen der 
eingelaugten garnsträhnen im flusse’.



? <  tschuw. Asm. (s. 93) tuj, toj, A h lq v . toi 'hochzeit', 
Z o l .  toj 'gastmahl, hochzeit, tesť (vgl. kas. B á l ,  O sth . 

tuj, bschk. K a t a r .  tuj ’hochzeitschmaus’, kir. R a d l .  toi, 
kom. R a d l .  toi ’gastmahl’, alt. V er b . toj ’gastmahl, hochzeit’, 
dsch. Vámb. toj ’mahlzeit, fest, hochzeit’, pers.-osm. Z en k . 

doj ’gastmahl, schmaus, hochzeitschmaus’). Nach M u n k á c s i  

wbuch s. 373 wäre das wort aus dem tatarischen entlehnt, 
was auch sehr möglich ist. Hinsichtlich seiner form könnte 
es aber ebenso gut aus dem tschuwassischen entlehnt sein. 
Beachtung verdient vielleicht auch der umstand, dass das 
wort nur in dem nördlichsten, dem glasovschen dialekte 
vorkommt, der am wenigsten vom tatarischen beeinflusst ist.

Turkotatarischen (tatarischen) ursprungs ist vielleicht 
auch: mord. toj ’brautpreis’, vgl. P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 55.

wotj. Gr. tuktäfåi, J. t u m m ,  MU. tikťádši, U. tikl!á.tši, M unk . S. 
tu/đaJ'ši, K. tektaši, K. (Treb.) tíkta.fii ’brautwerberin’.

<  tschuw. Ašm. (s. XIX, 151, 352) ŧnχlåfš, tfχlap 'z f, ttk- 
la.Uf, M unk. (NyK X X I s. 4) !:toχlág'l, Z o l.  ŧuxlae', A h lq v .  

tuxláõ ’brautwerberin’. Vgl. M unk. NyK XVIII s. 124 u. 
wbuch s. 371.

Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. těkladsě, 
td’ladsâ, tukláče, ’brautwerberin’ entlehnt, vgl. M unk. 1. c.

wotj. MU. Ыщир «  *tu!up). tumiiŋ «  *ішЦр) : tu p u p  щщрі, 
tiuuiip n i ppi. Uč. (s. 9) tulup nilpi ’waisenkind’.

<  tschuw. Ašm. (s. VIII, XIX) M » /  ’waisenkind’, Z o l .  

tulux ’witwe’, A h lq v . túlux ’waisenkind, witwe, witwen-’ 
(vgl. kas. B á l .  O s tr . tol, bschk. K a t a r ,  toi, kir. Z o l .  tol 
’witwen-’, kom. R a d l .  tul, alt. V e r b . tul ’witwe’, jak. Z o l.  

tulajax). Vgl. Asm. Gr. s. XIX. Wotj. -p im auslaut be- 
ruht möglicherweise auf einer tschuwassischen dialektform 
mit auslautendem -p, vgl. tschuw. ~  ’blutegel’ 
(vgl. Ašm . Gr. s. 51).

D a s  tsch u w a ss isch e  w o r t is t  auch  in s tsch erem iss isch e  

en tleh n t: tsch er . Шэк ’der, d ie  e in q u a rtier te ’, tuluk, tulok 
’w aise, w itw e n -’, v g l. B u d e n z  NyK III s. 410.
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wotj. G. tumošo ’wunder, spass; wunderlich, spasshafť.
<  tschuw.; [vgl. tschuw. Ašm. (s. 62) tamaša ’wunder’, kas. 
Bál. tamaša ’spass’, Ostr. tamaša ’promenade, aullauf, ge- 
dränge’, bschk. Katar, tamaša ’staunenswert; promenade, 
auflauf’, kom. Radl. tamaša ’schauspiel’; — aus dem arah.]. 
Seines vokalismus halber kanu das wotjakische wort nicht 
aus dem tatarisehen entlehnt sein, denn alsdanu hätten wir 
wotj. tamaša zu erwarten. In den ubrigen (siidlicheren) 
dialekten kommt das wort auch in dieser form vor: M. 
MU. U. tamaša, Munk. S. K. tamaša ’spass, scherz’, welche 
natiirlich aus dem tatarisehen entlehnt ist (Munkácsi wbuch 
s. 344 bezeichnet nicht nur wotj. tamaša, sondern auch ta
mo š o  als tatarisches lehnwort). Tschuw. tamaša ist ofřen- 
bar eine jiingere entlehnung aus dem tatarisehen, und kann 
auch nicht das originál des fraglichen wortes sein. Vor- 
auszusetzen ist, dass wotj. tumošo aus einem tschuw. *tu- 
maša, * tornám entlehnt ist, vgl. wotj. bušono ’schwager’ 
<< tschuw. puz'ana, poz'ana, wotj. kuromo ’ulme’ <C tschuw. 
χurama, wotj. urobo ’wagen’ <  tschuw. игава, огава (vgl. 
Verf., Zur gesch. § 44).

Das wort ist auch ins tscheremissische (wahrschein- 
lich aus dem tschuwassischen) entlehnt: tscher. tomwsa 
’sorge, kummer’, tomašá ’verwirrung, etwas ausserordent- 
liches, sorge, muhe’.

wotj. J. Isl. turska, G. tuťšlco, M. bursko u. tu r tko : kort-tursko, 
kort-turtko, MU. hurgiM o : korl-tiurg((k>, Munk. S. turkkpťšo ’feuer- 
haken, schiireisen’, U. turttuško, kort-tuško ’scharre od. harke zum 
zusammenscharren des mehls’, Utrobin G. (Munk. wbuch s. 374) 
štůčko id.

<  tschuw. Ašm. (s. 364) tortíka, turo z im ,  Zol. torčka, 
Ahlqv. torcká ’feuerhaken, schureisen’ (vgl. kas. Ostr. 
tärtöškä ’mit handhabe versehenes brett zum zusammen
scharren des getreiđes’, alt. tartka, tartky ’schabeisen’). 
Vgl. Paas. NyK X X X II s. 270. Den wotjakischen formen 
tursko, turtko, tuťško «  Hur(ško) liegt offenbar tschuw.
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torťáka, den formen burgpťšo, turkkifâo  aber wahrscheinlich 
tur, n zrna  zu grunde; U. turttuško hat sich möglicherweise 
unter einíiuss iles tat. tärtöškä gebildet.

wotj. MU. turto ’femerstange, deichsel, gabeldeichsel’, U. tu r to : 
geri-turto ’deichsel am pflug’, Munk. K. turto 'gabeldeichsel, dop- 
peldeichsel’, ідёгё-turto ’pflugbaum’ |[ syrj. P. totia- ’kriicke od. 
rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getreides’.

<  tschuw. Ašm. (s. XI, XVIII, 45, 70) tur na, torna, Zol. 
torda, Ahlqv. turdá, tordá 'deichsel' (vgl. kas. B ál. Ostr. 
tärtä, bschk. K atar, tärtä 'deichsel, doppeldeichsel’). Nach 
Munkácsi wbuch s. 386 ware das wotj. wort aus dem ta
tarischen entlehnt, was jedoch, wegen des vokalismus, nicht 
möglich ist; dagegen stimmt es in dieser hinsicht gut zu 
dem angefiihrten tschuwassischen worte.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tortá 'deich
sel, femerstange’ entlehnt.

wotj. G. tušmon, tušman  ’böser mensch, feind, böser geisť, M. 
tušmon ’boshaft, tiickisch, hämisch; tiickischer mensch’, Munk, S. 
tušmon 'feind, gegner, widersacher, bösgesinnter mensch; feind- 
licher geisť, S. tušmonal- 'hassen, anfeinden; beneiden, nicht gön- 
neu’, G. tušmonjašJc- id.

<  tschuw. Ašm, (s.46) Ы т ап  'feind', Z ol. tušman 'feind, 
verbrecher, bösewicht’, Ahlqv. tušman ’iibelthäter’ (vgl. 
kas. B ál. Ostr. došman 'feind', kir. Z ol. duspan id., 
alt. Verb. tušman 'feind; fremd, fremder, ausländer, 
fremdling’, kom. Radl. tušman 'feind', osm. Zenk. diišmen 
'feind, gegner, widersacher’; — aus dem pers.). Wegen 
des anlautenden t muss das wort ais tschuwassisches lehn
wort angesehen werden; dagegen ist wotj. J. drušmon, diš- 
mon, U. dišmon, 'feind, böser geisť, Munk. K. dušmon, 
tděšmon, U. i  dušmon id. aus dem tatarischen elitlehnt (in 
bezug auf den anlaut vgl. z. b. wotj. dauil ’sturm’ <  tat. 
dauyl, wotj. daga ’hufeisen’ <  tat. daga, wotj. dir  'vielleicht, 
wahrscheinlich’ <  tat. dyr, wotj. dus 'freunď <  tat. dus; 
Munkácsi NyK XVIII s. 138 u. wbuch s. 377 hält nicht nur
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wotj. dušmon etc., sondern auch tušmon  fiir ein tatarisches 
lehuwort. Vgl. auch B udenz NyK III s. 399). Zu beach- 
ten ist auch, dass die mit t anlauteuden wotjakischen tor
nien in den nördlichen dialekten vorkommen, welche weni- 
ger vom tatarisehen beeinflusst sind als die siidlicheren, 
denen die mit d  anlauŧenden formen angehören.

Aus dem tschuwassischen stamint wahrscheinlich auch 
tscher. tâ-šman ’böser geist, böse, feinď, tušman auch: 
’hexenmeister’ (vgl. auch B u d e n z  NyK III s. 399, M u n k . 

NyK 1. c.). Ein tatarisches lehnwort ist mordM, A h l q v . 

dušman  ’drache, zauberer’, mordE. W i e d . dušmon ’böser 
geist, zauherer’, vielleicht auch mordM. A h l q v . tušman 
’drache, zauberer’, mordE. W i e d . tušman  ’zauberer’ (vgl. 
M u n k . 1. c., P a a s . JSFOu. XV ,2 s. 57), welch letzte- 
res auch aus dem tschuwassischen entlehnt sein könnte. 
Das wort ist auch (aus dem tatarisehen) ins wogulische 
aufgenommen: wog. Hušmén ’feind’, vgl. G o m b . NyK XXVIII 
s. 182.

wotj. G. fšana, S. M. J. MU. U. tšaŋa, Munk. K. ščaíia, Gavr. K.
šaŋa ’dohle’.

<  tschuw. A šm . (s. VII, XII, XIX, 361, 368) ťéana, tšaŋea, 
M u n k . (NyK X X I s. 25) !:čaňga, +čawga, Z o l . ě a n a , A h l q v . 

ě a n á  ’dohle’ (vgl. toh. č ö n g ä , kas. B á l . ö ä iik ä , alt. V e r b . 

ta n , tä n , koib. Ca s t r e n  tä n  ’dohle’). Vgl. M u n k . NyK
XVIII s. 113 u. wbuch s. 288.

Aus dem tschuwassischen stammt ebenfalls tscher. 
tsäŋgä, óária ’dohle’, vgl. M u n k . 1. c., wogegen mord. 
!:čavka ’dohle’ aus dem tatarisehen entlehnt ist, vgl. M u n k . 

1. c., P a a s . JSFOu. XV , 2 s. 51. Turkotatarischen ursprungs 
ist ohne zweifel auch magy. c s ó k a  ’dohle’, vgl. M u n k . 1. c.

wotj. MIT. (Uč.) tšaraka ’(holz)kugel’.
<  tschuw. A sm . (s . 153) šavraea, Z o l . á a v ra g a , Uč. (s. 101) šav- 
raea ’rund, kreisförmig’, Uč. (s. 56) šavraoa ťšimfr ’kugel’ 
(ťšinur =  ’rund’) ; A s m . ( s . 153) šavra ’rund’, (s. 369) šavra 
z i t ,  auch dial. (s. 369) (Sara z i( ,  Z o l . sa v r á  áil' ’wirbel-
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w in ď , A h lq v .  á avrá  ’k re is ; rund’; Ašm. šavjr ’đ reh en ’, 

Z o l.  áavr , s a v y r  ’u m k eh ren ’ (v g l. kom . R a d l .  c ä iir ä  'rund  

h erum ’, c ä u r  ’u m w ick eln , um hůllen ’, osm . B u d a g . č ä v e r  ’um- 

ringen , k ehren , w en d en ’, č ä v r ä  ’k reis , u m k reis’). D a s  w o t

ja k isc h e  w o r t se tz t  ein  tsch u w a ss isch es  *ťšaraea vorau s  

(v g l. oben tsch u w . šavra ~  fšard).
Aus dem tschuw. stammt auch tscher. säräš, sa w ó r é m  

’drehen, wenden’ (vgl. B u d e n z  NyK III s. 413).

wotj. G. ťšarlan, M. ťšarlan ’fischmöwe’.
<  tschuw. Asm, (s. XII, 369 ) ťšarlan, ťšarlan, šarlan ’fisch- 

m öw e (чайка)’, Z o l ,  č a r la n , A h lq v , č a r lá n  ’re ih er ’ (vg l. 

kas. B á l ,  OsTB. V o sk r . č a r la k : a k  ca r  la k , alt. c a r l ä k : a k  

č a r lâ k  ’m ö w e’).

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tsärlän, 
tsärlä'ŋgd, č a r lá n  ’reiher’, č á r la n  ’möwe’ entlehnt.

wotj. G. U. ťšeber, S. M. J. tšeber ’schön, anmutig, hubsch, guť,
G. auch: ’sclinell (adv.)’, MU. auch: ’schönheit’, J. auch: ’gut (adv.)’. 

? <  tschuw. Asm. (s. VII, 55, 63, 66, 227) tšiser, Z o l. č i-  

b e ř , A h lq v . ó ib é r  ’schön, hubsch, guť, Z o l .  A h lq v .  auch: 
’gut (adv.)’ [vgl. kas. O s tr . V o s k r . č ib ä r  ’schön, hubsch, 
wohlgestaltet, prächtig, brav’, B á l . č ilb ä r  ’nett, hubsch, 
schiin’, kom. R a d l .  c ä b ä r  ’reinlich, vorsichtig’, dsch. Vámb. 

c 'e b e r  ’flinck, geschickt (von írauen), gute wirtin’, alt. 
V e r b . č e b e r ,  š e b e r  ’sauber, reinlich, behutsam, vorsichtig’, 
jak. B ö h t l .  sä b ä r  ’rein, sauber’]. Vgl. M unk. NyK XVIII 
s. 112 u. wbuch s. 312. M u n k á c s i hält das wort fůr ein 
tschuwassisches lehnwort (die kasantatarischen wörter wer
den von ihm nicht angefiihrt), was auch sehr miiglich ist. 
Ebenso gut könnte es aber aus dem tatarischen entlehnt 
sein, vgl. in bezug auf den vokalismus z. b. wotj. eseb ’iiber- 
legung, nachdenken’ <  kas. is ä b , wotj. kepeš, keńeš ’rat, 
beratung’ <  kas. k ip ä å , wotj. ńergt ’ordnung, reihe’ <  kas. 
n ir g ä . Möglicherweise steht das fragliche wort jedoch hin- 
sichtlich seiner bedeutung dem entsprechenden tschuwassi
schen worte näher.

8
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Tscher. tsefter ’gut, schön’, č c w é r ,  e 'e w e r  ’schön, 
hiibsch, gesund, glticklich’ ist wahrscheinlich aus dem tschu
wassischen entlehnt (vgl. B u d e n z  NyK III s. 418, M unk. 

NyK 1. c.), wogegen mord. c 'e b 'ä č  ’hiibsch, nett, schön’, 
wog. šäper ’gut’, ostj. ligpƞr ’gut’ tatarische lehnwörter 
sind (vgl. M unk. 1. c., Gomb. NyK XXVIII s. 433 , P a a s .  

JSFOu. XV ,2 s. 46 u. FUF II s. 135).

wotj. S. (Šek! ’da hast du (näml. das opfer)! sieh da!’ M. t'Šek: 
tše'kt! ’da haben sie! sieh da!’ J. t'Šek: t'še-ke, pereš . . .! ’da hast 
du, alter . . .’, MU. t'Sök: t'Šök, aíad med mšoz! ’da hast du, möge 
(dieses opfer) vor dich nieder fallen!’, W a s i l j e v  (MSFOu. XVIII s. 
3 3 )  S. (Šek-: tšekan ’opfer fiir die verstorbenen’, B u c h  c 'y k e  (vgl. 
unten).

<  tschuw. Asm. (И зв. XVIII s. 122) (šuk, tlŠuk ’opfer’, (s. 
226) u j D'/й в э  ’feldopfer’, Z o l .  ě u k , A h lq v . e u k , e t ik  ’opfer’, 
Asm . (s. XVII) t'šiikle, Z o l .  ð u k le  ’ein opfer darbringen’ 
[vgl. alt V e r b . č o k !  ’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: č o k !  s l e r g e  b e g  ša ita n !  

’empfangen Sie, mächtiger teufel!’ oder ’essen Sie, herr 
teufel!’; č o k t o  ’die götzen besprengen; die ersten bissen 
der speise ins feuer werfen mit dem ausruf: č o k ! ’, č o g u r  

’einer gottheit das opfer iiberbringen (vom schamane)’, č o -  

g y n  ’beten (von heiden)’, vgl. auch kas. O s tr .  ě iik  ’ein volks- 
fest am letzten fleischtag vor den Petrifasten (nach Pfing- 
sten)’]. Das fragliche wotjakische wort kommt nur im ge- 
bete bei dem opfer fiir die verstorbenen vor. Daraus lässt 
es sich leicht erklären, dass B u c h  (Die wotjäken s. 607 
ff.) c 'y k e  (o: (Šeke) mit „die schatten oder maněn der ver
storbenen, die geister der l;ingstverschiedenen“ iibersetzt, 
z. b. c 'y k e  p õ r e s j o s ,  d z e e '  uť v ó r d y  „ihr geister der längst- 
verschiedenen, wohl hiitet und erhaltet11, c 'y k e  p õ r e s jo s  

a d ž ä d  m e d  u á o z  k iá to n  k a r k o m  „ihr geister der längst- 
verschiedenen, möge die libation, die wir spenden, vor
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euch  n ied er fa llen “, c 'y k e  u r o d  ě n  k a r , v ir o  s o t k o  „ihr g e i-  

ster , v e ru n sta lte t uus n ich t, (dafiir) g e b e  ich  eu ch  das b lu t“ 

(v g l. auch M u n k , w b u ch  s. 314 s . v . +c?ke).

Aus dem tschuwassischen stammt gleichfalls tscher. 
tsök, č o k  ’ein heidnisches opfer’, tsö'kläš, tsö-’läš, c 'o k le m  

’götzen dienen, opfern’, vgl. B u d e n z  NyK III s. 415.

w o tj .  S. M ., I s l . J . ,  M U . ťáibor «  *t'åibor), U . ťéibor «  *ťšfbor), 
G a v r . K. йіЪог ’bunt’; M u n k . S. ШЬого ’bunt befleckť (э: ge-
tieckť).

<  tschuw. A š m , (s. 93, 157) Щ ваг, Z o l . č y b a r  ’bunt, ge- 
fleckť (vgl. kas. B á l , č y u a r , ě u b a r  ’gefleckt, getiipfelť, O s t r , 

ó u a r , č y u a r  ’bunt, gefleckť, bschk. K a t a r , s y b a r  ’gefleckt’). 
Vgl. Verf., Zur gesch. s. 21 u. § 71; vgl. auch P a a s , NyK 
XXXII s. 260, wo unter den turkotatarischen wörtern das 
kasantatarische wort zuerst und das tschuwassische zuletzt 
erwähnt wird. M u n k á c s i  wbuch s. 321 hält das wort fiir 
ein russisches lehnwort (vgl. russ. чубарый ’gefleckt’), was 
jedoch, des vokalismus halber, sehr unwahrscheinlich ist. 
Im wotjakischen kommt noch die form G a v r . K. íiubor vor, 
in welcher das wort wahrscheinlich aus dem tatarischen (vgl. 
oben die form kas. c u b a r )  entlehnt ist (vgl. auch Verf., 1. c.).

Das wort ist auch ins tscheremissische entlehnt: tscher. 
o u w a r  ’bunt’.

wotj. G. ťšip], ťšfpi, S. M., I s l . J., MU. ťáipi, U. ťéipu, M u n k . K. 
!:čipe ’kiichlein’ || syrj. I. tiipan, L y t k in  auch: ťšip ’kiichlein’, V. 
Peč. S. L. ťšipan ’henne’, ťsipan-pi ’kiichlein’ (pi =  ’kind, junges’).

<  tschuw. A s m , (s. XI, 117, 154) fšdBd, йэвэ, M u n k . (NyK 
XXI s. 6) t bébé, A h l q v . č íb e ,  č íb a , Z o l . č ip ' ’kiichlein’ 
(vgl. kas. B á l . O s t r . V o s k r . č e b e š ,  bschk. K a t a r , s e b e š i d . ) .  

Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 113 u. wbuch s. 320. Die 
syrjänische endung -an ist ohne zweifel ein diminutivsuffix 
(vgl. z. b. syrj. UV. dereman ’hemdchen’ {derem ’hemd’), 
L. nilan ’mägdelein’ {nil ’mädcheu’)]. Uber den scliwund 
von ausl. *i im syrjänischen vgl. oben s. 35, mom. 40.
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Aus dem tschuwassischen ist ebenfalls tscher. tsa„da„, 
e 'õ w e ,  č õ w ö  ’huhn’ ( č õ w e - ig e  ’kuchlein’) entlehnt, vielleicht 
auch mordE. t s ip u ,  t á u p u : t s ip u  le v k s ,  tá u p u  le v k s  ’kiichel’, 
vgl. M u n k . 1. c.

w otj. MU. fåokmor, U. (šokmor, M. IŠukmer, M u n k . S. K. (Šokmbr
’priigel, keule’ || syrj. S. L. t'šokmar ’schlägel, keule, handramme’. 

< f  tschuw. Z o l . e o k m a r , A h l q v . č o k m á r , č u k m á r  ’priigel, 
keule’ (vgl. kas. B á l . c u m a r , č u k m a r  ’priigel, keule’, O s t r . 

V o s k r . č u k m a r  ’kniittelchen’, bschk. K a t a r , s u k m a r  id., 
kir. B u d a g . č o k b a r , R atjl. t o k p a r  id., kom. R a d l . c o k m a r  

’kuuttel, schlägel, keule’). Nach M u n k á c s i  NyK X V I I I  s. 
113 u. wbuch s. 323 wäre das wort dem tatarischen ent
lehnt. Hinsichts seines vokalismus und seiner verbreitung 
ist das wort jedoch eher ais tschuwassisches lehnwort an- 
zusehen.

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. č o k 

m á r  ’eine keule zum betäuben der fische unter dem eis 
(beim fischfang gebraucht)’; dagegen ist mord. tčokmar 
’kniittel, ballholz’, ^čotmar ’knuttel, priigel’ wahrscheinlich 
ein tatarisches lehnwort, vgl. P a a s .  JSFOu. XV,2 s. 52.

wotj. M u n k . K. (Šuk- ’feuer schlagen’, tøl-čukon  ’feuerstein’.
<  tschuw.; vgl. tschuw. Z o l , č o χ -  ’anreizen, anfeuern, auf- 
hetzen’, kas. B á l , č a k -  ’beissen, stechen’, ut é a k - ’feuer 
schlagen’, é a k m a  ’feuerstein’, bschk. K a t a r , sa k -  ’stechen, 
beissen (von insekten und schlangen)’, s a k m a  ’feuerstein’, 
s a k m a  sa k  ’feuer schlagen’, koib. Ca s t r e n  s a g a r b e n , karg. 
C a s t k é n  ť a h a rm e n  ’feuer anschlagen’, alt. V e r b . č a k -  

’stecheu (von insekten)’, o t  č a k -  ’feuer schlagen’, é a g y n  

’blitzen’, osm. č a k - ’anschlagen, feuer schlagen, leuchten, 
blitzen’, jak. č a k y r  ’feuerstein’. — Nach M u n k á c s i  NyK 
XVIII s. 60 u. wbuch s. 326 wäre das wort aus dem ta
tarischen entlehnt, was jedoch wegen des vokalismus nicht 
möglich ist (-M-, nicht -a-). Der vokal -u- im wotjakischen 
weist deutlich auf das tschuwassische hin (iiber tschuw. 
o ~  u  — turkotat. a vgl. oben s. 1; vgl. auch s. 28).



Möglicherweise stammt auch tscher. tšiiU äŠ (ťšiikt-) 
’anziinden, anbrennen’. ě u k té m , č i ik t e m , e ik t e m , c u k té m  

(č u k t- ,  č iik t - ,  eikt-, c u k t-)  ’anziinden’ (welches B u d e n z  

MUSz. s. 169 u. 190 mit fi. s u u t tu a  ’iiberdrussig, uuwillig 
werden’ und syrj. sotni, wotj. sut in] ’verbrenuen’ vergleicht) 
aus dem tschuwassischen; in diesem falle miisste natiirlich 
tscher. -t- als (momentanes) bildungssuffix aufgefasst wer
den. — БІіп tatarisches lehnwort ist wog. šuχi ’feuer schla- 
gen’, vgl. G o m b . NyK XXXI s. 364.
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w otj. U. ťšulges, S. ťšugles ’s tr u m p f, M. ťšugles ’frau en stru m p f  

von  tu ch ’, I s l , J. ťšugles ’aus le in w an d  od. grobem  bauern tuch  g e -  

u äh ter  s tr u m p f [S. M. J. ťšugles <  *ťšulges, v g l. U. ťšulges\.
? <  tschuw.; vgl. tschuw. Asm. (s . 3 5 7 )  tšflka, ťšílra, Z o l . 

ö u lg a , A h lq v . c o lg á  ’strumpf’, Z o l . ö u lg a n  ’sich im jägernetz 
verwickeln’, kas. B á l . ó o lg a u  ’lappen zum umwickeln des 
schienbeins’, ó o lg a - ’umgeben, umwinden, umwickeln’, bschk. 
K ata r , s o lg a  id., a ja g y p a  s o lg a n  ’die fusslappen um die fůsse 
wickekť; kom. tob. c u lg a u , kir. šu lg a u  ’strumpf, fusslappeu’, 
kom. cu lg a , kir. šu lg a  ’einwickeln’, kom. toh. c u lg a n  ’einge- 
wickelt sein’, dsch. š u lg a u  ’fusslappen’, alt. V e r b . e u lg u  

’windel’). Vgl. M u n k . NyK XVIII s. 113—4 u. wbuch s. 
3 2 7  („csuv. tat.“). In der endung -es sieht M u n k á c si NyK 
1. c. die wotjakische pluralendung -jos (also „čulgajos >  
čulgjos ]> čugťos ;> čugles“); diese annahme ist aus laut
lichen grimden unhaltbar, ausserdem auch unnötig, denn 
wotj. ťšulges, ťšugles bedeutet, wenigstens nach meinen auf- 
zeichnungen, 'strumpf’, nicht „strtimpfe“. Die fragliche en
dung ist meiner ansicht nach das wotjakische bildungssuf
fix -es (=  syrj. -es), mit welchem sowohl denominale als 
deverbale nomina abgeleitet werden (vgl. W ie d . Syrj. gr. 
s. 60— 1, Am. JSFOu. XIV , 2 s. 22), z. b. hutes ’dresch- 
flegel’ (kutin] ’ergreifen, in die hand nehmen’), tijalies 
’brechung, bruch; stiick, bissen’ (tijaltin] ’brechen’); vaťes 
'bett, unterhetť (vať]n] ’ausbreiten, unterbreiten’) ; pales 
’stuckchen’ (pal ’halb, hälfte’), pel'es 'die halbkreisförmigen
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öhre an den seiten des bastschuhes, durch welche man die 
bastschuhschnure zieht’ (pe l ’ohr’). Demnach wäre die ur- 
spriingliche bedeutung des wortes ťšulges: „das (um die 
fiisse) (um)gewickelte, fusslappen“ (von *ťšulg- ’umwickeln, 
umwinden’). Seiner form nach könnte wotj. ťšulg- so’- 
wohl aus dem tschuwassischen, ais dem tatarischen stam- 
men; auch M u n k á c s i  wbuch s. 327 bezeichnet das wort 
mit „csuv. tat.“. — Vgl. unten wotj. ťšulko.

wotj. MU. ťšulko ’strumpf, S. M. J. ťšulka, U. ťšulka ’socke, strumpf, 
MU. ťšulko-ďfr ’socke’ (ďir — ’haupt, kopf, spitze’), M u n k . K. ťšulka 
’strumpf, socke’.

<  tschuw. A sm . (s. 357) Uf Um, ťšflra, Z o l . č u lg a , A h l q v . 

c u lg á  'strumpf, Uč. (s. 17) ťšflra вигэ  'socke' {pus =  
'haupt, kopf) (vgl. oben unter ťšulges). Vgl. M u n k . NyK 
XVIII s. 113 u. wbuch s. 329, wo das wort mit „csuv. tat.“ 
bezeichnet ist.

Aus dem tschuwassischen ist auch tscher. tsHka, 
čulká ’strumpfe’ (+сэіка lapa ’socken’) entlehnt. — Syrj. 
f'šulki, (kuvki 'strumpf, striimpfe’, ťšulok 'strumpf ist da
gegen ein russisches lehnwort: russ. чулокъ, pl. чулки 
'strumpf.

wotj. M . ťšumon, M u n k . S. ťšumon 'gefäss (korb) von birkenrinđe’, 
W i e d . Zus. tsu m o n  ’trog’ || syrj. U. V. Peč. S. L . ťšuman, P. (su
m an , L y t k in  ťšuman 'gefäss (korb) von birkenrinde’.

<  tschuw. P a a s . i t ä m ä n  'aus linde verfertigtes längliches, 
niedriges gefäss (zum malzen)’, Z o l . e ik m eń  'korb aus 
birken- od. lindenrinde’ [vgl. tat. T b o ic k ij  (s . v . tscher. 
eom án ) åum an]. Vgl. P a a s , NyK XXX II s. 260, wo das 
syrjänische wort nicht angefiihrt wird.

Aus derselben quelle stammt deutlich auch tscher. 
eomán 'kahnförmiger kasten von lindenbast (лубочный 
ящикъ) mit schlittenkufen, zum hinausfahren von mist, 
schnee u. ä. aus dem hofe’ (T k o ic k ij), vgl. P a a s . 1. c.
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w o tj. U. ťšumori, M. S. šumori, G a v r .  G. šumori ’o b erte il an der  

sen k rech t steh en d en  s ta n g e  d es sp in n ro ck en s’, MU. šumori ’k im kel 

am  sp in n rock en , dock e, w ic k e l v o n  flach s zum  sp in n en ’, M u n k . S. 
šumori ’sp in d e lsch e ib e’ [„ p eresz len  (az o rsó fa  alján  a lk a lm a zo tt la p o s  

cson t-, ércz- v . fa k a r ik a , m e ly n ek  czé lja  az o rsó fa  k ön n yu  fo rg á sá t  

e lö se g ite n i)1'].

<< tschuw.; vgl. tschuw. A sm . ( s . 369) t'šomor, ŧ'šimir, šhnrr 
'rund; fausť, M u n k . (NyK X X I s. 22) ^ čí'mír, !:čomor, Z o l . 

ě u m u r , A h l q v . č u m u r  'runď [vgl. kas. B á l . j o m o r ,  j o m o r o  

'rund', bschk. K a t a r , j u m y r y  ’rund, kugelförmig’, kir. B u 

d a g . ğ u m u r  ’länglich rund, wie ein ei’, osm. B u d a g . ju m r u  

'rund (von allen seiten), aufgeschwollen’; vgl. tschuw. Z o l , 

č u m u r t  'zu einem klumpen zusammendriicken, ballen’, kas. 
B á l , j o m - ,  bschk. K a t a r , ju m -  'zusammendriicken, zudriicken, 
schliessen, zusammenkneifen (augen)’]. Der wechsel von 
anlautendem ťš und š im wotjakischen beruht wohl auf 
dem iihnlichen dialektischen wechsel im tschuwassischen 
(vgl. auch A s m . Gr. s. 369). Die verschiedenen bedeutun- 
gen des wotjakischen wortes lassen sich leicht aus der be
deutung der angefiihrten tschuwassischen wörter erklären 
(vgl. auch in dieser hinsicht die iibrigen turkotatarischen 
beispiele). Die urspriingliche bedeutung des wotjakischen 
wortes ist demnach wahrscheinlich „etwas rundes, zusam- 
mengedriicktes, zusammengeballtes“ gewesen. Uber das 
auslautende wotj. i  vgl. oben s. 34.

Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. tsěm&r 
'etwas rundes iiberhaupť, tsõmä-raš ’zusammenhäufen, anhäu- 
fen’, tsomd-ryaš ’sich anhäufen, sammeln, ballen’, tmr&rka 
’klumpen’), č u m u r , c 'u m õ r  ’zusammen, alle mitsammen’ (c 'u -  

m õ r a š  ’rund’, č u m r á ä  ’kugel’, e 'u m ð r e m  ’häufen’, č u m u r -  

t é m  ’umdrehen’).

wotj. W a s i l . t e v  (MSFOu. XVIII s. 133) S. fšu.tši ’b ö sa r tig e  sk rofu -  

lö se  b eu len  a u f dem  k o p fe ’, M u n k . S. t.šu.tši ’art a u ssch lä g e , w e lch e  

am k o p fe  von  v ie len  läu sen  en ts teh en ’, I s l . J. ťé u fij  ’k rä tze , g r in d ’,
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A m . (JSFOu. I s. 52) K. Vwčõ ’blutgeschwiir’, M u n k . K. +cwc<? 
’aussatz, faule ecke am munde’.

<  tschuw. A s m . ( s . 3 5 3 )  Ш Ш й, ťšnyžn  „benennung einer 
krankheit, welche die fdsse des pferdes ,,verzehrt“ ( mok- 

рецъ?); diese krankheit veranlasst beim menschen zer- 
fallen der zähne“, ’mundbrand (?)’, Z o l . č e č u  ’hämorrhoi- 
den, krebs (krankheit)’ [vgl. misch. P a a s . (JSFOu. XV , 2 

s. 5 1 )  +cöcö ’irgend eiue hautkrankheit’, ? kas. A s m . (И з в . 

XVIII s. 111) t ö č ö  : t ö č ö  z ä x m ä ti  ’mundbrand (?)’; Z o l . 

stellt das tschuw. wort mit tat. t ä č e  zusammen, ohne je
doch die bedeutung des letzteren namhaft zu machen].

Das tschuwassische wort ist auch ins tscheremissische 
entlehnt: tscher. č u č í ,  č u č ú  ’hämorrhoiden, krebs (krank
heit)’. MordM. 1'šučä, mordE. "reuče 'eine gefährliche haut
krankheit, krebs’ („von den mokscha’s im gouv. Tambov 
wurde das wort mit russ. цынга ’mundbrand’ i\bersetzt“), 
mordE. (W i e d .) tá u t s u  'krebs (krankheit)’ ist wahrschein
lich aus dem mischärtatarischen entlehnt, vgl. P a a s . JSFOu. 
XV , 2 s. 51. P a a s o n e n  NyK X XX II s. 261 stellt nicht nur 
das tscheremissische und mordwinische, sondern auch das 
wotjakische wort zunächst mit dem genannten mischärtata
rischen worte zusammen.

wotj. G. U. udfs, S. M. ud]s ’der teil des ackerbeetes, den eine per
son zu schneideu hať, M u n k , S. udis  'strich, streifen bei schnit- 
tern’ II syrj. V. adas 'strich ackerlandes zwischen zwei furchen, 
ackerbeeť, S. adas 'der teil des ackerbeetes, den eine person (vom 
einen ende zum andern) zu schneiden hať, S a v v , adas ’ackerbeet, 
gepfliigter strich ackerlandes’, Roo. P. adas 'terminarbeit, erdan- 
teil, grundanteil (урокъ, най земли)’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. Z o l , o t  'gehen’, A h l q v , o d a s ,  Uč. 
(s. 124) UDas ’gehen, schreiten’, A šm . (s . 69) oiŋm  'schritt, 
(im kreise Kurmyš:) ein feldmass’, Z o l . o d á  'schritť, o d y m  

'strich ackerlandes’ [vgl. kas. tob. kom. a tla  ’schreiten’, 
jak. a ty l la  id., tel. alt. schor. leb. sag. koib. ktsch. kiiär. 
a lta  ’schritte machen, schreiten, mit schritten ausmessen,
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liberschreiten, iiber etw. hinwegschreiten’, osm. a d  'schrei- 
ten’, kir. kas. osm. a d y m  'schritť, jak. a ta x  id., ad. a d y m  

’läugemass, ungefähr eine arschin’, schor. a d y s  ’ein feldmass 
( ' / ie  desjatine)’, R a d l .; kas. O s t r . a d y m n a  ’die entfernung 
mit schritten ermessen’]. Dem tschuwassischen o  ( ~  u )  der 
ersten silbe entspricht hier wotj. u, syrj. a ebenso wie in 
wotj. kun, syrj. kan  ’fiirst, könig’ <  tschuw. χon, χun  und 
wotj. šurlo, syrj. ťšarla ’sichel’ <  tschuw. šorla, šurla (vgl. 
oben s. 29). Die endung des permischen wortes spiegelt 
wahrscheinlich eine mit s  auslautende endung der original- 
sprache wider (vgl. oben schor. a d y s ) ;  es wäre aber 
auch nicht unmöglich, dass dieselbe eine permische bildung 
ist (iiber die sufíixe -as, -es, -is siehe W i e d . Syrj. gr. .§§ 
22, 36; vgl. auch oben unter ťšulges).

Aus dem tatarischen stammt w o g . šqtlgrn 'schritť, 
v g l. G omb. NyK XXVIII s. 171.

wotj. G. ugi, M. J. u g i : peť-ug], MU. igi, U. gl-.peť-gf «  *pel- 
-ugi) ’ohrring, ohrgehänge’ [peť— 'ohr’], M u n k . S. ugi, K. f egč 
’ohrring’, S. p d -u g i  id., B u c h  S. u g y  'ohrgehänge' („sie bestehen 
aus einer oder mehreren kettenartig verbundenen silbermiinzen, die 
an einem messinghaken befestigt sind, und sind so schwer, dass 
man häufig die ohrläppchen durchrissen findet“).

? < | tschuw. A sm . (s . 14, 45) uŋei, oŋol, Z o l . o n g a  'ring', 
A h l q v . ó n g a  'grosser ring.’ Da ein entsprechendes wort 
in den iibrigeu turkotatarischen sprachen meines wissens 
nicht belegt ist, könnte naturlich 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 lautiibergang 
*ilg >  il noch nicht durchgefuhrt war (vgl. oben s. 24—5).
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wotj. G. S. M. J. MU. U. ukšo M u n k . K. uMo ’geld’.
< j  tschuw. A s m . ( s . XVIII, 45, 100) ukša  ’geld’, Z o l . oksa, 
A h l q v . ukáá, okšá ’geld; kupfermunze’ [vgl. kas. kkir. sag. 
leb. tel. alt. akča (nördl. dial.) ’miinze, geld (iiberhaupt)’, 
(osm. krm.) ’weiss, weisslich’, osm. akčä ’miinze: 1/3 para 
asper, geld (iiberhaupt)’, kom. misch. bar. tob. akca ’geld’, 
kir. akša ’vveisslich; geld’, krm. axey kar. T. axča, kar. L. 
axcy ’geld’, R a d l .; bschk. K a t a r , aksa ’geld’, koib. Ca s t r e n  

akta, akte ’kopeke, gelď], M u n k á c s i  hebt in NyK XVIII 
s. 1 4 9  ausdrucklich hervor, dass das fragliche wort ein 
tschuwassisches lehnwort ist (vgl. auch 1. c. s. 86), bezeichnet 
es aber später wbuch s. 82 mit „tat. csuv.“ (vgl. auch Bu- 
DENz NyK III s. 403). Wegen seines vokalismus kann wotj. 
ukšo nur aus dem tschuwassischen entlehnt sein, während 
dagegen wotj. M u n k . S. akša (wbuch s. 2) ein tatarisches 
lehnwort ist, vgl. Verf., Zur gesch. § 44.

Ein tschuwassisches lehnwort ist ebenso tscher. o-ksa, 
okáa ’geld’, oksá ’halbe kopeke’ (vgl. B u d e n z  1. c., M u n k .  

NyK XVIII s. 86), wogegen wog. oχšä, rokkšé, šŋkhšct' 
’geld’ wahrscheinlich aus dem tatarischen entlehnt ist (vgl. 
A h lq v .  JSFOu. VIII s. 9, G om b, NyK XXVIII s. 168), 
Turkotatarischen ursprungs sind auch mord. akša ’weiss’, 
аЫэ/ш (demin.) ’silber’ (vgl. P a a s ,  JSFOu. XV,2 s. 2 7  — 8 )  

und magy. akcsa =  „kis pénz“ (vgl. M u n k . 1. c.).

w otj. J .  (PoTANiN Изв. III s. 24 8 ) u l y b : u ly b -tu ru m  ’sedum  te le -

phium’ (turum o: turpn  =  ’gras, krauť).
? <  tschuw. — M u n k á c s i  wbuch s. 105 bezeichnet das wort 
als tschuwassisches lehnwort. In den mir zugänglichen 
tschuwassischen quellen habe ich kein entsprechendes wort 
gefunden. Dr. G u s t a v  S c h m id t  lenkt meine aufmerksain- 
keit auf arab. a la b ld ,  a b ld  ’joubarbe ou jombarbe (plaňte)’ 
( D o z y , Supplément aux dictionnaires arabes, s. 2), a b id  

’Sempiternus, Planta quædam’ ( F r e y t a g , Lexicon arabico- 
latinum I, s. 3). Es ist auch sehr möglich, das dieses wort 
(a la b íd )  durch vermittlung des tschuwassischen ins wotja-
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kische aufgenommen ist (in lbezug auf den vokalismus der 
ersten silbe vgl. tschuw. x o t  ’papier, schrifť =  tat. k a t,  

arab. x a t t ;  tschuw. t o χ j a  ’mädchenkappe’ =  tat. ta k ja , arab. 
tä k ia t , ta k ja ).

wotj. MU. иціто «  *ulmo), Mu n k . K. ulmo ’apfel’ |j syrj. W ie d . 

Zus. ulmö (a: ulme, <  *ulmo), auch: ulmös ’apfel’.
<  tschuw. A šm . (s. IX, XVIII, 2 9 , 4 5 )  uima, olma, Z o l . 

o lm a , A h lq v . o lm á  ’apfel’ (vgl. kas. kir. kkir. tob. ad. 
kom. krm. uig. tar. dsch. a lm a , osm. ä im ä  ’apfel’, R a d l .; 

bschk. K at a r , a lm a  id.). Vgl. B ud en z  NyK III s. 4 0 3 ,  

M u n k . NyK XVIII s. 86 u. wbuch s. 1 0 8 , wo jedoch das 
syrjäuische wort nicht ervvähnt ist. Im syrjänischen haben 
wir e «  *o) in der zweiten silbe ebenso wie in syrj. kuže 
Nvaldonkel’ (wotj. kuéo ’wirŧ’) <  tschuw. χuža, x o ž a  (vgl. 
oben s. 2 6 — 7, 8 6 ) . — Wotj. U . alma ist naturlich aus dem 
tatarisehen entlehnt (vgl. M u n k . wbuch s. 2 5  u. Verf., Zur 
gesch. § 4 4 ).

Tscher. olma• ’apfel’ ist gleichfalls aus dem tschuwas- 
sischeu entlehnt, vgl. B u d en z  1. c., M u n k , 1. c. Turkotatari
schen ursprungs ist auch magy. alma ’apfel’, vgl. M u n k . 1. c.

wotj. G. ulošo-.ulošo val, S. M. J. U. ulošo, J. MU. uuiošo «  
*ulošo), M u n k . K. ulošo, ološo ’wallach’ (val =  ’p ferd ’), J. ulošo 
karini Nvallachen (einen hengst)’.

<  tschuw.; vgl. tschuw. A sm . (s . 62, 7 7 ) lam, A h l q v . la šá  

’pferd’, Z o l . la ža  ’wallach, pferď [vgl. kas. krm. osm. a la ša  

’wallach’, (osm.) ’ein pferd od. ein anderes lasttier, das an 
den sattel od. packsattel gewöhnt isť, R a d l .]. Mun k á csi 

NyK XVIII s. 125 u. wbuch s. 106 erklärt das wort fúr 
ein tatarisches lehnwort, was jedoch wegen des vokalis
mus nicht möglich ist. Wotj. ulošo setzt die tschuwassi
sche originalform *ulaka, *olam voraus (vgl. wotj. bušono 
’schwager’ <  tschuw. puzana , p o ž a n a , wotj. kuromo ’ulme’ <  
tschuw. χurama, x o r a m a , wotj. urobo ’wagen’ <  tschuw. urana, 
огава; dagegen: wotj. ala fia  ’bunt gestreifť <  tat. a la ča ,
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wotj. argamat ’passgänger, zelter’ <j tat. argamak, wotj. 
manara 'minaret’ <  tat. manara, wotj. sadaka ’almosen’ <  
tat. sadaka). Vgl. Verf., Zur gesch. § 52.

Tatarische lehnwörter sind tscher. alccša, alašá 'wal- 
lach’ (vgl. M unk, NyK 1. c.), mord. alaša 'pferd, kastrier- 
tes pferd’ (vgl. P a a s , JSFOu. XV , 2 s. 28). wog. õlyš 'wal- 
lach’ (vgl. A h lq v ,  JSFOu. VIII s. 9, Gomb, NyK XXVIII 
s. 168) und ostj. adaša, odoša 'hengsť, atašg ’wallach’ (vgl. 
P a a s ,  FU F II s. 112).

wotj. S. M. J. MU. U. urobo ’bauerwagen’, G. robo: robo-ťšers 
’wagenachse’, robo-Uog ’achsennagel’, M u n k . K. těrobo, robo «  
*urobo) 'wagen, karren’.

<  tschuw. Asm. (s. XI, XVIII, 70, 130) игаъа, orava, Z o l .  

oraba, A h lq v . orabá ’bauerwagen’ (vgl. kas. kir. krm. arba 
'wagen', alt. schor. leb. kys. ktiär. abra 'wagen, raď, krm. 
kom. osm. ad. dsch. kar. T. araba 'wagen', R a d l .;  bschk. 
K a t a r ,  arba id.; ar.-osm. Z e n k . ‘araba, arba 'wagen, kar
ren’). Vgl. B u d e n z  NyK III s. 403 , M unk. NyK XVIII 
s. 135 u. wbuch s. 111. Uber M un k. K. šěrobo, robo vgl. 
Verf., Zur gesch. § 25.

Aus dem tschuwassischen ist wahrscheinlich auch tscher. 
am  fla, orawá 'wagen, raď entlehnt (vgl. B u d e n z  u. M unk. 

1. c.), wogegen wog. ’lastwagen’, õrop ’bauerwagen’,
ostj. arba 'rota, currus’ tatarische lehnwörter sind (vgl. 
A h lq v . JSFOu. VIII s. 10, Gomb. NyK ХХѴПІ s. 1 6 9 -  
70, P a a s . FUF II s. 111).

wotj. W ie d . uslom  ’vorteil, gewinn’.
<  tsch u w . A sm . (И зв. X V III s. 114) uslam, oslam, Z o l.  

oslam, A h lq v .  oslám 'v o r te il, g e w in n ’, Ašm. au ch : 'pro- 

z e n ť , Z o l .  auch  ’z in sen ’ (v g l . k a s. tob . bar. kar. krm . 

aslam 'vo r te il, nu tzen , g ew in n st , z in sen , p ro žeň te ’, kom . 

astlam 'v o r te il, z in sen ’, a lt. leb. te l. astam 'v o r te il, p ro fit’, 

d sch . asik 'v o r te il, n u tzen ’, u ig . azyk 'v o rte il', R a d l . ) .  Vgl. 
M unk. NyK X V III s. 100  u. w b u ch  s. 94.
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Aus dem tschuwassischen stammt auch tscher. oslám  

’gewinu, prozenť. Ein tatarisches lehuwort ist wog o s ly m  

’frucht, ertrag, gewinn’ (o s ly m -v a rp  ’zöllner, publican’).

wotj. G. usto ’gut’, S. M. usto, U. fsto «  *usto) ’meister’, J. usto
’m eister , k en n er; erfah ren , g e sc h ic k ť , M U. msto ’g e sc h ic k t’, M u n k .

K. usto, sto ’kiinstler, meister, liandwerker; geschickt, tuchtig’.
? <  tschuw. Z o l .  u sta  ’meister, kenner’, M unk. (NyK XXI 
s. 5) +ost«, A h lq v . ú s ty  ’meister; geschickť [vgl. kas. o sta  

(tosto) ’kiinstler, meister; geschickt, gewandť, kom. o sta

’lehrer, meister’, tel. leb. kiiär. bar. kir. tar. dsch. osm.
u sta  (tel.) ’hanđwerker’, (kir.) ’schmied’, (osm.) ’meister, 
lehrer; kiinstlerisch, geschickt, gewandť, E a d l .;  — aus 
dem pers.]. Vgl. M unk, NyK XVIII s. 142 u. wbuch s 
94, wo das wort als tschuwassisches lehnwort bezeichnet 
ist. Es könnte aber sowohl hinsichts seiner form als sei- 
ner bedeutung ebenso gut aus dem tatarischen entlehut 
sein.

Ein tschuwassisches lehnwort ist tscher. usta ’meister, 
handwerker’,

wotj. M U . Bess. luååe, M u n k . K . šiišée, Wie d . u s s e  ’iibermorgen’.
<ť tschuw. Asm. (s. 179) viššo, ѵігэ, vis, Z o l. v is s e , visá

’drei’, auch: ’der dritte’ (vgl. Asm. Gr. s. 182) (vgl. kas. 
öö , alt. tel. leb. kkir. tar. krm. ad. uig. osm. dsch. tar. 
kar. Ŧ. iic, bar. tob. kiiär. uc, sag. koib. lis, kar. L. ic 
’drei’, R a d l.;  bschk. K a t a r ,  ö s , ö säu , jak. Z o l. íis  id.). 
Vgl. M unk. wbuch s. 76. Das wotjakische wort bedeutet 
also urspriinglich 'der dritte’ sc. ’tag’ (vgl. tscher. k u m  

’đrei’, k ú m šu šta , k u m u što  ’iibermorgen’) ; möglicherweise 
ist das auslautende s, e in måse, +іШе =  der wotjakischen 
illativendung (vgl. wotj. tu  ’jener’, tus ’heuer, in diesem 
jahre’; wotj. a<t'é ’vorderteil, vorderraum, zukunfť, (šuk- 
-a,ďis ’morgen, an dem folgenden tage’), sodass wotj. 
wššs „au dem dritten (sc. tage)“ bedeutete.
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w o tj. G. uétfn f, S. M. J. MU. uétjn f, U. шЩп.f, M u n k . K. ust- 
’öffnen, au fm ach en ’, MU. usto, U. méto, M u n k . S. K. uito  ’loch , 

öffnung’, MU. auch: ’offen’; G. uéjanf, I s l . J. uijan i, Mu n k . S. 
w ja k  ’ö fter  öffnen’ || syrj. I. V. S. L. voštini, U. vestpnis, P. oéni 
(1 p. præ s. s in g . me ošta) ’öffnen’, V. S. L. vošsa, P. ošta ’o ifen ’, 

P. auch: ’loch , ö ffnu iig’, I. V. S. L. voéšini, U. vešépnis, P. os- 
é jn i ’s ich  öffnen, a u fg eh en ’, L . auch: voštpšni id.

? <  tschuw. A sm . (s . 278) uš-, Z o l .  os-, A h lq v .  o sá s , u sa s  

’öffnen, aufmachen’ (vgl. kas. aě, alt. tel. tar. sart. soj. 
kkir. krm. dsch. osm. uig. aé, kom. misch. tob. bar. ac, kir. 
schor. a š, sag. koib. jak. as ’öffnen, aufmachen’, R a d l , ) ,  

Nach B u d e n z  MUSz. s. 725 wäre wotj. uét-, syrj. vošt-, 
ošt- =  u-, VO-, o- : -(- -st-, wo -št, ein suffix zur hildung von 
momentanen, resp. intensiven verben wäre („=  št, welches 
im syrjänischen das regelmässig gehrauchte momentan-sufřix 
ist“); den so erhaltenen verbalstamm stellt er, nebst wotj. 
jm , syrj. vom ’mund, miindung’ u. a. mit li. au k ea  ’aper- 
tus’ und o v i ’janua’ zusammen. Als momentansuflix kommt in 
den permischen sprachen häufig -t- vor (vgl. B u d e n z  Alaktan 
s. 60, wo auch das fragliche wort angefúhrt wird), nicht aber 
-št-. Ohne jedoch die möglichkeit auszuschliessen, dass 
auch é hier ein besonderes suffixales element wäre, halte 
ich es nicht fiir unmöglich, dass š zum wortstamm gehört 
(also : uét-, voét-, oét- =  ué- -(- t-, vos- -(- -t-, oš- -(- -t). In 
diesem falle entspräche das permische wort sowohl hinsichts 
seiner form als seiner bedeutung dem angefiihrten tschu
wassischen.

wotj. G. M. U. varm-, S. J. MU. varm-\ G. narmaji, M. yarmaji, 
U. ytarmai, S. MU. varmaj, J. varmaji ’schwiegervater, vater der 
fra u ’ (aj =  ’vater’) ; J. MU. varm um i «  *varm-mumi ’schwieger- 
mutter, mutter der fr a u ’ (m um i =  ’mutter’) ; G. U. uarmaka, ’die 
frau des frauenbruders’, U. auch: ’đie frauenschwester, die äl- 
tere schwester des frauenvaters’, M. uarmaka, MU. S. varmáka 
’die ältere schwester der fr a u ’ {oka =  ’ältere schwester’); G. M. 
yarmiska, U. uarmféka, S. varmiéka ’älterer bruder der fra u ’ (vgl.
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s. v. iåka) ; I s l. J. varmes (= varm -es; -es =  nominalbilđungssuffix, 
vgl. W ie d .  Syrj. g r . s. 60— 1 ) „benennung der familie des schwie- 
gervaters (frauenvaters) in ihrem verhältnis zum schwiegersohne“, 
MU. varmes od. varmes agai od. varmes vin  ’bruder der frau ’, 
varmes kenak ’die frau des älteren bruders der frau ’, varmes ken 
’die frau des jiingeren bruders der fr a u ’, varmes ЪаЪаі ’vater 
der frau ’.

<  tschuw. A š m . (s. 141) ar im, A h l q v . á r y m , a r y m  ’frau, 
gattin’, Z o l . a r y m  ’frau, gattin, frauenzimmer’ (vgl. krm. 
osm. h a r ä m  ’harem; die frauen u . töchter, die im harém 
wohnen; frau, gattin’, — aus dem arab.; vgl. A sm  Gr. s. 
141 note, und Z o l . s . 137). Das anlautende u, v im wot
jakischen beruht vielleicht auf dialektischem wechsel von 
formen mit und ohne ani. v  im tschuwassischen, vgl. tschuw. 
ara , v a r a  ’gewiss, was denn!, was nicht noch!’, u d a , v u d a  

’hen’, u l, v a t ’er’, Я гег , v ^ z e r  ’herauslassen, befreien’ (vgl. 
A sm . Gr. s. 47). Der vokal der zweiten silbe ist wegen 
tonlosigkeit geschwunden (also: u armuji <  *uarim-aj(, uar- 
maka <  *uarim-aka;, etc.).

Munkácsi Árja és kauk. elem. s. 133—4 stellt das 
fragliche wotjakische wort nicht nur mit mordE. urva 
’schwiegertochter, weib, gattin’, mordM. brv'ä, drv'ik 
’weib, gattin’, fi. o r p a n a  ’geschwisterkind’, lp. o a r b b e n  

’schwester’, sondern auch mit ostj. õrti ’onkel (bruder der 
muttei')’, wog. ^ogr ’verwandter’, magy. a r : a n y a m  ara  ’on- 
kel (mutterlicherseits)’ zusammen, und hält diese wörter 
fiir iranisches lehngut (vgl. osset. a r w ä d e  ’bruder’, a r w ä d  

’verwandter, freund’, aw. b r ä ta r -  ’bruder’ etc.).1 Das m 
in wotj. цагт-, varm- erklärt er fiir eine spur des posses- 
sivsuffixes der 1. pers. sing. (-m), „welches heutzutage im 
singulár nicht so lautet (wotj. val ’pferd’: val-s ’mein pferd’)“, 
von dessen ehemaliger existenz aber auch im singulár das

1 Ůber mord. urva, fi. orpana, lp. oarbben siehe Setälä JSFOu. 
XVII,4 s. 31 note 2.
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suffix der 1. pers. plur. -mi zeuge.1 Zur stlitze einer der- 
artigen zusammensetzung wie wotj. *uar-m-aj[, die auf 
alle fälle dem jetzigen wotjakischen fremd ist, fiihrt er magy. 
n e v e m -n a p ja  (n é v -n a p  ’namenstag’) und wog. kupem-rrjkä 
,,ipam-öreg“ (tup-gjJcä ,,ip-öreg“) an, welche jedoch fiir das 
wotjakische keine direkte beweiskraft haben. Befremdend 
wäre auch das vorkommen des possessivsuffixes vor dem 
nominalbidungssuffix -es in wotj. varmes (vgl. oben).

wotj. S. U. vems, M. vems, Isl. J. vems ’hiilfe, beistand’, U. ѵёте 
kan tit ’helfen, beistand leisten’, Munk. S. K. vems ’freiwillige hilfs- 
arbeit (z. b. beim hausbauen od. waldlichten, wenn man nämlich 
die freunde u. nachbarleute zusammenruft u. sie nach der arbeit 
bewirtet)’.

<  tschuw. A sm . (s . 3 6 8 )  vimä, mime 'hulfe, beistand’, Z o l .  

n iim ä  ’hiilfsarbeit’ [vgl. kas. O s t r .  R a d l .  ö m ä  ( R a d l . : )  

’eine hiilfsarbeit, zu der die bekannten eingeladen werden’, 
( O s t r .: )  'beistand, unentgeltliche artelarbeit gegen bewir- 
tung’, bschk. K a t a r ,  ö m ä  id.]. Vgl. M u n k . wbuch s. 6 5 5 . 

— Uber den wechsel von ani. v mit m  im tschuwassischen 
vgl. A sm . Gr. 4 8 , 3 6 8 .

Aus dem tschuwassischen sind ebeuso tscher. p im ä  
’hiilfe (bei der arbeit)’, w iim a  ’hiilfe’, m iim á  ’beistand, ar
telarbeit gegen bewirtung’ entlehnt.

1 -m- kommt ja als possessivsuffix in gewissen kasus auch im 
singulár vor, wenngleich nicht im nominativ, z. b. vai ’pferd’, acc. 
valms; ausserđem im inessiv, illativ, elativ, instrumental, prosecutiv, 
terminaŧiv (vgl. Wied. Syrj. gr. s. 135—6).



Rlickblick. Folgerungen.

In bezug auf die bedeutung der erörterten lehnwörter fůr die 
lautgeschichte der permischen sprachen und des tschuwassischen 
haben wir, was znnächst die ersteren betrifft, gesehen,

1) dass einige tschuwassische lehnwörter in den permischen 
sprachen (wotj. gubi, syrj. gob; wotj. kud), syrj. kud; wotj. kudir-; 
? wotj. u g i!) an den urpermischen lautiibergängen *mb >  b, *nd >  d, 
*pg >  g teilgenommen haben, wonach diese lautubergänge also zu 
der zeit, wo diese lehnwörter aufgenommen wurden, noch nicht 
durchgefiihrt waren; (nach dem ausgang der urpermischen periode 
und nachdem die lautubergänge *тщ >  g und *nd >  d  schon durch- 
gefiilirt waren, sind wotj. et) g e f, tiŋgitt und kandelem, welche nur 
im wotjakischen vorkommen, entlehnt), (vgl. oben s. 24—5);

2) dass gewisse tschuwassische lehnwörter im syrjänischen 
[gob (wotj. gubi), kud  (wotj. kud)). ťšip (wotj. ťšip))] 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 periode durchgefiihrt worden ist (vgl. oben s. 34—5);

3) dass — betreffs des vokalismus der ersten silbe — ähn- 
liche gcgenseitige vokalentsprechungen im syrjänischen und wotja
kischen, wie in einheimischen, aus dem urpermischen ererbten 
wörtern auch da vorkommen, vvo die vokale der ersten silbe in

1 Vgl. wörterverz.
9
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den beiden sprachen nicht dieselben sind; so z. b. entspricht wotj. 
a dem syrj, o in dem tschuwassischen lehnworte: wotj. sartťái 
’rtibe’, syrj. šorkńi ebenso wie iu: wotj. bašt- ’nehmen’, syrj. bošt-; 
wotj. kolt- ’mit dem zugnetz fischen’, syrj. kolt- \ — wotj. a dem 
syrj. e im lehnworte: wotj. paleš ’vogelbeere’, syrj. peliš ebenso 
wie in: wotj. kar- ’machen’, syrj. ker-; wotj. ka ')  ’schwägerin’, syrj. 
kel I — wotj. e dem syrj. e im lehnworte: wotj. keťš 'ziege, hase’, 
syrj. keťš ’hase’ ebenso wie in: wotj. tem  ’traubenkirsche’, syrj. 
tem; wotj. sep ’galle’, syrj. sep; ete. (wotj. u =  syrj. o, wotj. u  =
syrj. a, wotj. i =  syrj. u) vgl. oben ss. 26, 28, 29, 30, 32, 33.

In betretř des tschuwassischen íolgerten wir, dass •
1) die tschuwassische sprache in einer friiheren periode auch 

stimmhafte verschlusslaute [g, d(?), b] im anlaut kannte (vgl. s. 
8 - 9 ) ,

2) die doppelte vertretung der tschuwassischen laute: c,, />, n,
r, z, z in den permischen sprachen — einerseits durch k, t, p , s,
š, anderseits durch g, d, b, z, z  — auf einen urspriinglichen tschu
wassischen wechsel *k ~  *g, *t ~  *d, *p *b, *χ ~  *y, *s — *z, 
*š ~  V  zuriickgeht (vgl. s. 11—2),

3) das auslautende tschuw. -š in einigen wörtern (pifeš, píiriis, 
tuš) aus urspriinglicherem *č entstanden ist (vgl. s. 15),

4) gewisse tschuwassische, jetzt mit v anlautende wörter (vir-, 
viššd) zur zeit ihrer entlehnung ins wotjakische vokalischen anlaut 
hatten (vgl. s. 16—7),

5) inlautendes n  in einer gruppe tschuwassischer wörter (ana, 
anzir, anär, ššńärŠäk, kanzor, ťšana) aus urspr. *r| entstanden ist 
(vgl. s. 20—3),

6) tschuw. a in k a p ž a ,  kaťš-, nach dem zeugnis des ent- 
sprechenden tschuwassischen lehnwortes in den permischen sprachen 
(wotj. keťš, syrj. keťš), auf einen urspr. vordereu vokal (auf einen 
e-laut) zuriickgeht (vgl. s. 26),

7) der urspr. a-laut, in den tschuwassischen wörtern: χon, 
χun; šorla, šurla; o d - ,  u d -  íioch bewahrt war, als die entsprechen- 
den: syrj. kan, wotj. kun; syrj. ťšarla, wotj. šurlo; syrj. adas, wotj. 
udis  entlehnt wurden (vgl. s. 29; vgl. jedoch auch ebenda anm.),
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8) tschuw. i in einer gruppe von wörtern (tschuw. im, iŋee, 
ir ik s e r ,  k il’ : p o s k i ! ,  kin, ńimar, p i p ž e j ,  šina, tirea) aus einem urspr. 
* e  entstanden ist (vgl. s. 3 2 ).

Unter den lehnwörtern gab es auch einige, deren originále 
im jetzigen tschuwassischen nicht mehr vorkommen oder wenig- 
steus — so viel ich weiss — nicht belegt sind, welche aber, auf 
grund gewisser kriterien, ais entlehnungen aus dem tschuwassischen 
bezeichnet werden miissen; diese waren: wotj. a m a n : tušmon-aman 
’ein böser geist, der das vieh mit krankheiten plagť | wotj. bustur- 
gan ’alp’ | wotj. kubo ’spinđel’ | wotj. šulvor- ’dringend bitten, fle
hen’ I wotj. tumošo ’wunder, spass’, — möglicherweise auch: Pwotj. 
bej'ši ’käfer’ | ? ? wotj. đ'zep ’tasche’, syrj. d'zcp, iep  ’tasche, beu- 
telchen’ | ?? wotj. tasma ’gurt’, syrj. tasma ’riemen, ledergurt’ | Pwotj' 
u l y b : u ly b - tu r u m  ’sedum telephium’; vgl. auch s. v. jivor.

Die kulturgeschichtliche bedeutung der tschuwassischen lehn- 
wörter tritt deutlicher hervor, wenn wir dieselben nach sachlichen 
kategorien ordnen. Die wichtigsten begriffsgebiete, denen sie an- 
gehören, sind folgende:

B a u ten , h ä u slich e  e in r ic h tu u g , g e r ä te ,  w e r k z e u g e ,  
h a u sin d u str ie , u. ä.: Pwotj. bitŧk i ’säge’, wotj. buko ’kummetbo- 
gen’; wotj. eńer, syrj. enir ’sattel’; wotj. eńert'šak ’ruckenpolster 
am pferdegeschirr’; wotj. jubo  ’pfahl, säule’; syrj. karta ’viehstall, 
viehhof’; wotj. katant'ši ’decke von leinwand zur bedeckung der 
kleider in der vorratskammer, bettvorhang’; wotj. kaj'ši ’schere’; 
wotj. kiš, syrj. kiš ’weberkamm’; wotj. kubo ’spindel’; wotj. kudf, 
syrj. kud  ’korb von rinde’; Pwotj. majeg, syrj. majeg ’pfahl, stange’; 
Pwotj. muńŧ'šo ’badestube’; wotj. murjo ’schornstein’; Psyrj. parga 
’iu der flachshechel zuruckgebliebene flachsflocke, schabsel’; wotj. 
pjriťš, syrj. p]rjťé ’brecheisen, brechstange’; wotj. sańik ’grosse 
gabel, heugabel, mistgabel’; Pwotj. sarba ’länglichrundes gefäss von 
birkenrinde mit hölzernem deckel’; wotj. šakan ’bastdecke, bast- 
matte, pferdedecke’; wotj. šerl, syrj. suri ’weberspule, spulrolle’; 
wotj. šulo ’peitsche’; wotj. šurlo, syrj. ťšarla ’sichel’; Pwotj. ša/sa  
’diinne (lange) stange’; šujšo  ’rute, gerte’; wotj. terki ’schussel’; 
wotj. tiygiťi ’achse eines rades’; wotj. tursko, tuťško ’feuerhaken, 
schureisen’; wotj. karto ’femerstange, deichsel’, syrj. torta- ’kriicke
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od. rechen zum zusammenscharren des gedroschenen getreides’; 
wotj. tšokmor ’priigel, keule’, syrj. (åokmar ’schlägel, keule, hanđ- 
ramme’; wotj. t'šumon, syrj. t'šuman ’gefass (korb) von birkenrinde’; 
wotj. fšumori, šumori ’oberteil an der senkrecht stehenđen stange 
des spinnrockens, kunkel am sprinurocken; spindelscbeibe’; wotj. 
urobo ’bauerwagen’.

L a n d w ir tsc h a ft:  wotj. aŋa ’strich (landes)’; wotj. arani ’eru- 
ten’;wotj. busi ’feld, brachfeld’; wotj. iffm  'dreschtenne; darrhaus’; 
wotj. jjra ŋ  ’grenze, rain, furche auf dem felde’; wotj. kahan ’getreide- 
hauíen, heuschober’; wotj. кшйо, syrj. kotta ’garbe’; wotj. kuro 
’stroh’; wotj. kušman, syrj. kušman  ’rettich’; Pwotj. sugon, syrj. 
sugoń ’zwiebel’; wotj. šarfši, šartíši, syrj. šorkňi, šorfňi ’riibe’; 
wotj. šurlo, syrj. t'šarla ’sichel’; wotj. šabala ’ein an der pflug- 
kriimme (oberhalb der pfiugscharen) befestigtes brettchen (schaufel) 
zum abwälzen der erde’, syrj. šabala ’ein an der rechten seite der 
pflugkriimme (oberhalb der pfiugscharen) angenageltes dreieckiges 
brettchen zum abwälzen der erde’; wotj. tiš, syrj. tuš ’samen, korn, 
kern’; wotj. udis  ’der teil des ackerbeetes, den eine person zu 
schneiden hať, syrj. adas id., auch: ’strich ackerlandes zwischen 
zwei furchen, ackerbeet, gepflugter strich ackerlandes’.

G e s e lls c h a ft l ic h e  und s ta a t l ic h e  e in r ich tu n g en  und v er  
h ä ltn is s e :  wotj. kalaltinf ’testieren, schenken’; wotj. kemdel'e, kan- 
delem  ’zeuge’; wotj. körš ’abgabe, steuer’; wotj. kudo ’brautwerber’; 
wotj. kulim  ’kaufgeld íiir die brauť; wotj. kun, syrj. kan ’fiirst, 
regent, könig’; wotj. kuno ’gast’; wotj. kurok ’räuber, dieb’; wotj. 
kuzo ’wirt, hausherr’, auch (in zusammensetzungen): ’geist, gott- 
heiť, syrj. kůže ’waldonkel’; Pwotj. tu l ’fest, schmaus’; wotj. tuk- 
Ih.ťši ’brautwerberin’; wotj. Ыщир (<( * tu lu p ): t. п іщ рі ’waisen- 
kinď; wotj. tušmon ’feind, widersacher’; wotj. věnu ’httlfe, frei- 
willige hiilfsarbeiť.

V e r w a n d ts c h a fts v e r h ä ltn is s e :  wotj. abi ’grossmutter, 
schwiegermutter’; wotj. aM ’ältere schwester’; wotj. apai ’ältere 
schwester, miihmchen’; wotj. beíšs ’nachbar, verwandter’, be.ťŠéi ’älterer 
bruder’; wotj. bultir 'bruder od. schwester der frau’ ; wotj. buskeí 
’nachbar, verwandter’; wotj. bušono 'mann der frauenschwester’; 
wotj. eŋgei ’schwägerin (frau des älteren bruders)’; wotj. iš k a : iška-
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vin  ’verwandter, uachbar, freunď, mrm -iška  ’fraueubruder’; wotj. 
ken ’schwiegertochter’; wotj. kirši ’schwager, mann der ältereu 
schwester’; wotj. sur-, syrj. šor- ’stief-’ (z. b. wotj. šur-aji, syrj. 
šor-af ’stiefvater’, wotj. šur-mumj, syrj. šor-mam ’stiefmutter’) ; 
wotj. varm-, varm- ’frauen-’ (z b. uarm-ajf ’frauenvater’, varmum i 
’frauenmutter’).

T iere . — H a u stiere: wotj. keťš ’ziege’, auch: ’hase’, syrj. 
keťš ’hase’; wotj. taka ’hammel’; wotj. fiip t, syrj. ťšip ’kiichlein’; 
wotj. ulošo ’wallach’. — A n d ere  t iere:  wotj. arlan ’maulwurf, 
hamster’; wotj. bfzara ’ziesel, iltis’; ?wotj. befij, ’käfer’; ?wotj. 
bođono ’wachtel’; wotj. igi ’uhu’; wotj. kojik ’elentier’; wotj. tšaŋa 
’dohle’; wotj. t'šarlan ’fischmöwe’.

T ra ch t  und k le idung:  wotj. burt'šin ’seide’; ??wotj. <(zep, 
syrj. d’zcp ’tasche’; wotj. kud iri ’gebräme, besatz’; wotj. kuńt'Ši 
’stiefelschaft’; wotj. sukman, syrj. sukman ’grober wollener kaftan’; 
wotj. šeti ’zopfband’; wotj. šulfk  ’eine art tuch’; ??wotj. tasma 
’gurt’, syrj. tasma ’riemen, ledergurť; ?wotj. ťšulges ’strumpf (von 
leinwand od. tuch)’; wotj. (tulko ’strumpf, socke’; ?wotj. ugi ’ohrring’.

P f l a n z e n ,  baňm e,  b eer en ,  fr uchte :  ?wotj. bitňjk ’minze’; 
wotj. bukro ’kornrade’; wotj. gubi, syrj. gob ’pilz, schwamm’; wotj. 
kuromo ’ulme’; wotj. paleš, syrj. peliš ’vogelbeere’; wotj. šáška 
’blume, bliite’; wotj. šilan  ’binse, sch ilf; ? wotj. ulyb : u .-turum 'se
dům telephium’ ; wotj. ulmo, syrj. ulmö ’apfel’.

R e l ig io n ,  m y t h o l o g i e :  wotj. akajaška ’ein grosses, im 
friihling vor dem ackern geíeiertes opferfesť; wotj. aman : tušmon-a. 
’ein böser geisť; wotj. b u stu rg a n  ’alp’; wotj. keremet 'eine böse 
gottheit, der widersacher der guten gottheiteu; der opferplatz, wo 
dieser gottheit geopfert wird’; Pwotj. kurbon ’opfer’ ; wotj. obida 
’waldgeist, waldteufel’; wotj. šelik ’siinde’; wotj. (šek ’da hast du! 
(näml. das opfer)’.

Zei t ,  z e i t r e c h n u n g :  wotj. arńa ’woche’ ; wotj. im ir  ’lebens- 
zeit, menscheualter, ewigkeiť; wotj. šumat ’samstag’ 1; wotj. uiššt 
’tibermorgen’.

1 Auch sind die wotjakischen benennungen der ubrigen wochen- 
tage dem tschuwassischen nachgebildet, siehe oben s. 43 — 4.
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Händel:  Pwotj. don, dun, syrj. don ’wert, preis, zalilung’; 
wotj. sum  : sum -ák, sumen (boštini) ’im grossen masse, en gros 
(kanien)’; wotj. иЫо ’geld’; wotj. uslom ’vorteil, gewinn’.

S p e i s e ,  g e t r ä n k e :  wotj. nrak ’branntwein’; wotj. ń em ri: 
baraŋgi-ń. ’kartoffelsuppe’; Pwotj. sukiri ’brodlaib’.

Lehnwörter aus anderen begriffsgebieten giebt es verhältnis- 
mässig wenig:

K ö rp er te i l e :  wotj. bizgi ’biirzel der vögel’; wotj. pakar 
’magen, bauch’.

N a t u r e r s c b e i n u n g e n :  wotj. hus ’nebel, dampf; wotj. Ш : 
šit'-tel ’sturm’.

K ra u kh e i t en ,  hei lkunst:  wotj. em-jum  ’arznei, heilmittel’; 
wotj. fšuj'Ši ’eine art hautkrankheit’.

Me tal ie:  wotj. tu i ’messing’.
B ie n e n z u c h t :  wotj. karas ’wabe, honigscheibe’.
Sp ie l zeu g:  wotj. tšaraka ’(holz)kugel’.
Die iibrigen tschuwassischen lehnwörter sind bezeichuuugen 

fiir abstrakte nomiua, verben und partikeln: wotj. aŋsfr 'eng’; wotj. 
bid, syrj. bid ’ganz, vollständig’; Pwotj. dol-.dod-ak ’alle, ganz, 
völlig’; wotj. em ’gesund; nutzen, vorteil’; Pwotj. jivor, syrj. juor  
’nachricht, botschafť; wotj. jilo u l ’sitte, gewohnheiť; wotj. ju iši 
’trauer, kummer, herzensbitterkeit’; wotj. ku ik i ’kummer, betriibnis, 
sorge’; wotj. muglo ’ungehörnt (vom hornvieh)’; wotj. s%  ’gesund’; 
wotj. sötffHk ’gesundheit’; wotj. sesr  ’verstiimmelt, kriippel, hinfál- 
lig’; Pwotj. šekit, syrj. sekid ’schwer, schwierig, schwanger; schwere, 
biirde, lasť; wotj. tumošo ’wunder, spass; wunderlich, spasshafť; 
Pwotj. ťšeber ’schön, hiibsch, guť; wotj. ťšibor ’bunt’; Pwotj. 
usto ’meister, kenner; erfahren, geschickt, guť | wotj. kaňsir-: 
kaósirani ’erschlaffen, ermatten, erschöpft werden’; wotj. šulvor-: 
éulvorini ’dringend bitten, flehen’; wotj. ťšuk- ’feuer schlagen’; 
Pwotj. u H -: uštkni, syrj. vošt-, o š t-: voštin], omi. ’öffnen’ | wotj. -ak, 
-ik ’ganz, eben, gerade’ [verstärkungsencliticum]; wotj. čríksfr 'wi- 
der willen’; wotj. išks ’in diesem falle; es scheint, wohl; nun also’, 
Psyrj. eške ’doch, mal’; wotj. kal' ’bald, sogleich, jetzť; wotj. ka'.'fen 
’leise, langsam’; wotj. oido ’nun wohl! wohlan! auf! koním!’ Pwotj. 
šat ’vielleicht, etwa; sogar, wirklich!’; wotj. šay ’ganz, gänzlich,
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völlig’; Pwotj. tau ’dank, danke!’; wotj. t ip fv .t .  karni ’stainpfen 
(v. pferde)’.

Unter den angefiihrten lehmvörtern giebt es eigentlich keine 
aus dem gebiete der jagd oder fischerei [vgl. jedoch oben s. 133: 
’elentier’ (wotj.)]. Von den bezeichnungen fiir metalle kommt auch 
nur eine vor (’messing’, wotj.). Obgleich die permischen völker 
keine einzige benennung fiir getreidearten von den tschuwassen 
entlehnt haben (die wichtigsten derselben waren den wotjaken und 
Syrjänen schon vor den permisch-tschuwassischen beriihrungen be- 
kannt, wie wotj. džeg, ďziéeg, syrj. ncďéeg ’roggen’; wotj. j id i ,  
syrj. id  ’gerste’; wotj. ťšabei ’weizen’, syrj. tohdi, sobi id.; wotj. 
éizj ’liafer’, ebenso wie auch die wichtigsten metalle: wotj. kort, 
syrj. kert ’eisen’; wotj. irgon, syrj. irgen ’kupfer’; wotj. azveš, syrj. 
eziš ’silber’; wotj.-syrj. zarńi ’gold’; wotj. uzvei, syrj. oziš ’zinn’; 
wotj. andan, syrj. jemdon  ’stahl’), so ist doch zu bemerken, dass 
die ersteren von den letzteren vieles auf dem gebiete der land- 
wirtschaft gelernt haben — wie man auf grund der lehnwörter 
annehmen kann (vgl. oben s. 132, z. b. wotj.-syrj.: ’samen, korn’, 
’garbe’, ’sichel’, 'brettchen am pflug’, 'der teil des ackerbeetes, den 
eine person zu sclineiden hať, P’rettich’, ’riibe’, wotj.: ’brachfeld’, 
’getreidehaufen’, ’dreschtenne’). Sehr beachtenswert an zahl und 
art sind diejenigen entlehuten kulturwörter, welche in das gebiet 
der häuslichen einrichtung, der geräte, werkzeuge und der haus- 
industrie [wie z. b. die fúr ’koi'b von rinde’, ’gefäss von birken- 
rinde’, ’keule’, ’brecheisen', ’sattel’, ’weberkamm’, ’weberspule’ (wotj.- 
syrj.); ’viehstall’ (syrj.); ’schornstein’, ’bettvorhang’, ’feuerhaken’, 
’bastmatte’, ’schiissel’, ’spindel’, ’spindelscheibe’, ’schere’, ’kummet- 
bogen’, ’achse’, ’wagen’ (wotj.)], wie auch in das der gesellschaft- 
lichen und staatlichen verhältnisse [wie: ’fiirst, könig’, ’wirt, haus- 
herr’ (wotj.-syrj.); ’steuer’, ’zeuge’, ’testieren’, ’waise’, ’freiwillige 
hiilfsarbeit’ (wotj.)] fallen. Alles deutet darauf bin, dass das turko- 
tatarische volk. aus dessen sprache diese und viele andere kultur- 
wörter aufgenommen wurden, in mancher hinsicht auf einer höheren 
kulturstufe stand als die permischen völker. Die verhältnismässig 
grosse anzahl der ins wotjakische aufgenómmenen lehnwörter zeigt 
uns deutlich, dass von den permischen völkern die siidlichste gruppe
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— die wotjaken — 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 der verwandtschaftsverhältnisse 
[vgl. z. b. ’grossmutter’, ’älterer bruder’, ’ältere schwester’, ’frau 
des älteren bruders’, ’mann der älteren schwester’, ’bruder der 
frau’, ’bruder od. schwester der frau’, ’maim der frauenschwester’, 
’schwiegertochter’, ’nachbar, verwandter’, ’stief-’ (auch in syrj. P.)] 
und der religion und mythologie (wie: ’alp’, ’waldteufel’, 'eine böse 
gottheit, der widersacher der guten gottheiten’, ’grosses opferfest 
vor dem ackern im friihling’, ’siinđe’) zeugnis ab.

Da sich manche von den tschuwassischen lehnwörtern 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 entlehnungsperiode, vorzugsweise mit den wirjal- 
tschuwassen in beriihrung standen1: vgl. z. b. wotj. abi ’gross- 
mutter, miitterchen’ — wirj. аві, an], an. (M u n k .) šaha | wotj. (d i  
(in zusammensetzungen auch: -aka) ’ältere schwester’ — wirj. ad. 
ae i, an. akka, (M u n k .) taga | wotj. be/ss ’naclibar, verwandter’, 
beiåei2 ’älterer bruder’ — wirj. p ln 'h , p i is i ,  p ip i zej 2, an. pitfke \ 
wotj. eňerťšak ’riickenpolster am pferdegeschirr’ — wirj. (M u n k .) 

šeńärŠäk, an. (M u n k .) +jeáär^'äk | wotj. eŋgei2 ’schwägerin’ — wirj. 
*iŋoej2, (M u n k .) 'Hngi, an. (M u n k .) + ingä | wotj. ka.Ğ/ (auch: kačťši) 
’schere’ — wirj. χaUf, an. χaj.iii г \ wotj. obida ’\\ aldteufel’ — wirj. 
omiia, odiiia, an. ищ ве \ wotj. m ň fk  ’grosse gabel’ — wirj. säńok,

1 Nach A šmarxn Gr. s. IV wird der obere dialekt von den tschu- 
wassen in den kreisen Civiísk, Jadrin, Kozmodemjansk und (teilweise) 
Čeboksary gouv. Kasan und im kreise Kurmyš gouv. Simbirsk, — der 
untere od. anatri-dialekt aber in den gouv. Simbirsk (den kr. Kurmyš 
ausgenommen), Samara, Saratov, Ufa, Orenburg wie auch in den kreisen 
Čistopol', Spassk, Svijažsk, Tetjuši und (teilweise) Čeboksary gouv. 
Kasan gesprochen.

2 Die tschuwassischen vokativformen auf -ej, -aj kommen nach 
Asm. Gr. s. 131 im wirjal-dialekt im kreise Kurmyš vor.
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an. se/іэк | wotj. šelik ’siinđe’ — wirj. Sjltχ, an. åivliχ | wotj. terki 
’schussel’ — wirj. tirea, an. (M u n k .) Hírék | wotj. tiŋgit'i ’achse’ — 
wirj. teŋnal, tiŋeal, an. tdńol' | wotj. t'šaraka ’kugel’ — wirj. *ťšaraea i, 
an. havrana.

Dass aber der tschuwassische einfluss sich einst auf das ganze 
permische gebiet erstreckt hat, das tiilin die im syrjänischen vor- 
kommenden tschuwassischen lehnwörter unwiderleglich dar. Es 
diirfte angebracht sein diese wörter — der iibersichtlichkeit halber 
— hier im zusammenhange zu erwähnen:

1) syrj. U. V. S. L. P. bid ’jeder, ganz, all’ (wotj. bid)-,
2) Psyrj. I. U. V. S. L. P. don ’wert, preis, zahlung’ (wotj. 

dun, don)-,
3) PPsyrj. L. dzep, I. U. V. S. P. iep  ’tasche, beutelchen’ 

(wotj. ďéep);
4 )  syrj. L. enir, M e s s e r s c h m id t  (handschr.) o n i'r r  ’sattel’ 

(wotj. eńer);
5) syrj. U . V. Peč. S . L. gob ’pilz, schwamm’ (wotj. gubi)-,
6) Psyrj. V. ehke, S. ehke, veške, U. L. veske (V. U.) ’doch, 

mal’, bezeichnet auch (U. V. S. L.) die bedingte form; P. veške 
’fiia’ (wotj. ihJcs; vgl. wörterverz.).

7) PPsyrj. I. juor, U. juer, V. S. juver, L. juvor, P. ju e r  
’nachricht, botschaft, geriicht, sage, rede’ (wotj. jivo r);

8) syrj. U. V. S. L. karta ’viehstall, viehhof, viehburg’, P. 
karta- ’hof;

9) syrj. I. U. V. S. L. P. kefh ’hase’ (wotj. keťš ’ziege; hase’);
10) syrj. V. S. L. P. kiš ’weberkamm, weberblatť (wotj. k iš);
11) syrj. I. kiid, P. kud  ’korb von rinde’, U. kud  ’kbrb, 

schachtel, kasten’, V. S. L. kud  ’aus diinnen, rundgebogenen espen- 
scheiben veríertigte (runde) schachtel’ (wotj. kud]);

12) syrj. I. U. V. S. koita, P. kotta- ’garbe, biindel’ (wotj. 
kulto) ;

13) syrj. U. k a n  ’zar’, S. V. k a n - : k a n a ln y , k a n a v n y  ’regieren, 
herrschen’, M e s s e b s c h m id t  (handschr.) k a n n : Ié n -K a n n  ’König. Rex’ 
(wotj. kun)-,

1 Vgl. wörterverz.
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14) syrj. V. S. L. kušman, P. kušm wn  ’rettich’ (wotj. kušman)-,
15) syrj. Peč. kuše, L y t k in  kuée ’walđonkel’ (wotj. kužo ’wirŧ’, 

in zusammensetzungen: 'geist, gottheiť);
16) ? syrj. I. majeg, U. V. S. L. majeg, P. maje-g 'stange, 

pfahl’ (wotj, majeg) ;
17) syrj. V. Peč. S. L. peliš, I. pelvfz, P. реШ і ’vogelbeere’ 

(wotj. paleé);
18) Psyrj. P. parga 'in der flachshechel zuriickgebliebene flachs- 

flocke, schabsel’;
19) syrj. V. Peč. p/rp fž, U. S . p jr id z, P ! pjrd'š 'brecheisen, 

brechstange’ (wotj. p iri(š) ;
20) Psyrj. P. su g o ń  ’zwiebel’ (wotj. sugon)-,
21) syrj. V. Peč. sukman 'grober wollener (hellgrauer) iiberrock 

(im herbst)’ (wotj. sukman)-,
22) syrj. I. V. Peč. S. L. P. šortńi, U. V. šorkńi 'rube’ (wotj. 

šartťši) ;
23) Psyrj. I. IJ. V. Peč. S. L. šektd, P. šekit ’schwer, lästig, 

schwierig, schwanger; schwere, biirde, lasť (wotj. šekU);
24) syrj. V. šuri, P. šurv  'weberspule, spulrolle’ (wotj. šer i) ;
25) syrj. P. šor- ’stief-’, z. b. šor-ai ’stiefvater’ (wotj. šur- ) ;
26) syrj. I. U. V. Peč. S. L. ťšarla, P. téarva• ’sichel’ (wotj. 

šurló) ;
27) syrj. V. S. L. šabala ’ein an der rechten seite der pflug

kriimme (oberhalb der pfiugscharen) angenageltes dreieckiges brett
chen zum abwälzen der erde’ (wotj. šabala)-,

28) ??syrj. I. U. V. Peč. S. L. tasma 'riemen, ledergurť (wotj. 
tasma) ;

29) syrj. I. U. V. Peč. S. P. tuš 'korn, samen’ (wotj. tiš) ;
30) syrj. P. torta■ 'kriicke od. rechen zum zusammenscharren 

des gedroschenen getreides’ (wotj. turto ’femerstange, deichsel’);
31) syrj. V. ťšip, I. ťsipan ’kiichlein’, V. Peč. S. L. (šipam, 

’henne’ (wotj. ťšip]);
32) syrj. S. L. ťšokmar ’schlägel, keule, handramme’ (wotj. 

tšokmor) ;
33) syrj. U. V. Peč. S. L. (šumán, P. tšumcvn ’gefäss (korb) 

von birkenrinde’ (wotj. (šumán)-,



—  139 —

34) syrj. V. S. P. adas (V.) 'strich ackerlandes zwischen zwei 
furchen, ackerbeeť, (S.) 'der teil des ackerbeetes, deii eine person 
zu schneiden hať, (P.) ’terminarbeit, erdanteil, grundanteil’ (wotj. 
u d í s) ;

35) syrj. W ie d . ulmö ’apfel’ (wotj. ulmo)\
36) ?syrjv I. V. S. L. voit-, U. veit-, P. ošt- 'öffnen’ (wotj. uit-).
Vgl. wörterverzeichnis.
V ou d iesen  kom m en enir, parpa, sugoá, ior- (m ö g lich er w e ise  

au ch  W ie d . ulmö) nur b e i den  su d lich sten  Syrjänen (in  P. od er L.), 
die u b rigen  ab er auch  b e i d en  and eren  vor.

Dass jedenfalls ein teil der auch im syrjänischen vorkommen- 
deu tschuwassischen lehnwörter schon in der urpermischen zeit 
aufgenommen sind, ergiebt sich daraus, dass einige derselben die 
in urpermischer zeit durchgefúhrten lautiibergänge * m b > 6 , *nd 
(> d, (?) '+ug g mitgemacht haben (vgl. oben s. 129). In zvvei 
hergehörigen wörtern — syrj. gob, wotj. gubi ’pilz’ und syrj. kud, 
wotj. lcudi ’korb von rinde’ — ist ausserdem die elision von urspr. 
auslautendem *-] im syrjänischen wahrzunehmen, womit man fiir 
ziemlich sicher halten kann, dass auch syrj. (sip, wotj. (sipi ’kiich- 
lein’, wo eine ähnliche elision in dem syrjänischen worte stattge- 
funden hat, in urpermischer zeit entlehnt is t ; dies wird wahrschein
lich auch in aubetracht dessen, dass diese elision, wie oben (s. 129) 
erwähnt, im syrjänischen wohl bald nach dem ausgang der urper
mischen periode durchgefiihrt worden ist. In bezug auf den voka- 
lismus ist zu bemerken, dass auch in denjenigen lehnwörtern, in 
welchen die vokale der ersten silbe im syrjänischen und wotja
kischen nicht dieselben sind, doch — in bezug auf den vokalismus 
der ersten silbe — ähnliche gegenseitige vokalentsprechungen vor- 
kommen wie in einheimischen, aus dem urpermischen ererbten wör- 
tern (vgl. oben 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. suri, éurr  ’weberspule’ fiir wahrscheinlich anzusehen (vgl. 
oben s. 35). Der umstand, dass ein tschuwassisches lehnwort nur 
in éinem von den beiden permischen sprachen vorkommt, braucht na- 
tiirlich nicht zu bedeuten, dass das wort erst nach der urpermischen
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zeit entlehnt sei; so kommt z. b. das wort kudfr- (urspr. ’biber’ 
od. ’biberfell’), so viel ich weiss, nur im wotjakischen vor, ist aber 
doch unzweifelhaft schon in der urpermischen zeit aufgenommen 
(vgl.foben z. b. s. 25 u. 129). Das entsprechende wort kann na- 
tiirlich in der anderen sprache verschwunden oder auch ganz ein- 
fach nicht belegt sein. Dass syrj. karta ’viehstall, viehhof’ nur im 
syrjänischen, nicht aber im wotjakischen, vorkommt, kann somit 
nicht ais beweis gegen die tschuwassische herkunft des wortes 
dienen, besonders da das wort sowohl seiner form als seiner be
deutung nach gut mit tschuw. kar na iibereinstimmŧ.

Es eriibrigt uns noch die frage, ob man nicht, wenigstens 
annähernd, die zeit des fraglichen abschnittes der urpermischen 
periode, wo die älteren tschuwassischen lehnwörter aufgenommen 
wurđen, bestimmen kann. Da gute griinde zu der annahme vor- 
handen sind, dass das tschuwassische eine fortsetzung der Wolga- 
bulgarischen sprache ist (vgl. unten), werden wir nachsehen, imvie- 
weit die geschichte der bulgaren, besonders die der Wolga-bulga- 
ren, die erwähnte frage möglicherweise beleuchten könnte.

Nach Marquart, Die chronologie der alttiirkischen inschriften, 
umfassten die alten bulgaren ursprunglich eine anzahl von horden, 
„die in vveiterem sinne zu den hunnen gerechnet wurđen, so die 
kutriguren und utiguren, die Tarniach, Zab-ender und vor allen die 
Unug-undur“ (Chronologie s. 94). „Die bulgaren folgten Attila 
[f  453] auf seinen heerziigen nach Westeuropa, doch sind wohl 
beträchtliche teile der horden in den sitzen am Kuban und Jaik 
[Uralfluss] zuruckgeblieben. Nach der auiiösung des grossen hun- 
nenreiches lässt sich Attilas jungster sohn Ernak mit der Unugun- 
dur-horde in Bessarabien nieder; später gerät die horde unter die 
botmässigkeit des avaren-chagans, der auch die utiguren- und 
kutrigurenhorden untervvirft. Eine horde der kutriguren wird um 
560 in Pannonien angesiedelt, aber ums jahr 630 von da vertrieben 
und in Bajuvarien vernichtet. Im jahre 597 war abermals eine 
aus mehreren stämmen zusammengesetzte bulgarenhorde an die 
Donau gewandert. Jm jahre 635 sagt der fiirst der Unugundur- 
horde den durch die missgliickten zuge gegen Konstantinopel ge- 
schwächten avaren den gehorsam auf, ums jahr 679 erfolgt aber-



mals eine starke auswanderung aus Gross-Bulgarien am Kuban, 
die den fiirsten der Unugundur-bulgaren Asparuch in den stand 
setzt, sich jenseits der Donau endgiltig festzusetzen. Die in der 
poutischen heimat zuriickgebliebenen bulgaren aber geraten, ebenso 
wie die uiguren an der Wolga unter die botmässigkeit der chazaren 
oder tiirken, deren aufkommen genau mit dem niedergaug und der 
vernichtung des osttiirkischen reiches zusammenfällt. Der ursprung 
ihres staates ist bis jetzt noch unbekannť* (Chronologie s. 95—6, 
vgl. auch s. 86—7).

„Als alte heimat der chazaren ist hier [bei N ikephobos und 
T h eophanes] BíQ&kía in der nachbarschaft der särmäten (alanen)
genannt, wie auch bei Gregor Barhebraeus. Die landschaft
BsgCvkta war ohne zweifel urspriinglich die heimat der BaƞaŋXr 
(d. i. BccQorŋX =  syr. Bargel), die neben unuguren und sabiren unter 
den hunnischen völkerschaften aufgefuhrt werden, welche a. 557 
dem ansturm der avaren durch geschenke zu begegnen suchten.
Später finden vvir d i e  B ä rčö lä  als einen stamm der Wolga-
bulgaren“ (Chronologie s. 87). „Die allmähliche zuriickdränguug 
der B a o a jir  (Bärčöl) durch die chazaren nach norden lässt sich 
bei Ps. Moses [Chorenagi] noch verfolgen. Es heisst nämlich — 
— : „Und darauf kommen zwei andere ströme aus der gegend des 
ostens, aus dem gebirge des nordens, das Rimika (P vpp iχu  uƞŋ) 
heisst, und bilden jenen 70armigen, den die tiirken den strom 
A ť l  nennen. In dessen mitte ist eine insel, auf welche das volk 
der B a rs ilk ' kommt und sich befestigt vor dem mächtigen volke 
der C hazirk' und B ušchk', die, nachdem sie geweidet haben, von 
ost und west im winter dorthin kommen.“ (Chronologie s. 89). 
„Die sitze der Bušchk1 miissen sich nach den angaben des Ps.
M oses Choeena^i  iiber das ganze steppengebiet von der
Wolga bis zum Aralsee und zum Sir-darjä erstreckt haben, stimmen 
also völlig mit denen der später auftretenden pečenegen iiberein. 
Ist die lesart B ulchk1 oder Bulchk' richtig, so haben wir in 
ihneu wohl die sog. Wolga-bulgaren zu sehen, die später ein reich 
an der obern Wolga und Kama griindeten, das sog. Schwarz- 
Bulgarien, dessen hauptstadt Bulyär 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 Bulgär, im S. gegen die ehemaligen sitze der magyaren 
und pečenegen zu vvohnten die Äsgil oder I s g i l  — — , den dritten
stamm bildeten die B ö rčö lä  d. i. die Barsi lk' ,  die also
schliesslich von den Bulch bezvvungen und zum anschluss genötigt 
worden sein mussen“ (Chronologie s. 90— 1).

Zu welcher zeit das Wolga-bulgarische reich gegriindet wurde, 
ist uoch unbekannt. Unter den „völkern des nordens“, welche der 
gotenkönig Ermanarich ums jahr 350 „iiberwandt und seinen ge- 
setzen untenvarf“ (perdomuit suisque parere legibus fecit), zählt 
J o r d a n is  in seiner geschichte der goten (die gegen initte des VI. 
jahrhunderts geschrieben ist) u. a. die jetzt ausgestorbenen merier 
(Merens), die mordwinen (Mordens) und (?) die tscheremissen (Srem- 
niscans, Remniscans, Imniscaris)1 auf. Der bulgaren und der 
tschuvvassen, bemerkt K u n ik  1. c., thut J o r d a n is  keine erxvähnung 
ganz einfach darum, dass sie noch nicht an ihre spätere wohnungs- 
plätze gelangt waren, „wo sie wahrscheinlich erst dann eintrafen, 
ais entweder die bulgaren den avaren unterworfeu wurden2 oder 
als die macht der chazaren den ersteren gefährlich wurde. Dies 
letztere ereignete sich, wie es scheint, ziemlich spät im VII. jahr- 
hundert.u 3'

Auf gruud des oben referierten scheint es mir ais ziemlich 
sicher, dass die sog. Wolga-bulgaren wenigstens nicht vor dem VI. 
jahrhundert an ihre wohnungsplätze an der mittlereu Wolga ge
langt sind. Die ersten nachrichten uber diese bulgaren giebt uns

1 Vgl. z. b. Schakarik, Slawische alterthiimer I s. 304, Kunik, 
Йзвѣсш Ал-Векри s. 155, Snellman, Itämeren suomalaiset, s. 6. — 
Zu der benennuug ,,Sremniscans“ macht Kunik l. c. die bemerkung, 
dass die tscheremissen, welche sich selbst mari nennen, von den tschu- 
wassen „Sarmiss“ (recte: šarm?s, šarmfš, vgl. A sm . Ызв. XVIII s. 8) 
benannt werden. In der that hat Jordanis’ „Sremniscans“ (Sremnisc- 
-aus) einige ähnlichkeit mit der tschuwassischen benennung fiir die 
tscheremissen. Wenn diese heiden beneunungen wirklich identisch sind 
— woher kommt es dann, dass Jordanis die tscheremissen eben mit 
ihrem tsch u w a ssisch en  namen nennt?

2 Also im VI. jahrhundert; vgl. oben s. 140.
3 Vgl. auch H unfalvy, Die ungern, s. 14.
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bekanntlich I b n -F a d l a n , welcher als gesandter des kalifen M u k t e d ib  

im jahre 922 eine reise nach Wolga-Bulgarien machte. Zu jener 
zeit war es aber bereits ein beträchtliches reich mit entwickelten 
gesellschaftlichen verhältnissen und weitem handelsverkehr Vuoraus 
mau schliessen kann, dass die bulgaren schon eine erhebliche zeit 
(vielleicht ein paar jahrhunderte) an der mittleren Wolga ansässig 
gewesen waren.

Dass die bulgaren, sowohl diejenigen an der mittleren Wolga 
wie auch die sudlichen, wirklich turkotatarischer herkunft waren, 
ist wohl keinem zweifel unterworfen. Dafúr legen auch die zwar 
spärlichen, aber doch beweiskräftigen denkmäler der sprache der 
alten bulgaren unzweideutig zeugnis ab (vgl. z. b. Kunik 1. c., s. 
126 ff., R adloff ibid. s. 138—43, Mahquabt Chronologie s. 4 0 —2 
anm., A šmaein Изв, 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 sprache gesprochen hat, welche 
wenigstens in bestimmten, wichtigen fällen denselben lautbestand 
zeigte wie d as ts c h u w a s s is c h e , vgl. z. b. bulg. inschr. ğir(i)m 
’zwanzig’ =  tschuw. sira m id. (kas. jigerme, kir. jyjyrma, alt. jiirme, 
osm. igirmi, sag. öibirgi, jak. surbä)2, inschr. t(o)h(o)r ’neun’ =  
tschuw. ŧnχχor id. (kas. tugyz, kir. toguz, alt. togus, osm. dokuz, 
sag. togys, jak. togus)3, inschr. hir ’tochter’ =  tschuw. χ'ar id. 
(kas. kir. kkir. krm. ad. osm. kyz, alt. tel. leb. schor. koib. kuär. 
tob. uig. k y s)3 [vgl. hierzu F e jz -Chanov: Три иадгробныхъ бол- 
гарскихъ надписи (= D re i bulgarische grabinschriften), Извѣстія

1 t)ber die bulgaren und ihre stadt ,,Butyar“ schreibt der ara- 
bische schriftsteller Mascudi ( f  956) u. a. folgendes: „— — Sie sind 
ein tiirkisches voik. Es giebt ununterbrochen karawanen von ihnen 
nach Chwârizm in Choräsän und von Chwärizm zu ihnen“ (Maequart, 
Chronologie s. 97). — Eine interessante zusammenstellung der berichte 
der arabischen historiographen und geographeu iiber die Wolga-bulgaren 
giebt A šmabin in seiner abhandlung Болrapu и чуваши [=  Die bul
garen und die tschuwassen], Изв. XVIII s. 9 ff.

2 Vgl. oben s. 3, mom. 6.
3 Vgl. oben s. 4, mom. 11.
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Имп. Рѵсск. Археол. Общества IV, 1863, s. 395 ff., I l 'm in sk ij: O 
фонетическихъ отношеніяхъ между чувашскпмъ и тюркскимъ язы- 
ками (=  Uber die phonetischen verhältnisse des tschuwassischen 
zum tlirkischen), ibid. V, 1865, s. 80 ff., und jetzt besonders Aš- 
MABiN Изв. XVIII s. 67 — 105]. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, 
dass die heutige tschuwassische sprache eine direkte fortsetzung 
des Wolga-bulgarischen ist. Diese annahme gewinnt an glaubwiir- 
digkeit, wenn wir den bedeutenden einfluss in betracht ziehen, 
welchen das tschuwassische nicht nur auf die sprache der permier 
sondern auch auf die der tscheremissen, der mordwinen und der 
magyaren ausgeiibt hat. Die erstgenannten — wie natiirlich auch 
die magyaren — stehen heutzutage in keiner direkten beriihrung 
mit den tschuwassen; auch stossen ihre wohngebiete an keinem punkt 
an die der letzteren. Die tscheremissen und die mordwinen woh- 
nen zwar an einigen orten in der nachbarschaft der tschuwassen, 
aber es ist doch zu bemerken, dass es tschuwassische lehnwörter 
in ihrer sprache auch da giebt, wo sie mit den tschuwassen gar 
nicht zusammentreffen1. 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 beriihrung mit den tschuwassen oder 
mit einem in tschuwassischer zunge redenden volke standen. Da 
die lehnwörter z. b. in den permischen sprachen — wie schon oben 
erwähnt — darauf hindeuten, dass das volk, aus dessen sprache 
sie stammen, in mancher hinsicht auf einer höheren kulturstufe 
stand als die permier, und da man anderseits nicht eben sagen 
kann, dass die jetzigen tschuwassen in irgendeiner hinsicht kulti- 
vierten wären als die wotjaken und besonders die Syrjänen, so 
miissen wir annehmen, dass die tschuwassen in einer fruheren pe- 
riode auf einer verhältnismässig höheren stufe der kultur gestanden 
haben. Das einzige turkotatarische kultur volk, welches — so viel 
man weiss — vor der ankunft der tataren (anfang des XIII. jahr- 
hunderts) an der mittleren W olga wohnhaft gewesen ist, sind die

1 In bezug auf die mordwinen vgl. Paasonen JSFOu. XV,2 , s. 7.
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bulgaren. Es ist also auch von diesem gesichtspunkte aus betrachtet 
sehr wahrscheinlich, dass die fraglichen turkotatarischen („tschu
wassischen") lehnwörter gerade aus der sprache der sog. Wolga- 
bulgaren (resp. aus einem dialekt dieser sprache) stammen.1

Wir sind schon oben (vgl. oben s. 139) zu dem schluss ge- 
kommen, dass wenigstens ein teil der tschuwassischen lehmvörter 
im wotjakischen und 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 „vorfahren" 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 anfaug des VIII. jahrhunderts (vgl. oben s. 142 
—3). Hieraus ergiebt sich, dass die sog. urpermische zeit we
nigstens noch zu dieser zeit fortdauerte.

Der umstand, dass die anzahl der tschuwassischen lehmvörter 
im wotjakischen viel grösser ist als im syrjänischen, zeigt uns 
deutlicb, dass die siidlichen permier, die wotjakeu, eine bedeutend 
längere zeit unter dem bulgarisch-tschmvassischen einfluss standen 
als die nördlicheren, die Syrjänen, und deutet darauf hin, dass die 
letzteren eben währenđ der periode der bulgarenherrschaft anfin- 
gen sich allmählich gegen norden zu ziehen. Dass die Syrjänen, 
deren nördlichste vorposten sich gegenwärtig bis an die Izma und 
die Pečora im gouv. Archangel erstrecken, in älteren zeiten siid- 
licher gewohnt haben, dariiber besteht unter den ethnographen wolil 
kein zweifel. Uber ihre älteren wohnsitze sagt S jö g r e n  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 permschen gouvernements

1 tfber die älteren wohnsitze der magyaren sagt Ibn R osteh (Ibn 
D usteh , Ibn Dastah) u . a.: „zwischen den petschenegen und Isgil-bul- 
garen befindet sich das erste gebiet der madscharen . . vgl. oben 
s. 142. Vgl. auch H unfalvy, Die ungern, s. 14 ff. — t)ber das ver- 
hältnis der tschuwassen zu den alten bulgaren vgl. z. b. Kunik a. a.
o., s. 118 — 61: Munkácsi, Ethnographia V, s. 23—4; Ašmarin, Болгары
il чуваши, Изв. XVIII.

10
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aber und namentlich das uralische scheidegebirge ist in geogra- 
phischer riicksicht das eigentliche vaterland des ganzen stammes 
gewesen, von wo er sich teils nach O., teils und hauptsächlich nach 
W. und NW. verbreitet hat.“ 1 Fiir das land an der Vyčegda 
wusste man — nach S jögben  — von den zeiten an, da diese ge- 
genden den russen bekannt wurden, „im allgemeinen nur von einem 
namen Perm und dessen bewohner nannte man permier". Nach 
den russischen chroniken wurde die stadt Ustjug „schon im aufange 
des XIII. jahrhunderts auf ihren gegemvärtigen standort verlegt, 
aber auch die friihere stadt war vielleicht eine russische pflanzung, 
da sie einen russischen namen — Grledenj — trug. Leider weiss 
man nicht, wann sie eigentlich gegriindet worden. Selbst die gegen- 
den um die Petschora waren bereits im XI. jahrhundert den russen 
tributär, und die nowgoroder erlegten später fiir ihre herrschaft 
iiber diese gegenden an die grossfúrsten eine eigene abgabe, 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 S jögben  a. a. o., s. 293—4). Zur zeit S tephan’s des heili- 
gen (gest. 1396) waren die anwohner der Vyčegda bekanntlich 
Syrjänen, welche der biograph S tefhan’s, E pip a n ij, durchge- 
hends „permier" nennt. N estoe (geb. 1056, gest. um 1116) 
erwähnt in seiner chronik die permier zwischen den „tschuđen 
jenseits des wolok“ einerseits und den pečeren und ugren an- 
derseits, wonach ihre wohnsitze in die gegenden an der Vy
čegda verlegt w erden können2; es ist wahrscheinlich, dass nicht 
nur diese permier, sondern auch die neben ihnen und den ugren 
erwähnten pečeren (d. h. die anwohner der Pečora) Syrjänen wa
ren 3. Es ist also sehr möglich, dass die gegenden an der Vyčegda

1 Vgl. a u c h  S m irn o v , Пермяки (=  Die permjaken) s .  1 1 1 ;  В о т я к н  

(=  Die wotjaken) s. 9.
2 Vgl. S m irn o v , Пермяки s. 12.
3 Vgl. S c h a f a r ik ,  Slawische alterthumer II s. 5 4  — 5 , A h i .q v is t  

Kalevalan karjalaisuus, s. 19.
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und der mittleren Pečora schon im XI. jahrhundert von Syrjänen 
bewolnit waren. Jedenfalls war es nur ein teil der Syrjänen, welcher 
sicb im lande an der Vyčegđa 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 Vyčegda 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 annahme iiberein, 
dass die Syrjänen während der periode der bulgarenherrschaft an- 
iingeu sich gegen norden zu ziehen.

Es ist naturlich, dass der verkehr zwischen den tschuwassen 
und den permiern, bes. den wotjaken, auch in der sprache der 
ersteren spuren hinterlassen hat, wie wohl sie in mancher hinsicht 
auf einer höheren kulturstufe standen. Ohne ins einzelne zu gehen 
erwähne ich hier einige tschuwassische wörter, welche, so viel ich 
sehen kann, von permischer seite her entlehnt sind:

1 Die Vyčegda-syrjänen nennen noch heute das obere Kama-ge- 
biet, besonders die gegend von Čerdyn Jcom-mu [syrj. kom- — wotj. MU. 
J. kam  ’fluss, strom’, M. 8. kam  ’Kama’, U. k a m : kam-vu ’grosser 
fluss im allg.’, vgl. fi. kymi ’fluss, strom; der Kymi-fluss’ (vgl. D onner, 
Vergl. wbuch I s. 92—3), ?tscher. Genetz (bei Szilasi Cseremisz szótár 
s. 98) kumõltám ’auf dem wasser fliessen(?)’; syrj. mu  =  ’land’]. —  
syrj. komi ’syrjäne’ ist die einheimische benennung nicht nur fiir die 
Syrjänen im gouv. Perm, sondern auch in den gouv. Wjatka, Wologda 
und Archangel.

2 Vgl. auch Smirnov, Вотяки s . 9—10.
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tschuw. A sm. -a, -e (an verben angehängte fragepartikel, siehe A sm. 
Gr. s. 242);

vgl. wotj. G. M. J. MU. -a, MU. auch: ~ua, -ща | syrj. V. 
S. L. -e, U. -o, P. ja  (angehängte fragepartikel; vgl. 
magy. -e id.). Vgl. Asm. 1. c.

tschuw. Asm. (s. 298, 317) an, Ahlqv. an 'nicht (verneinuugswort 
im imperativ)’;

v g l. w otj. (2 . p ers. s iu g . u. p lu r .) en | syrj. (2. p ers. s in g .)

V. Peč. S. L. P. en, I. U. in  'n ich t (verb u m  n eg a tiv u m  im  

im p era tiv )’. Vgl. M u nk. NyK X X I s. 121, A sm . Gr. s. 

XXIV, 297—8, 317 w ie  auch  s. 6 3 -4 .

tsch u w . A sm . (s. 362 ) an. рэгпе, w irj. parád, A h l q v . p iirńä' ’korb  

au s b irk en - od. lin d en rin d e (кузовъ)’ ;

vgl. wotj. U. M. J. beráo: (U.:) ’braukufe, (M. J.:) miihl- 
trichter’ I syrj. I. V. S. bu rá a : (I.:) ’brunnen, (V.:) tschet- 
werik (ein getreidemass), (S.:) grosses, rundes aus einem 
stiick espenholz verfertigtes gefäss, bes. zum schiitten des 
getreides od. auch zum aulbewahren von allerlei sachen’, 
C a s t r e n  I. burnja ’puteus’, W ie d . buráa ’brunneneimer, — 
ständer(?)’ [vgl. fi. purnu ( R e n v a l l : )  ’cumera frumenti in 
granariis, kornkasten’, (L ö n n r o t: )  ’trattformig inhägnad för 
orrfångst; lår, sädeslår i bodar, visthus 1. jorđgropar’; G e n e t z  

lpK. purn  od. rimń-pârn ’häuschen, wo die aus dem fuchsbau 
genommenen jungen fiichse gefiittert werden’]. P a a s o n e n  

NyK X X X II s. 259 hält das permische wort fiir ein tschu- 
wassisches lehnwort, was jedoch, wegen des vokalismus des 
wortes, nicht eben wahrscheinlich ist (vgl. oben s. 33, § 37 
u. s. 31, § 34). Ausserdem steht das tschuwassische wort 
ohne entsprechungen in den ubrigen turkotatarischen 
sprachen vereinzelt da, wogegen das permische wort aller 
wahrscheinlichkeit nach mit dem angefiihrten finnischen 
und lappischen zusammenzustellen ist.

tschuw. A h l q v . k ig éů , Z o l . k ig e ń  ’nieswurz (чемерида)’;
vgl. wotj. G. kekon, J. ( I s l .) kekon-turim  od. kekon-viži 
’nieswurz (veratrum)’; nach I s l . wbuch bedeutet kekon-
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-viğ i eig. „душащій корень" (vgl. wotj. kehäni ’ersticken, 
ervviirgt werden’) ] syrj. P. koka-n ’nieswurz’ (bei W ie d e -  

m ann fehlerbaft kokan pro: kokan, vgl. R ogov wbuch: 
kokan чемерица). M u n k á csi NyK X X I s. 120 stellt das 
tschuwassische wort mit kir. kiigen ’kirsche’, osm. gögem  
’eine art wilde pflaume, schlehe’, köken ’erdbeerstaude’ u. 
a. zusammen, und zieht auch das oben genannte syrjänische 
wort („kokań“)  heran. Wegen der abvveichenden bedeu
tung ist jedoch wohl das letztgenannte wie auch das tschu
wassische wort von dem kirgisischen und den osmanischen 
wörtern fernzuhalten. Es ist auch — wegen des vokalis- 
mus der permischen vvörter — nicht wahrscheinlich, dass 
diese aus dem tschuwassischen entlehnt sind. — Dagegen 
ist tscher. k ik a n ,  kikán ’nieswurz’ offenbar ein tschu
wassisches lehnwort.

tschuw. A h lq v .  kiitmél, kitmél', Z o l .  kiitmel' ’preisselbeere’;
vgl. wotj. J., M u n k . S. kud}-muči, G. kudf-m ulf, ’heidelbeere, 
blaubeere’ [wotj. muki =  syrj. I. U. V. S. L. moč ’perle’, 
P. turi-mol, L. ńur-moi' ’moosbeere’; mit diesen wörtern 
Stelle ich tscher. т и  дэ, m odo, muda ’blaubeere, schwarz- 
beere’ zusammen (anders B u d e n z  M U Sz. s .  4 5 9 ) ] .  Vgl. 
M u n k . NyK X X I s. 121.

tsch u w . A sm . lap h r  (šor =  ’erde, p la tz , s te lle ’), Z o l .  lap  ’n ied e-

rung, n ied r ig e  liäch e, h o h lw e g ’, Z o l . lab a  ’n ied r ig , sa n ft g e n e ig ť ,

A h lq v .  lapták ’platt, eben , flach’ ;
vgl. wotj. MU. la p : lap iń ti 'niederung, niedrige fläche’ 
(iiftj - 'platz, stelle’), M u n k . K. lap ’niedrig’; U. MU. J. 
M. G. lapeg ’niedrig’; M u n k . S. lapki- 'sich neigen, sich 
senken, sich herunterziehen, sich niedrig machen’ | syrj. I. 
S. V. čapkid 'niedrig, platť (vgl. tscher. lap 'niedrig, seicht, 
thal’, laptsěk, laptswka ’diinn u. breiť; lapka 'abschiissig, 
flach’; ostj. I. lapsax 'breit u. diinn, flach, platť, magy. lap 
’fläche, platte’, mord. lapá ’flacli’, fi. lappea 'flach, platt u. 
breiť, vgl. B u d e n z  M U Sz.). Vgl. M u n k . NyK X X I s.
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122. A šm ar in  (Gr. s. XIX) hait das wotjakische wort 
fiir eine entlehnung aus dem tschuwassischen.

tschuw. Asm, p i p z t r o a  ’drucken. pressen’;
vgl. wotj. U. p/žirt-, MU. J. M. piéiri-, M u n k . S. !:p1ŠM- 
’ausdriicken, auspressen’ | syrj. I. У. S. L. pi.d iírt-, P. 
pfď zirt- id. (vgl. tscher. рэ„гэ„г- ’driicken, zwingen’, р э ^э 0 rt- 
’pressen, driicken, keltern’; fi. pusertaa ’driicken, klemmen’, 
magy. faesar- ’auswinden, auspressen’, etc. vgl. B u d e n z  

MUSz.). A šm a r in  (Gr. s. XVI) hält das tscheremissische 
wort fiir ein tschuwassisches lehnwort.

tsch u w . A sm . (s. 349) ривап, pövön, poven, pöken, A h lq v .  pogán,
Z ol. pogan ’stuhl’;

vgl. wotj. G. M. J. MU. U., M u n k . S. K. puhon  ’stuhl’ 
(vgl. wotj. G. M. J. MU. U., M u n k . S. K. puh-, syrj. puh-:
I. puhin i, U. puhcevnis, У. puhavni, S. L. pukalnf, P. p u 
kee ѵщ  ’sitzen’; tscher. pakt- ’hecken, briiten, auf den eiern 
liegen’, magy. fekiinni ’cubare, jacere’, vgl. B u d e n z  MUSz.). 
Vgl. B u d e n z  NyK III s. 417, M unk . NyK XVIII s. 447, 
P a a s . NyK XXX II s. 270. Tscher. pö'hčn, piiken ’stuhl’ 
ist wahrscheinlich aus dem tschuwassischen entlehnt. Das 
permische wort ist nicht nur ins tatarische: B á l .  O s tr .  

btikän ’klotz, holzblock, sitz, stuhl’, sondern auch ins 
baschkirische: bschk. K a t a r ,  btikän id. (durch vermittlung 
des tschuwassischen?) eingewandert.

tsch u w . A sm . (s. 72) p r i i  ’e len tier  (лось)’, NyK XX I s. 42 ^рё&і
’hirsch, renntier (олень)’;

vgl. wotj. U. G . M. J. MU. puSei, M u n k . S. p u A žef ’renn- 
tier’, M. hir-pužef ’elentier’ | syrj. I. рег :pež-ku ’renntier- 
kalbhauť (hu =  ’haut’), W ie d . pež  ’junges, ungehörntes 
renntier’ (vgl. tscher. put'Šõ, ptičö ’renntier’, wog. tpgši, 
^prtsl’ ’hirschkalb, rennkalb’, ostj. +peča ’einjähriges renntier- 
kalb’, pěš, pěsi ’kalb des renntieres’, G e n e t z  lpK. ^poa^aj, fi. 
poro ’renntier’, vgl. S e t ä l ä  JSF O u. ХѴН,4 s. 10 note 4). 
Vgl. Paas. FUF II s. 107 note 1. Das wort kommt, als lehn-
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w ort, au ch  im  ta ta r iseh en  und b a sch k ir isch en  vor: ta t. 

A sm , pöšöj ’e le n t ie r ’, Isl . (han d sch r.) pyšy, bsch k . K a t a r .  

m yšy ’ren n tier ’.

tsch u w . A sm , (s. 218) šema ’m itte l, a rt u. w e ise , v er fa h ren ; m elod ie, 

s in g w e ise  (снособъ; мотивъ, напѣвъ)’, éemon, éem ’g em ä ss , nach  

(сообразно съ . . ., no)’: χ i v a y h  éemon 'смотря no ero силѣ’;

vgl. wotj. G-. -T. åam ’sitte, gewohnheit, art, charakter, 
temperament’, Munk , S. šam  ’sitte, 'gewolintieit, eigenschaft; 
art, natur, beschaffenheiť; instr. éamen (artsadv.) ’gemäss, 
so wie . . .’: MU. ta éamen ’auf diese weise’, Munk . K. 
Ш И  šaman ’deinem worte gemäss’, (zeitadv.:), G. éamen, 
éamfn, MU. éamen, Gavr. K. M. éamen ’währenđ, unter- 
dessen, als’; G. éamo (adj.) ’-artig; gewohnť | syrj. I. U. 
У. éam ’verständnis, einsicht, geschicklichkeiť, U. auch: 
'charakter, temperament’, OP. (G enetz) éam ’k ra ft ,  
s tä r k e ’, W ie d . as-éam ’eigensinn’ (as =  ’selbst’) ; instr. L. 
éamen ’so wie . . sija éamen ’auf seine weise, so wie 
er’, meam éamen ’auf meine weise, so лѵіе ich’; I. éama 
’geschickt, gewandť, U. éama ’klug, verständig, guten 
charaktere’; V. S. L. ’-artig’: У. as-éama ’eigensinnig’, 
mií-éama ’was fiir ein, welcherlei’, V. S. bjd-éama, L. 
bit-éama ’allerlei’, W ie d . éama-tuja ’tiichtig, fähig’; I. 
éamtem, U. éamtem ’unfähig, ungeschickť, U. auch: 'dumm, 
einfältig’; I. V. S. L. sammini ’können, verstehen, die fä- 
higkeit zu etw. haben’ (vgl. wog. !:égm:!:égmtal ’kraftlos’; 
?ostj. N. la m : lampa-xo ’(gleich-mann) mitbruder’ *, ostj. I. 
ta m : tampa ’ähnlich, gleich’, keğe-väńem-tampa ’gleich (dem 
scharfen rande) der messerklinge’; lpK. sam ’potentia’, 
Genetz lpK.: sUmma, sämm  ’kraft’, sämadiem, sämeem, 
säm’χemes ’kraftlos, schwach’). Dagegen ist tscher. sem, 
áem 'melodie’, semiň ’in ubereinstimmung’, semõn, semðn, 
sem en, semin ’gemäss, wie; während’ wahrscheinlich aus 
dem tschuwassischen entlehnt (Munkácsi NyK Х Ѵ П І s.

1 Anderson Wandlungen s. 40 stellt das ostjakische wort mit syrj. 
u. wotj. éam zusammen.
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447 hält das tscheremissische wort fiir eine entlehnung aus 
dem wotjakischen). Nach P a a s o n e n  NyK XX X II s. 266 
— 7 wäre sowohl das wotjakische als das tscheremissische 
wort tschuwassischen ursprnngs; er hält jedoch fůr mög- 
lich, dass es in den permischen sprachen auch ein ähnlich 
lautendes einheimisches wort gab, mit welchem „das neue 
lehnwort“ sich vermischt hat [alt. Y e r b , siime, welches 
P a a s o n e n  vorschlagsweise mit dem fraglichen tschuwas
sischen worte zusammenstellt, bedeutet nicht ’mittel (ciio- 
собъ, средство)’, sondern ’erfindung, entdeckung, rat, weis- 
heit, iihereinkimft; list, schlauheiť; der ausdruck: aryg 
siime, welcher wörtlich „gute erfindung“ bedeutet (aryg — 
'rein, tadellos, guť), wird von Y e b b ic k ij  allerdings mit 
'mittel (способъ, средство)’ iibersetzit].

tsch u w . Z o l , tu š  ’rucken  v . a x t  od. m esser ’, p o r t ’ tu š š y  'rttcken

einer axť;
vgl. wotj. J. tiš  (stamm: tisk-) 'riicken v. messer od. axť, 
M., M u nk. S. purt-t$S, U. G. purt-tiš  ’messerriicken’, M unk. 

S. tir-tiš ’axthelm’, U. G. pJd-tU , M. MU. p id -tiš  ’ferse’, 
U. ďir-tiš, G. jfr -tiš , M. j ir - tiš  ’hinterkopf | syrj. I. U. V. 
S. L. P. tiš (stamm: Шк-) ’rucken v. axt. od. messer’ (vgl. 
tscher. toš ’rucken des messers od. der axť, auch: ’ham- 
merriicken’; ti. tahko ’kante, seite’, est. tahk ’glatte seite, 
facette, behauene seite eines balkens, kantiges holz’). Das 
tschuwassische wort könnte auch aus dem tscberemissischen 
entlehnt sein.

tschuw. Uč. (s. 53) tšdkeš, Z o l .  öigeá, A h lq v . čigés, cekéá ’schwalhe’; 
vgl. syrj. P. tå ih iš , V. S. L. (šik iš  ’schwalbe’ (ygl. tscher. 
tsd'yåk ’schwalbe’, wog. sagijak, áäkijäx, šäkujaxThiruiHlO 
rustica’, ostj. N. säkijak, sikijak, ostj. I. ciki-ím a , 1 cega- 
jem  ’schwalhe’). Dagegen scheint tscher. eðgás ’schwalbe’ 
aus dem tschuwassischen entlehnt zu sein.

1 Patkanov NyK XXXI s. 311 stellt das ostjakische wort mit 
dem syrjänischen zusammen.
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tschuw. Asm. (s. 232, 253, 267) ťšup tu-, ťáfp tu-, A hlqv. čop tu- 
vas, Z ol. čöp tu- ’kiissei)’ (tu- — ’thua’), A hlqv- cop, Z ol. čöp 
’kuss’;

•vgl. wotj. Gr. U . ťšup karini, J. ťšup karini, Ш. ťšup kam i, 
MU. tíukkarini, M unk. K. ЧиЪ кагёпё(karini — ’thun’), auch: 
G. U. ťšupčmí, J. M. S. f  hipiäni ’kiissen’ | syrj. I. ťšup 
’schmatz’, U. ťšup karnis. У. ťšup kerni (kartu*, kernj =  
’tliun’), S. ťšup Qkikni, L. ťšup okřštin i, P. ťšup okp.hi г 
(okiin i, okřštin i, ok pěni - ’kiissen’), I. ťšupkedni, P. ťšup- 
ketni ’schmatzen, kussen’, I. ťšupkeťťšini, U. ťšupkeťtšims, P. 
ťšupkeťťšini ’sich kiissen’ (vgl. tscher. šopršadaš, šupšalam , 
šubšalam  ’kiissen, umarmen’, ostj. I. ťapal ’liebkosung, 
kuss’, 1 lp. cuvkket, euvkam  ’labris sonum osculantis effi- 
cere’, fl. suukko ’kuss’ 2). Das wotjakische wort wird von 
P a a so n e n  NyK X X X II s. 260 fůr ein tschuwassisches 
lehnwort erklärt,

tschuw. Asm, vij, A h lq v , vyi, Z o l, vyj ’k ra f t’;
vgl. wotj. K. ѵ Ц : doz-VH. M unk, M. S. vi-.joz-vi (stamm: 
vij-) 'die körperglieder (in ihrer gesammtheit)’, G. v i : joz-vi 
’gliedstiick’ (doz, joz  =  ’gelenk’), M unk, S . kať-vi ’kraft, ver- 
mögen’ (kat'= ’krafť) | syrj. S. vii-.jez-vii ’gliedgelenk’, У, 
v i : jez-vi ’sehne, flechse’, L. v i : jez-vi ’gliedstiick (am rohr, 
strohhalm etc.)’ (vgl. tscher. di, wi, mord. vi, fi. väki, lp. 
vækka, wog. +ш’І, ostj. vei, veg ’kraft’ 3). Vgl. M unk, 
NyK XXI s. 122.

tschuw. Zol. vončej ’schwalhe’;
? vgl. wotj. Munk . S. '!večä ’sehwalbe (hirundo rustica)’.

1 Patkanov NyK XXXI s. 431 stellt das ostjakische wort mit 
den perm ischen wörtern zusam m en.

2 S e tä lä  JSFOu. XIV,з s. 13 verbindet das finnische und das 
lappische wort mit syrj. ťšupkedni.

3 Vgl. Budenz MUSz.
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ІІЬег die tschuwassischen endungen -lla, -lie (vgl. wotj.- 
syrj. -la, vgl. W ie d .  Syrj. gr. § 2 7 , B u d e n z  Alaktan s. 
2 9 5  — (i) und -sa, -se (vgl. wotj.-syrj. -sa, vgl. W ie d . Syrj. 
gr. §§ 3 8 , 1 2 5 , B u d e n z  Alaktan s. 2 2 6 )  siehe A š m a r in  

Gr. ss. 1 2 9 , 2 2 7  und 2 7 6 , 3 1 3 — 4.



Wortregister.

Permische sprachen.
Wotjakisch (unbezeichnet) und syrjänisch (s ).

-a, -itä, -ща 148.
abi 10. 36. 136.
adas s. 10. ‘29. 120. 130.
aida 90.
-ak 37. 
aka- 9.
akajaška 2. 13. 15. 37.
akj, -aka 9. 25. 38. 136.
akša 12‘2.
ala^Sa 123.
alma 123.
atak 92.
amal 92.
aman  2. 38. 131. 
ames, ameďz 15. 
ameš, amiďé s. 15. 
anai 36. 
ant 81.
aŋa 20. 23. ‘25. 27. 39. 
aŋsjr 4. 15. 18. 20. ‘23. 25. 

39.
apaf 10. 14. 25. 40. 
apikai 40.

arak 31. 40. 
araki 41. 
arani 16. 41. 
argamat 124. 
arlan 17. 20. ‘27. 42. 
arńa 24. 81. 42—3. 
atai 36. 
azbar 75. 
baitak 71. 
baki-purt 46. 
balagan s. XXIII. 
bam, baŋ 21. 
ban s. 21. 
bašmak s. XXIII. 
belta 46.
beíšěi, be.ťst 8. 12. 14. 31. 32.

44. 136. 
beťške 46. 
berńo 148.

30. Ь ф і  44. 131. 
biťŠ XXV.
bjd  s. 8. 10. 33. 45. 
bid, hit 8. 10. 33. 45.
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bitńik 24. 33. 46.
bit'ški 12. 30. 46.
bjzara 5. 8. 16. 28. 47.
b iig i  8. 16. 33. 47.
hoifono 10. 20. 23. 47—8.
hujol, bujoŋ, bujoul 63.
buko 8. 9. 34. 48.
bukro 1. 8. 13. 28. 4 8 -  9.
bultir 4. 8. 9. 17. 28. 30. 49.
burńa s. 148.
burt'sin 8. 16. 31. 49—50.
bus 8. 14.. 28. 50.
bus s. 50.
bus] 1. 8. 15. 30. 50— 1. 
buskel' 8. 14. 18. 32. 51. 
busturgan 8. 51—2. 131. 
buåono 3—4. 8. 16. 20. 23. 26.

52. 
buš 108. 
daga 111. 
dan  81. 
dnri s. XXIII. 
darm  51. 
dauil 111. 
dercman s. 115. 
đin. d in  s. 21. 
diń, diŋ  21. 
dir 111. 
dodak 8. 52. 
don, dun  53. 
don s. 53. 
dus 111.
diašmon, dišmon 111.
+deraňa 23. 63—4. 
džep 53—4. 131. 
d'žep, iep  s. 53—4. 131.

d'zud'š-arńa 43. 
ebes s. 24.
em, em-jum  32. 54—5.
!:emČi 55. 
en 148. 
en, in  s. 148.
eńer, eŋer 3. 18. 20. 23. 31. 33. 

55—6.
eńerfSak, eŋert'šak 20. 23. 56. 136. 
eŋgel 9. 24. 25. 31. 32. 57. 129.

136.
eríksfr 4. 14. 32. 33. 57. 
eseb 113.
eákƞ s. 4. 59—60. 
es 108.
-e s. 148. 
ed s. 24. 
ed} 24.
enir s. 3. L8. 20. 23. 31. 33.

55—6. 
geri-šid  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.
!:gumer 61.
-ik 31. 37. 
inšfr  22.
iška 5. 14. 28. 33. 59. 
išks 4. 33. 5 9 -6 0 .  
itim, it'im 4. 9. 19. 33. 60. 
ib- 24. 
ib s. 24.
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i g i  13. 32 . 60 . 

im  126 . 

i m / r  3 4 . 6 1 .

-ja 1 4 8 . 

jalbar- 101.

-ja ška : aka-jaška 6 1 .  

jivor  2 7 . 6 1 — 2. 

jilo n i 17. 6 3 .

jira y  2 . 4 . 13. 18. 2 3 . 2 8 . 3 0 . 6 3 .

ju b ir tin i  101 .

ju b ir tn i  s. 101.
jubo  2 . 10. 13. 64 .

ju m  : em-jum  6 4 — 6.

ju é i  2 . 4 . 13. 16. 3 2 . 3 3 . 66.

juvor  s. 2 7 . 6 1 — 2.

Jcab 8 1 .

kaban 2 . 10 . 2 0 . 2 5 . 2 7 . 66. 

kaigu, +kajge 79 . 

kalla 71. 
kaita 71.
k a l a l t m i  17 . 2 7 . 6 7 .

kalim  7 9 .

k a l in i  s . 7 9 .

kalpak 75 .

kai' 13 . 18. 2 5 . 6 7 .

k a l i e n  18 . 3 0 . 3 1 . 6 7 — 8.

kam  147 .

k a n  s. 13 . 2 0 . 2 9 . 8 0 — 1. 1 30 . 

k a n d e le m ,  k a n g e le m  5 . 10 . 25 .  

.31, 71 . 1 29 .

kańsir-, kańsiral-, kańsrani 2. 4 .

16 . 2 1 . 2 3 . 3 3 . 68. 

karas 18. 2 7 . 68 . 

karani s. XXIII. 
karta s. 2 . 9 . 2 6 . 2 7 . 6 9 — 70 . 140 . 

katanťši 2. 9 . 70.

ka d 'š i, k a d í  i  12 . 25 . 3 0 . 3 1 . 70  

—  1. 136. 

k a z n a  s. XXIII. 
k e k o n  1 4 8 — 9. 

k e m d e l'e  5 . 10. 3 1 . 71 . 

k e n  3. 7. 2 0 . 3 2 . 7 1 — 2.  

k e ŋ e š ,  k e ń e š  113. 

k e r e m e t  72 . 

ket'š  2 6 . 73 . 130. 

k e r  h, k o r i  2. 14. 18. 3 0 . 7 3 — 4. 

k e ťš  s. 2 6 . 73 . 130. 

k ö j 'š e r  107. 

k i j i k  I b .

k i s  3 . 13. 14. 3 3 . 74 . 

k is  S. 3 . 13. 14. 3 3 . 74. 

k i i k a i  i b .  

k i r š i  3 . 3 4 . 74 . 

k o d o  78 .

k o j i k  14 . 2 6 . 3 0 . 75. 

k o k m n  s . 1 4 9 .

k o i ta  s . 7. 9 . 18. 3 1 . 3 4 . 7 9 — 8 0 .

k o m i  s . 1 4 7 .

k o m - m u  s . 1 4 7 .

h u b o  7 5 — 6. 1 3 1 .

k u d  10 . 2 3 . 2 5 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 5 .

7 6 . 129 . 

k u d a  s . 77 .

k u d i  10 . 2 3 . 2 5 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 5 .

7 6 . 1 2 9 . 

k u d i - т и Ц  1 4 9 .

k u d i r i ,  -ro  4 . 1 3 . 18. 2 3 . 2 5 . 30 .

3 4 . 7 7 . 1 2 9 . 1 4 0 . 

k u d o  2 8 . I l — 8 . 

k u i k i  1 3 . 14 . 3 0 . 7 8 — 9. 

k u l i m  1 3 . 17 . 19. 3 0 . 79 . 

k u t to  l .  9. 18 . 3 1 . 3 4 . 7 9 — 80 .
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kun  13. 20. '29. 80— 1. 130. 
kuno 4. '20. 26. 82. 
kunoka, kunokua 82. 
kuńiš, kiu/íis 83. 
kuńt'ši 12. 24. 28. 83. 
kurbon 83. 
kureg s. XXIII. 
kuro 84. 
kurok 84.
kuromo 1. 13. 18. 26. 84—5. 
kušman  5. 15. 19. 28. 29. 85. 
kušman  s. 5. 15. 19. 28. 29. 85. 
kuzon 13. 16. 20. 26. 86. 
kuze s. 13. 27. 28. 29. 86. 
kuzo  13. 16. 27. 28. 29. 86. 
kiujiuk 79.
-la 154.
-la s. 154. 
lap 149 — 50. 
lapkjd s. 149. 
majak s. 87.
majeg 14. 26. 28. 86—7.
majeg s. 14. 26. 28. 86—7.
manara 124.
m id i  XXV.
miger s. 25.
min- 21.
m ol s. 149.
muder s. 24.
mudor 24.
muglo 17. 19. 27. 88. 
mugor 25. 
muka  s. 58. 
mul] 149. 
mun- S. 21. 
muńtho 24. 88—9.

murjo 14. 19. 89. 
nilan  s. 115.
■hän s. X X III.
ńemri 19. 24. 32. 34. 89,
tier g s 113.
-o 148. 
ohid 89.
obida 5. 10. 89. 136. 
ofdo 10. 14. 26. 90. 
otšag s. X X III. 
pagamber 46. 
paida  46.
pakar 7. 9. 25. 27. 90.
^pake 46.
paleš 7. 15. 18. 31. 90—1. 130. 
pan- s. 21. 
parga  s. 5. 91.
peliš s. 7. 15. 18. 31. 90— 1. 130.
pez  150.
pen- s. 21.
pijala  46.
p iń  22.
piri s. 22.
p ifS i  X X IV .
pi.ďzirt- 150.
piriťš 7. 15. 19. 34. 91.
piriťš  s. 7. 15. 19. 34. 91.
piškilta t- 46.
pižirt-  150.
pod  s. X X III.
pokfM  97.
pokťši-arňa 43.
porn, pon  s. 22.
pon- 21.
pon  s. 21.
posńi 97.
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puk- 150. 
puk- s. 150. 
pukon  150. 
pukšon-ninal 43. 
pum , p u ŋ  ‘22 . 

pun- 21. 
p u n i  ‘2 1 . 

p u rt  XXV. 
puto  46. 
pužei 150—1. 
rfniš s. ‘22.
-sa 154.
-sa s. 154. 
sadaka 124. 
san 96.
saáik ". 24. 31. 92. 136.
sarba 92.
ser s. X X III.
sen ‘21 .

sen s. 21.
sesir 2. 4. 14. 16. 17. 30. 93. 
S'iut, Ы І  ‘2. 17. 30. 92—3. 
smglik, tsullčk 13. 17. 30. 93. 
sirťšik s. X X III. 
soŋrol, soyrou 63. 
sotni s. 117.
sugon 13. 14. 27. 93—4. 
sugoń s. 13. 14. 27. 93—4. 
sukar 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.
sukmańin, sukmańina s. 95.
sulek s. 100. 
su m-ak, sumen 96.

sunduk  s. XXIII.
sur s. XXIII.
susa• s. X X III.
sut (n i  117.
šakan 9. 20. 25. 96.
šam  s. 151.
m m , kamen 151.
šartťši 5. 14. 19. 26. 97. 130.
šaška 7. 31. 97.
šekit 97—8.
šepis 54.
šepis s. 54.
šer i 14. 19. 34. 35. 98—9.
šerol s. X X III.
šeti 5. 9. 32. 33. 99.
šekid  s. 97—8.
šelik 13. 30. 99. 137.
šep 102.

šep, ťšep s. 102.
š i t  3. 18. 33. 99— 100.
šin- 102.

š i r  XXII.
š i r  s. XXII.
š ié  XXII.
šiz s. XXII.
šor s. 101.
šor- s. 1. 3. 14. ‘28. 29. 101. 
šorkni, šorťiíi s. 5. 14. 19. ‘26.

97. 180. 
šu lik  3. 14. 100. 
šulo 1. 4. 14. 17. 100. 
šulvorfni 101. 131. 
šumori, ťšumon  34. 119. 
šur- 1. 3. 14. ‘28. 29. 101. 
šurv  s. 14. 19. 34. 35. 98—9.

139.
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šurlo 14 . 17 . 19 , 2 7 . 2 8 . 1 0 2 . 1 3 0 .

šabala 10 . 15 . 17. 2 6 . 2 7 . 103 .

šabala s. 10. 15. 17. 26. 27. 103.
šat 5 . 1 0 3 — 4.

ša.ťša 5. 104.
šau 15. 17. 25. 104.
šilan, šilan  5. 28. 3L. 104.
šipkon XXII.
šid  XXII.
.šid s. XXII.
šigirt- 25.
šigirt- s. 25.
šinir 22.
šonid  s. 21.
šumot 7. 15> 19. 1 05 .

šun it 21.
šu )ío  5. 104.
taba Ib.
taka, taga 9 . 13 . 2 5 . 2 7 . 1 0 5 .

tamak 92.
tamaša 110.
tasma (’band’) 106.
t a s m a  ( ’g u r t ’) 105—6. 131.
tasma s. 105—6. 131.
tatiu, tatu 51.
taii, tá v u  16 . 17 . 1 0 6 .

tazat- XXII.
terki 9 . 3 2 . 3 3 . ,1 0 7 . 1 3 7 .  

tiygili 9, 18 . 2 4 . 2 5 . 3 1 . 3 4 . 1 0 7 .

1 29 . 1 3 7 .  

tipir 10 . 3 0 . 1 0 7 — 8 .  

tiš  7. 15 . 3 0 . 1 0 8 .

Ці 152. 
tiš s. 152.
torta• s. 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111. 
trúba s. 58.

tu i (’fest, schmaus’) 108—9.
tu j (’messing’) 5. 14. 108.
tuklå)'ši 5. 7. 12. 17. 28. 31. 109.
tulup, tuiuvp 17. 109.
tumošo 16. 110. 131.
tunal- 21.
tunal- s. 21.
tund- s. 21.
turi s. XXIII.
tursko 1. 110—1.
turto 1. 9. 19. 27. 28. 29. 111.
tuš S. 7. 15. 30. 108.
tušmon 15. 20. 27. 111—2.
tuťško 1. 12 . 110— 1 .

tšakmini s. XXIII.
tšana, tšaya  21. 23. 26. 27. 112.
tš in  s. 22.

Ш у 22-
ťšabak XXIII. 
ťšabak s. XXIII. 
fšaraka 9. 12. 19. 27. 112—3.

137.
ťšarla s. 14. 17. 19. 27. 29. 102.

130.
ťšarlan 12. 17. 19. 26. 27. 113.
ťšebcr 10. 113.
ťšek 12. 32. 114—5.
fšibor 10. 12. 27. 31. 115.
t'Šija XXII.
ťšikiš, ťšikiš s. 152.
tšin- s. 102.
ťšip. ťšipan s. 10. 12. 33. 35.

115. 129. 139. 
ťšip? 10. 12. 33. 35. 115. 129.

139.
*člke 115.
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ťšokmar s. 7. 12. 17. 27. 28. 116. 
ťšokmor 7. 12. 19. 27. 28. 116. 
ťšubor 115.
(šuk- 116.
ťšulges, ťšugles 117—8. 
ťšulka, ťšulko 27. 28. 118. 
ťšulki s. 118. 
ťšulok s. 118.
(šumán  s. 12. 19. 20. 27. 118. 
ťšumon 12. 19. 20. 27. 118. 
ťšup 153.
(šup s. 153.
(šu /š i  12. 32. 119—20. 
ubo 24. 
ud- 24. 
ud- s. 24.
udjs  10. 29. 120—1. 130. 
ugi 6. 24. 25. 30. 121. 129. 
ukšo 1. 4. 7. 14. 27. 122. 
ulyb-turum 122—3. 131. 
ulmo 1. 17. 19. 27. 29. 123. 
ulmö s. 1. 17. 19. 27. 29. 123. 
ulošo 16. 123—4.

una  s. 21. 
tmo 21.
urobo 10. 29. 124. 
uslom 14. 124. 
usto 125. 
ušt- 14. 126. 
ta é h  14. 16. 125. 
iiarm-, varm- 126—8. 
vekši s. 97. 
vekťši s. 97.
veme 3. 16. 19. 31. 128. 
!:večä 153.
-vi, -víi 153.
-vi, -vii, s. 153. 
vir-ninal 44. 
vjn  22. 
vom s. 126. 
von s. 22. 
vordiškon-ninal 43. 
vošt- s. 14. 126. 
vug 25. 
vug s. 25. 
zur-muš XXV.

Andere flnnisch-ugrische sprachen.

Finnisch (fi.), estnisch (est.), mordwinisch (mord.), lappisch (lp.), 
tscherem issiseh (tsch.), ostjakisch (ostj.), wogulisch (wog.), 

magyarisch (magy.).

acsari magy. 66. 
aďa, adä mord. 90. 
aga tscher. 38. 
a.ida tscher. 90. 
-ak tscher. 37. 
aka mord. 38.

akcsa magy. 122. 
akša mord. 122. 
alaša mord. 124. 
akvša tscher. 124. 
alma magy. 123. 
ál’e tscher. 67.

ampua fi. 24. 
andan mord. 25. 
antaa li. 25. 
ат|а tscher. 23. 39. 
apsõr tscher. 23. 40. 
ar magy. 127.
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mra tscher. 8 4 .  

armfia tscher. 1 24 . 

a r a tn i magy. 4 1  —  2. 

a rb a  ostj. 1 2 4 .  

arlan mord. 4 2 . 

a u k e a  fi. 1*26. 

ava mord. 3 6 .  

qťapg ostj. 1 2 4 . 

’tgkhšg' wog. 122.
+gntěsti wog. 2 5 .  

šgrqkhwé wog. 4 1 . 

tgrcip wog. 1 2 4 . 

tgtlrmi wog. 121. 
ä 'f iå  tscher. 36. 
äŋgä tscher. 39. 
mŋg°sar tscher. 4 0 .  

äkä tscher. 3 8 . 

ärwkä  tscher. 4 1 .  

ärlän tscher. 4 2 .  

ä r ń ä  tscher. 4 3 .  

b a d n e  lp . 22 . 

b a g je  lp . 22 . 

balduz mord. 4 9 .  

b á r s o n y  magy. 50 . 

haza mord. 52 . 

b ä n a  lp . 2 1 . 

b e g y  magy. 4 7 .  

b o r jú  magy. 9. 
b o r s ó  magy. 9. 
b o s z o r k á n y  magy. 52 .  

b u g a  magy. 88 . 

b ú s z  magy. 5 0 .  

buťfdll mord. 46 .  

b ú z  magy. 5 0 .  

fli tscher. 1 5 3 .  

(Í9ur-peťšd tscher. 4 4 .

fivmä  tscher. 128. 
(Иудэ tscher. 22. 
c e g a je m  ostj. 152. 
c ik i- ím a  ostj. 152. 
c s ó k a  magy. 112. 
c u v k k e t  lp . 153. 
c 'e b 'ä r  mord. 114. 
"rčepä mord. 54. 
téotmar mord. 116. 
!:éuée mord. 120. 
!:óulcdr mord. 94. 
ёаца tscher. 23. 112. 
č a r lá n  tscher. 113. 
ščavlca mord. 112. 
ö e n k  ostj. 22. 
e e w é r  tscher. 114. 
č o k  tscher. 115. 
!:čokmar mord. 116. 
c o k m á r  tscher. 116. 
ě o m á n  tscher. 118. 
e õ g á s  tscher. 152. 
c õ w õ  tscher. 116. 
6u 6ú  tscher. 120. 
č u lk á  tscher. 118. 
ð u m u r  tscher. 119. 
c u w a r  tscher. 115. 
dušman, dušmon  mord.

112.
- e  magy. 148. 
e k e  magy. 38. 
e m  tscher. 55. 
e n ä -  fi. 2 1 .

S n e  ostj. 21. 
é ň e r , e r n é r  tscher. 56. 
e ů e r č á k  tscher. 57. 
ěykaj wog. 57.

e r ik s e r  tsch er . 5 7 .  

dřvm  m ord. 1 2 7 . 

-bska tsch er . 5 9 . 

dřvči m ord. 1 2 7 .  

fa c sa r -  m a g y . 1 5 0 .  

fe j m agy . 22 . 

f e k u n n i  m a g y . 1 5 0 . 

f e n e  m a g y . 2 1 . 

fo g  m a g y . 22 . 

fo n n i  m a g y . 2 1 . 

fö  m agy . 22 . 

g o m b a  m agy . 59 .  

g y é k é n y  m agy . 9 6 . 

h a r á c s  m a g y . 74 . 

h ír  m a g y . 6 2 .  

h u o n e  fi. 2 1 . 

x a in t  ostj. 77 . 

x ä n  ostj. 8 1 .  

x ä n  WOg. 8 1 .  

yqríi.mg ostj. 8 5 .  

^χğreχsi w o g . 8 4 .  

x ä n t  ostj. 77 .

+х?Ѵсэ os4-
xp na  tsch er . 8 3 .  

x o r a x s i  ostj. 8 4 .  

χum p  ostj. 2 4 . 

χump  w o g . 2 4 .  

i la  m ord. 6 3 .  

ím-jom, jim -jom  w og, 

6 5 .

ín  m a g y . 2 1 .

Hnär w o g . 5 6 .

Ingr ostj. 5 6 .  

in e  m ord. 2 1 . 

inki w o g . 5 7 .  

in t o  li. 2 4 .
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iŋk wog. 57. 
ir  tscher. 74. 
is, ié tscher. 74. 
vsar tscher. 74. 
iz-ärńii tscher. 43. 
ie-ŋgä tscher. 57. 
ičh jn  ostj. 96. 
p rä n  tscher. 64. 
iгдэ0т  tscher. 60. 
jokiin  wog. 96. 
yrioléx wog. 100. 
jän i, jä n u  wog. ‘21. 
j ik a n  ostj. 96. 
jim lä ti wog. 55. 
j o m z e  tscher. 66. 
j o r u  est. 62. 
ju la  tscher. 63. 
ju o r u  fi. 62. 
k a č a k á  tscher. 73. 
k a c 'e  tscher. 71. 
k a jó k  tscher. 75. 
kalim  mord. 79. 
k a lý m  ostj. 79. 
k a lý m  wog. 79. 
kan mord. 82. 
k a r a s  tscher. 68. 
k a r ta n o  fi. 69. 
k a ta  mord. 73. 
kajšaga  mord. 73. 
tkgsm  wog. 85. 
kapiin tscher. 66. 
kä'iVsar tscher. 68. 
'tkäpán wog. 66. 
k e b a n  ostj. 66. 
k e c s k e  magy. 73. 
kelte, k e ld á  tscher. 80.

kere'met tscher. 72. 
кэідііё, k e ld é m  tschr.

80.
kbrmwŋks mord. 83. 
kð-rska tscher. 75. 
kâštø-Smd tscher. 43. 
!'khgšěm wog. 85. 
ki kan  tscher. 149. 
koy-ärńä tscher. 43. 
komdð tscher. 76. 
ko-mdzd tscher. 83. 
koňak mord. 83. 
k ó r ó  magy. 84. 
kšumań mord. 85. 
kuda■ mord. 78. 
k u m õ ltá m  tscher. 147. 
kunda  mord. 76. 
kuošm  wog. 85. 
k u á a i ostj. 86. 
kušiij wog. 86. 
kušma'ń  mord. 85. 
k y m i fi. 147.
M řas mord. 68. 
fcipgr ostj. 114. 
lieras mord. 68. 
liefomdť morA. 73. 
far ostj. 99. 
la p  magy. 149. 
lap tscher. 149. 
la p p e a  fi. 149. 
la p s a x  ostj. 149. 
la p š  mord. 149. 
laptsšk  tscher. 149. 
läškä tscher. 38. 
la m p a -x o  ostj. 151. 
m a ja k  tscher. 87.

man-, тэп- ostj. 21. 
m a n n e -  lp . 2 1 . 

m a n te r e -  fi. 24. 
m a ň  tscher. 142. 
m ä ti fi. X X V .  

iheiie- mord. 21. 
m e n n ä  fi. 2 1 . 

m e n n i  magy. 21. 
тэп-, min- wog. 21. 
mâ.yðl tscher. 88. 
m o d o  tscher. 149. 
m o k la k á  tscher. 88. 
т о п з ' а  tscher. 89. 
moŋgâr tscher. 25. 
ти-дэ tscher. 149. 
m u g o l’o  tscher. 88. 
m u k lé  tscher. 88. 
m u r ja  tscher. 89. 
m iim á  tscher. 128. 
иemour  tscher. 89. 
o a r b b e n  lp . 127. 
šoqr wog. 127'. 
o d o š a  ostj. 124. 
oχšä wog. 122. 
oixd tscher. 79. 
o-ksä tscher. 122. 
olen tscher. 68. 
olma• tscher. 123. 
o lõ n  tscher. 79. 
õ ly š  wog. 124. 
o n k i fi. 25. 
o n t a s t y -  ostj. 25. 
O'ńšska tscher. 59. 
oŋgo tscher. 25. 
ora tscher. 84. 
o r a w á  tscher. 124.
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õ r o p  wog. 124. 
o r p a n a  fi. 127.
Tyrii ostj. 127. 
o s lá m  tscher. 125. 
o s ly m  \vog. 125. 
o w ď a  tscher. 89. 
o z á  tscher. 86. 
o z á n  tscher. 86. 
іігЧіег tscher. 56. 
p aď a ostj. 52. 
paχra  tscher. 49. 
pakor mord. 49. 
p a n - , p o n -  ostj. 21. 
p a n n a  fi. 2 1 . 

ipäfiχwin  wog. 21. 
pærsan tscher. 50. 
^parcej mord. 50. 
pasa;na tscher. 52. 
pa  so tscher. 61. 
p a s a r  ostj. 91. 
p a s ä r  WOg. 91. 
paškuðâ  tscher. 51. 
pazä  mord. 52. 
ipqlts wog. 49.
Tp/jši wog. 150. 
p ä ä  fi. 22 . 

päyär tscher. 90. 
pč)kl) ostj. 52. 
tpdň, Tpuňk wog. 22. 
piiŋk, puŋk  wog. 22. 
p a r y š  wog. 91—2. 
p e  mord. 22. 
p e n i  fi. 2 1 . 

peń, peŋ', pej, pev 
mord. 22. 

p ey k  ostj. 22.

p e á , p e s i  ostj. 150. 
tjpeča ostj. 150. 
pa0taš tscher. 45. 
pa„zaur- tscher. 150. 
paš tscher. 50. 
pášara  tscher. 47. 
p ih la ja  fi. 91. 
p i i  fi. 22 . 

piha  mord. 21. 
pizäl' mord. 91. 
p iz l'e  tscher. 9.1. 
'tpoa^aj lp. 150. 
p o k r ó , p u k r ó  tscher.

49.
pon-, p u n -  wog. 21. 
pona- mord. 21. 
ponna- lp. 21. 
poT jal, p w q a t ostj. 21. 
p o r o  fi. 150. 
poé wog. 52. 
po&ana tscher. 52. 
p o ť a n a  tscher. 48. 
p ö c s ö k  magy. 45. 
pö-ken tscher.; 150. 
pun- tscher. 21. 
pun- wog. 21. 
p u n o a  fi. 21. 
p u n y t -  ostj, 21. 
p u m  lp. 148, 
p u r n u  fi. 148. 
p u s e r ta a  fi. 150. 
puťša tscher. 150. 
p il tscher. 22. 
p iió k e  tscher. 47. 
pilya,, tscher. 48» 
p i ik t - tscher. 150.

p i i t n ik  tscher. 46. 
q o á m a n , q o s m e n  wog.

85., 
r iih i fi. 22 . 

ruš-ärńii tscher. 43. 
sapadh tscher. 103. 
sada tscher. 100. 
sa m  lp. 151. 
samm, summa lp. 151. 
san mord. 21., 
sarpadaš tscher. 101. 
s a r ló  magy. 103. 
s a v u  fi. 22 . 

s a w õ r e m  tscher. 113, 
sä k ija k  ostj. 152,„ 
s ä p ä le  fi. 103, 
sä r ä š  tscher. 113. 
sem, semiti tscher.

151.
!:seňkw wog. 22. 
s e p  ostj. 54. 
seskä tscher. 97. 
!:sa0wkmi]n ostj. 95, 
sâkâr tscher. 94. 
s ie r ä  wog. .99. 
s ik ija k  ostj. 152. 
s ip a le  fi. 103. 
s o lá  tscher. 100. 
s o r tn i  ostj. 97, 
s o r w a le m  tscher. 101. 
s o u s  ostj. 54.
+soχwŧnt wog. 96. ' 
s u x m e n  wog. 95, 
sukar tscher. 95. 
su k m a n  ostj. 95. 
sudak tscher. 99.
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sum ań  mord. 9 6 .  

su o n a  lp . 2 1 . 

s u o n i  fi. 2 1 . 

s u r tn i  ostj. 9 7 .  

su u k k o  fi. 153 . 

su u t tu a  fi. 1 1 7 . 

sz á m  magy. 96. 
s z e l  magy. 100 . 

s z o m b a t  magy. 1 0 5 . 

á ag ijak  wog. 1 5 2 . •

áaáka tscher. 97 .  

tšgm ta l wog. 151 . 

sä k ijä x  wog. 1 5 2 . 

!:å ä kw ä ń  wog. 96 . 

šäper wog. 1 1 4 .  

šepe, sepä mord. 54 .  

t ié p  wog. 5 4 . 

tem a'ń  mord. 96 .  

á õ g o t  ostj. 98 . 

t šučii mord. 120 . 

éukoro mord. 9 4 . . ■ 

šu ŋ to r ta /ti  wog. 25 . 

ša b a lá  tscher. 1 03 . 

šarjk  ostj. 22 . 

šmtok tscher. 1 0 4 .  

šaťšmv tscher. 4 3 .  

tsVm wog. 9 3 .  

šä k u ja x  wog. 1 5 2 . 

Š e 'ń ik  tscher. 9 2 .  

šäp'ešadaš tscher. 153 . 

š o g á n  tscher. 9 4 .  

š o r t n e  wog. 9 7 . 

šu  tscher. 93 . 

š w f få š  tscher. 5 4 .

Suχi wog. 117.

š u la n  tscher. 104. 
SuláJc tscher. 93. 
š u m a t  tscher. 105. 
š u p š a la m  tscher. 153. 
šifršdr tscher. 93. 
šiln  tscher. 21. 
ta h k  est. 152. 
ta h k o  fi. 152. 
ta in e ,  ta in e h t ia ,  ta in o  

fi. 21. 

ta m p a  ostj. 151. 
tun wog. 21. 
ta p  tscher. 53. 
tasma mord. 106. 
t a s m á  tscher. 106. 
taw  tscher. 107. 
täyä tscher. 105. 
t e n g e ly  magy. 107. 
t e r k e  tscher. 107. 
Ш ѣ  ѣэ tscher. 109. 
Шэк tscher. 109. 
ts ím a n  tscher. 112. 
tip tscher. 22. 
toj mord. 109. 
to j tscher. 108. 
torna-sa tscher. 110. 
t o n ,  t õ n  ostj. 21. 
to r tá  tscher. 111. 
tas tscher. 152. 
t ö  magy. 22. 
tsäŋgä tscher. 112. 
tsärlån tscher. 113. 
tse-per tscher. 114. 
ts30[td0 tscher. .116. 
tsd yutc tscher, 152.

tsõ-іка tscher. 118. ' 
tsomdr tscher. 119, 
t s ip u  mord. 116. 
tsök tscher. 115. 
tá u p u  mord. 116. 
t s u tá u  mord. 120, 
t u lu k  tscher. 109. 
t u š  tscher. 108. 
tušman  mord. 112. 
Hušměn wog. 112. . 
t y v i  fi. 22 . 

ťap al ostj. 153. 
ťéivktdš tscher. 117.
■u per tscher. 62. 
uma mord. 24. 
u m la  tscher. 62. 
u n a  ostj. 21. , .
u n á  tscher. 83. 
u n d u r  tscher. 77.
+urglé wog. 42. 
urva  mord. 127. 
u s ta  tscher. 125. 
u š m a n , u š m é n  tscher.

85,
u š m é n  tscher. 62. 
i im õ r  tscher. 61. 
йудЭо tscher. 61.
+ш’< wog. 153. 
v æ k k a  lp. 153. 
v ä k i fi. 153. 
v ä v y  fi. 22 . 

v e g  ostj. 153. 
v e i  ostj. 153. 
ѵетр vor] ostj. 22 . 

vi mord. 153.
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vö magy. 22. wi tscher. 153. zseb magy. 54.
wei^e tscher. 22. wuma tscher. 128. í e p e  mord. 54.

Tschuwassisch.
-a 148. onär 3. 18. 20. 31. χ u za  13. 16. 27. 28.
ani 10. 36. 136. 33. 55. 130. 29. 86.
aga-duj 37. dške 4. 33. 59. xyrs' 2. 14. 18. 30. 74.
aea 2. 9. 37. eškej 5. 14. 28. 33. 59. xd r  143.
ani 9. 25. 38. 136. xalal 17. 27. 67. xdš 3. 13. 14. 33. 74.
-ax 37. χa t 13. 18. 25. 67. im  32. 55. 131.
ajoa 10. 14. 26. 90. χadšf, χ a jp 'z f  12. 25. im-ju.m  55. 64—6.
amak 2. 38. 30. 31. 70. 136. im -zam  55. 65.
aman 2. 38. χjnar 27. 61—2. iŋ G d  9. 24. 31. 32. 57.
an 148. xojga 81. 131. 136.
ana 20. 25. 27. 39. xolå 81. irikser 4. 14. 32. 33.

130. xolym 13. 17. 19. 30. 57. 131.
anzir 4. 15. 18. 20. 79. jaška  13. 15. 37. 61.

25. 30. 39. 130. xorax 84. j'Ji/em, idem 4. 9. 19.
appa, appaj 10. 14. χ«D« 28. 77. 33. 60.

25. 40. χona 4. 26. 81. 82. j fra n  2. 4. 13. 18. 28.
arak, äräk, erelc 31. 40. χnnDm', χ inm r, 4. 13. 30. 63.
arhn  127. 18. 23. 28. 30. 34. jom z’e 64. 66.
arlan 17. 20. 27. 42. 77. juna  2. 10. 13. 64.
arńä, ärnä, erhe 24. xu jvi 13. 14. 30. 78. ju m  64—6.

31. 43. xuttan, xulten, xol'len j i iz d  2. 4. 13. 16. 32.
ČO X- 116. 18. 30. 31. 67. 33. 66.
čokmar 7. 19. 27. 28. xumla 62. jyla 17. 63.

116. χun  13. 20. 29. 81. kanan 2. 10. 20. 25.
čulga 27. 28. 117—8. 130. 27. 66.
tbpiynan 12. 19. 20. xura 84. kadan 2. 9. 70.

27. 118. χw am a  1. 13. 18. 26. ka p z 'a  26. 73. 130.
-e 148. 84. kajik 14. 26. 30. 75.
-ex 31. 37. xurban 83. kanzdr 2. 4. 16. 20.
šč/tärŠäk 20. 56. 130. χuzan  13. 16. 20. 26. 33. 68. 130.

136. 86. karas 18. 27. 68.
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haroa 2. 9. 26. 27. 69.
140.

кэпі 3. 34. 74.
kigéů 148.
kil' 51. 131.
kin  3. 7. 20. 32. 71.

131. 
kiremeť 72. 
konči 12. 24. 28. 83. 
komea 7. 10. 19. 28.

29. 35. 57. 
košman, kušman 5. 19.

28. 29. 62. 85. 
kunni 10. 23. 28. 29.

30. 35. 76. 
kundeläń 5. 10. 31.

71.
kutmel' 149.
Holde 7. 9. 18. 31. 34.

79. 
lap 149. 
laka 16. 123.
-lla, -lle 154. 
majak 14. 26. 28. 87. 
moleaťš 73. 
m oeol 88 .

mokla 17. 19. 27. 88. 
m uňdda  24. 88. 
murjá 14. 19. 89. 
пітзг 19. 24. 32. 34.

89. 131. 
овіоа  5. 10. 89. 136. 
oohn 10. 29. 120. 130. 
pagar 7. 9. 25. 27. 90. 
pargá 5. 91. 
tpéši 150.

parńä 148.
p ip ze j, p ip 'H  8. 12. 

14. 31. 32. 44. 131. 
136.

piteš 7. 15. 18. 31. 32.
91. 130. 

p í d  z'[r na 150. 
p íru  9.
pfťškf 12. 30. 46. 
pfzara  5. 8. 16. 28. 47. 
poD'ana, pun ana 10.

47. 
porza  9. 
pos- 8. 51.
poski! 8. 14. 18. 32.

51. 131.
pozu, puzi 1. 8. 15.

30. 50. 
pos 8. 14. 28. 50. 
poH  150. 
puean  150. 
pukra  1. 8. 28. 
pulo ir  4. 8. 9. 17. 28.

30. 49. 
p u r z in  8. 16. 31. 49. 
pudana  4. 8. 16. 26.

52.
piiriiš 7. 15. 19. 34.

91. 130. 
pod-, puť- 8. 10. 33.

45.
pod  o 8. 9. 34. 48. 
poňiok 24. 33. 46. 
podede  8. 16. 33. 47. 
-sa, -se 154. 
säńdk 7. 24. 31. 92.136.

sfv 2. 17. 30. 92. 
sugán 13. 14. 27. 94. 
suxman 13. 14. 19. 20.

28. 29. 95. 
sum  96.
syvlyx 13. 17. 30. 93. 
syvzyr 2. 4. 14. 16. 17.

30. 93. 
šarjk 5. 14. 19. 26. 97. 
šarmis 142. 
šavraea 9. 19. 27. 112 

—3. 137. 
šcm, sctna, кетэп 151. 
šeške 7. 31. 97. 
šidd  5. 9. 32. 33. 99.

131.
š il  3. 18. 33. 100. 
širam 143.
šjliχ  13. 30. 99. 137. 
šfm ir, ťšomor 34. 119. 
sola 1. 4. 14. 17. 100. 
sor 1. 3. 14. 28. 101. 
šokkor 5. 15. 34. 94. 
šulik  3. 14. 100. 
šuri 1. 3. 28. 101. • 
šurla 14. 17. 19. 27.

29. 102. 130. 
suk 97. 
šiipsä 54.
šoro, šdrd 14. 19. 34.

35. 98. 
šabala 10. 15. 17. 26.

27. 103. 
šaldša  5. 104. 
šat 5. 104. 
šav 15. 17. 25. 104.
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.Š0 o V <1 ð . 1 0 4 . tošman 15 . 2 0 . 2 7 . t’šii/kä, 12 . 3 2 .

š u m a t  7. 15 . 19 . 1 0 5 . 1 1 1 . 12 0 .

š y la n ð .  15 . 2 8 .3 1 .  1 0 4 . tu j ( ’h o c h z e it ’)  1 0 9 . ukša 1. 4 . 7. 14 . 2 7 .

taea, tam  9 . 13 . 2 5 . tu j ( ’m e s s in g ’)  5 . 14. 12 2 .

2 7 . 1 0 5 . 1 0 8 . uima 1. 17 . 1 9 . 2 7 . 2 9 .

ta/maka 1 1 0 . turoa 1. 9 . 19 . 2 7 . 2 8 . 1 2 3 .

tâ ń  5 3 . 2 9 . 1 1 1 . uŋei 6. 2 4 . 3 0 . 1 2 1 .

tav, tá v u  16 . 17 . 1 0 6 . t u š  1 5 2 . uraea 10. 2 9 . 1 2 4 .

tepcal, tiŋcdl 9 . 18 . 24 . ťšaean 9 . 2 5 . 9 6 . uslam  14 . 1 2 4 .

3 1 . 3 4 . 1 0 7 . 137 . ťšarlan 12 . 17. 19. 2 6 . u s ta  125 .

H U ,  t ú š  7. 15 . 3 0 . 108 . 2 7 . 1 1 3 . us- 14 . 1 2 6 .

1 3 0 . Мэвэ 1 0 . 12 . 3 3 . 3 5 . и Т Э  13 . 3 2 . 6 0 .

Рігвд 9 . 3 2 . 3 3 . 1 0 7 . 1 1 5 . vimä 3 . 16 . 19 . 3 1 .

1 3 1 . 1 3 7 . tšdkes 1 5 2 . 1 2 8 .

tiBir 1 0 . 3 0 . 1 0 8 . ťéieer 1 0 . 1 13 . viššd 14 . 16 . 1 2 5 .

tob 8 . 5 2 . ťšup 1 5 3 . v]r- 16 . 4 1 .

ŧort'ška 1. 1 2 . 1 1 0 . t iu k  12 . 3 2 . 114 . v tj  1 5 3 .

toχχor 143 . ťšana 2 1 . 2 6 . 2 7 . 112 . v o n č e j  1 5 3 .

toxlåt'å, tfχla.ii z t  5. 12. 1 3 0 . fimor, этэг 3 4 . 61 .

1 Í .  2 8 .  3 1 . 1 0 9 . Ш ваг 10 . 12 . 2 7 . 3 1 .

ŧnlaχ 17 . 1 0 9 . 1 1 5 . '

Kasantatarisch.

a d y m  1 2 1 . a tla - 12 0 . b a g y r  9 0 .

a k c a  1 . 4 . 76 . 122. a tn a  4 3 . b a jta k  71 .

a la č a  1 2 3 . a zb a r  7 5 . • b a k r a  1 . 4 9 .

a la ša  1 2 3 . ä b e j, a b i 3 6 . b a ld y z  4 . 4 9 .

a lm a  1. 7 6 . 1 2 3 . äö- 1 2 6 . b a s -  5 1 .

a n t  81 . a é e  2 . 4 . 66. b a s y u  1. 5 0 — 1.

a p a  4 0 . ä id ä  9 0 . b a ğ a  4 . 5 2 .

a r a k y  4 0 . ä lä k  92 . b e t -  4 5 .

a rb a  124 . ä m ä l 92 . b o r é a k  9.

a r g a m a k  1 2 4 . ä n e j, ä m  3 6 . b ö k -  4 8 .

a s la m  1 2 4 . ä r lä n  4 2 . b ö r ö š  91 .

a š 37 . ä te j , ä t i  3 6 . b ö t n ö k  4 6 .
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b u ja u  63 . im g ä k  2 . 38 . k iq ä š  1 1 3 .

b iik ä n  1 50 . vq 39 . k ir ä m ä t  72.

b iitä k ä  4 7 . iq s e z  4 . 2 0 . 3 9 . k ir tä  2 . 6 9 .

b y t b y ld y k  48 . ir e k s e z  4 . 57 . k itä n  2 . 70 .

b y z a u  9 . is ä b  1 1 3 . k o d a  78 .

č a k -  1 1 6 . ja lb a r -  1 0 1 . k o n d o z  4 . 77 .

č a r la k  1 1 3 . ja r - 10 2 . k o r m a n  8 3 .

č ä č ä k  97 . j a r ty  1. 3 . 1 01 . k o r s a k  8 1 .

č ä ä k ä  1 1 2 . j a u ly k  3 . 1 0 0 . k o ž a  86.

č e b e å  1 1 5 . j ig e r m e  1 4 3 . k ö č ä r  1 07 .

ð ib ä r  1 1 3 . j ik ä n  9 6 . k ö l t ä  79 .

č ik m ä n  9 5 . j i l  3 . 33 , 100 . k u n a k  4 . 8 2 .

č o lg a u  117. jiT]ä 57 . k u n y č  83 .

č u k m a r  1 1 6 . jo m o r  1 1 9 . k u r a  8 4 .

č i ik  114 . j ö k  9 7 . k y ly ö  3.

č y u a r  1 1 5 . k a b  8 1 . k y z  1 4 3 .

d a g a  1 1 1 . k a b a  7 5 . m a ja k  8 7 .

d a n  8 1 . k a g a z  8 1 . m a n a r a  1 2 4 .

d a u y l  1 1 1 . k a ič y  70 . m ilä š  9 1 .

d o š m a n  1 1 1 . k a ig y  78 . m o r ğ a  8 9 .

d ö b ö r d ä  108 . k a jta  71 . m u n č a  88.

d u s  1 1 1 . ka laj 81 . n ir g ä  1 1 3 .

d y r  1 1 1 . k a la k  103 . o s t a  1 2 5 .

e jä r  5 5 . k a lp a k  75. ö č  16 . 1 2 5 .

g ö m b ä  5 8 . k a ly m  79 . ö m ä  3 . 1 2 8 .

g u m e r  6 1 . k a n  81 . p a g a m b ä r  4 6 .

x a b ä r  62 . k a r a k  8 4 . p a iđ a  4 6 .

x a j lä  71 . k a r a m a  1 . 84 . p ä k e  4 6 .

x a r a ğ  2 . 7 4 . k a z a n  86. p ič k ä  4 6 .

x o z ä  86. k ä rä z  68. p i i tä  4 6 .

iö  4 . 5 9 . k ä ğ ä  2 6 . 73 . p ö š ö j  1 51 .

id ä n  4 . 3 3 . 6 0 . k e jä u  3 . 74 . p u ta  4 6 .

ig e n  37 . k e j e k  75 . p y č k y  4 6 .

ijä r  3 . 55 . k ib ä n  2 . 66. p y ja la  4 6 .

ik -  2 . k i le n  3 . 71. p y š k y ld a -  4 6 .

im  5 5 . к іц  2 , 68. p y š y  151 .
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sadaka 124. tamaša 110. töš 108.
sana- 96. tasma 106. tugyz 143.
saprau 63. tau 106. tuj 109.
sau 2. 92. täkä 105. tul- 52.
saulyk 93. tämäke 92. -uk, -iik 37.
sausyz- 2. 4. 93. tärtä 1. 111. ur- 16. 41.
sänäk 92. tärtöåkä 1. 110—1. upyröak 20. 56.
sugan 94. tir| 53. yzan 2. 4. 23. 63.
sure 98. toi 109. žau 99.
taba 75. töčö 120. žola 63.

Indoeuropäisehe sprachen.
(Russisch unbezeichnet.)

ämäğ np. 15. калымъ 79. с,укманина 95.
arwäd osset. 127. кудри 77. сулогъ, сулокь 100.
arwäde osset. 127. maě arm. 15. сухарь 95.
berisem pers. 49. манкъ 87. шаба.ш, шаба.гка 103
brätar- aw. 127. mayukha skr. 87. šamba pers. 105.
дусъ 50. meχ np. 87. шебалка 103.
джебъ 54. mčχ osset. dig. 87. šenmbe pers. 105.
gqba asl. 58. mix osset. tag. 87. täsma pers. 106.
gardas litt. 69. мука 58. тйсма 106.
goba nsl. 58. nem  pers. 89. тссъма 106.
губа 58. oÕuâa 89. mpyõa 58.
губка 58. napiá 91. чубарый 115.
дгЪа b. 58. acíftflarov gr. 105. чулокъ 118.
кабанъ 67. сукминъ 95. зепь, зе.т, 54.

Arabisch.

abíd 122. xatt 123. takja 123.
alabíd 122. kettän 70. ğeb 53.
arak 41. täkiat 123. Šejb 53.



Berichtigungen.

s. 3 /. 12 V. u. enär l ie s  dnär.
7 n 9 V. 0. ťšekmar n ťšokmar.

)• 8 V 2 14 P [ D Z e j n p ip 'ie j.
15 n 16 У. u. b re ich e isen 11 b rech eisen .

»? 27 r 18 14 χfbar χim r.

» . 31 n 10 V. 0. teygol, tiygol >5 teyedl, tiyGdl.

)? 35 n 3 14 komsa 11 к^тва.
53 n 14 11 v g l. A h l q v . vg l. tschuw. A h lq v .
68 n 6 11 0'Ъп olen.

»? 68 n 17 M w e ite ’] w e ite ’, R a d l .].

W 94 » 2 » v g l. O stk . v g l. k as. O s te .  •

и 104 » 12 >? sci/ia ?? šaféa.
148 П 5 m agy . -e m agy. -e , w o g . -a, -a.
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de 1’Iénissel. Fmk. 2: 50.

V. 1894—96. 224 s. V illi. T lien iso n : Insoriptions de 1’Orkhon déchifirées 
par —. Fmk. 7: 50.

VI. 1894. X  +  l l l  s. +  30 tatein. Axel H eikol: Antiquités de la  Sibério 
oeeidentale. Fmk. 5: -

ѴП. 1894. ХГѴ +  243 s. Aug. A lilqvisťs w ogulische spraehtexte nebst 
entw urf einer wogulischen grammatik. Herausgegeben von Y r jö  W ic ln n a n n .

Fmk. 5: —
V III. 1894. I I I - j -193 s. J 00S. J .  M ikkola : Beriihrim gen zwischen den 

w estfinnisclien und slavisclicn sprachen. I. Slavisclie lehnwörter in den wost- 
finnischen sprachen. Fmk. 5: -

IX . 1896. X V  + 1 4 2  s. +  2 tafeln. G ustav S c lile g e l:  D ie chinesische  
Inschrift auf dem uigurisclien Denkmal in Kara Balgassun. Uborsetzt und 
erläutert von —. Fmk. 7: 50.

X .l .  1896. X  +  319 s. K. B. W iklund: Entwurf einer uriappischen  
lautlehre. I. Einleitung, quantitärtsgesetze, accent, geschiehte der liauptboton- 
ten vokale. Fmk. 7: 50.

X I. 1898. V + 20 + 1 2 0  s. B erthold L aufer: K lu 0bum bsdus pai 
suiii po. Eine vorktlrzte Version des W erkes von den hunderttausend Nâga’s. 
Ein Beitrag zur K enntnis der tibetischen Volksreligion. E inleitung, Text, 
Ůbersetzung und Glossar. Fmk. 5r —

X II. 1898. 120 s. H. Vambéry: N oten zu den altturkischen Inschrifton 
der M ongolei und Sibiriens. Fmk. 3: —

X III. 1899. 162 s. J .  IJvigstad und K. 11. W iklund: Bibliographie
der lappischen litteratur. Fmk. 5: —

XIV. 1899.236 s . +  4 tafeln. Hugo P ipp ing : Zur Phonetik der finnischen 
Sprache. Untersuchungen m it H ensen’s Sprachzeichner. Fmk. 7: 50.

X V . 1902. V III + 84 +  (31) -f V II +  77 s. A. H. F r a n k e : Der Friih- 
lings- und W interm ythus der Kesarsage. Beiträgo zur K enntnis der vorbnd- 
dhistischen K eligion Tibets und Ladakhs. Fmk. 8: —

X V I. 1901. V +  398 s. 0 .  K allas : D ie W iederholungslieder der estnischen  
Volkspoesie I. Folkloristischo Untorsuchung (mit einer Karte). Fm k H): —

X V II. 1902. I V 4-219 s. (». J .  R am stedt: Bergtscherem issische Sprach- 
studien. Fmk. 6: —

ХѴ ІП . 1902. 144 +  IV  s. Johanu  W asiljov: Ůbersicht iiber die heid- 
nischon Gebräuche, Aberglauben und R eligion der W otjaken in den Gouvem o- 
ments W jatka und Kasan. Fmk. 4: —

X IX . 1903. X V  + 1 1 9  s. G. J . R am sted t: Uber die K onjugation des 
Khalkha-M ongolischen. Fmk. 4: —

X X . 1903. VII -f- 311 s. Konrad N ielsen: Die Q uantitätsverliältnisse 
im Polm aklappischen. Fmk. 7: 50.

X X I. 1903. X X V III 171 s. Yrjö W iclnnann: Die tschuwassischen  
lehnwörter in den permischen sprachen. Fmk. 5: —

Alleiniger vertreter fiir’s ausland:

OTTO HARRASSOWITZ
L E I P Z I G .


