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V O R W O R T 

Diese Arbeit verfolgt den Zweck, die russischen 
Lehnwörter einer in vielen Hinsichten eigentümlichen 
kasantatarischen Mundart, der Mundart getaufter Tataren 
(russ. krjasen, tat. keräsen) auf Grundlage der von 
Szentkatolnai Bálint 1871 gesammelten Materialien zu prä-
sentieren. 

Die vorliegende Lehnwortstudie ist als Nebenprodukt 
meiner Arbeit an der textkritischen Neuausgabe Bálint's 
kasantatarischer Aufzeichnungen zustande gekommen und sie 
wurde inspiriert durch die Tatsache, dass es in der Fach-
literatur trotz der bisherigen Forschungen auf diesem Ge-
biete kein Werk der Chronologisieruhg der russischen Lehn-
wörter im Kasantatarischen gibt. Diese Untersuchung ver-
sucht den Weg und die Zeit des Eindringens der russischen 
Lehnwörter ins Tatarische möglichst genau zu bestimmen 
und die wichtigsten lautlichen Kriterien in bezug auf die 
relative Chronologie und den Weg der Entlehnungen aufzu-
stellen. 

Die Arbeit erscheint als erster Band in der Reihe 
'Tatarische etymologische Studien', in der in näherer 
Zukunft hoffentlich noch weitere Vorarbeiten zu einem 
geplanten tatarischen etymologischen Wörterbuch veröffent-
licht werden können. 

Die vorliegende Arbeit hat mein akademischer Lehrer, 
Herr Professor András Róna-Tas angeregt. Für seine geduld-
same Betreuung bin ich ihm zu bestem Dank verpflichtet. 

Szeged, im Mai 1983 Árpád Berta 
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A B K Ü R Z U N G E N 

A. Sprachen, Dialekte, Mundarten; Quellen- und Litera-
turverzeichnis 

ab./AB = altbolgarisch/das Altbolgarische 
Ahunzjanov 1957 = Ahunzjanov, E.M. Foneticeskoe osvo-

enie russkih slov, zaimstvovannyh v tatarskij ja-
zyk. In: Izvestija KFAN SSSR. Serija gumanitarnyh 
nauk. 2. S. 171-187. 

Ahunzjanov T968 = Ahunzjanov, E.M. Russkie zaimstvo-
vanija v tatarskom jazyke. Kazan'. 

alb-krs. = Ma. des ZD, s. TTDS 
altruss./Altruss. = altrussisch/das Altrussische 
ar./Ar. = arabisch/das Arabische, s. Wehr 
Asm. = Asmarin, N.I. Thesaurus Linguae Tschuvascho-

rum. 1-17. Kazan'-Ceboksary 1928-1950. 
B = tat.B, s. Bálint 1875-1877 
Bajazitova 1978 = Bajazitova, F.S. Knigi na kresce-

no-tatarskom jazyke XIX v. kak lingvisticeskij 
istocnik. In: Istocnikovedenie i istorija tjurk-
skih jazykov. Kazan'. S. 58-63. 

Bajazitova 1979 = Bajazitova, F.S. K istorii formi-
rovanija govorov krescenyh tatar. In: Issledova-
nija po istoriceskoj dialektologii tatarskogo 
jazyka. Kazan'. S. 105-138. 

Bar. = sib. Ma. des Tat., s. DS 
Bard. = Ma. des ZD, s. DS 
baschk./Baschk. = baschkirisch/das Baschkirische, 

s. BRS 
1 bayk. = misch. Ma.., s. TTDS 
Bálint 1875-1877 = Szentkatolnai Bálint G. Kazáni-

tatár nyelvtanulmányok. 1-3. Budapest. 
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Bálint 1877 = Szentkatolnai Bálint G. Kazáni-tatár 
nyelvtanulmányok. 3. Kazáni-tatár nyelvtan. Bu-
dapest . 

bär. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Berta 1982 = Berta, Á. Die Struktur des Vokalismus 

in den Wolga-Türksprachen. In: Ural-Altaische 
Jahrbücher. Neue Folge. 2. Wiesbaden. S. 169-174. 

Bogorodickij 1953 = Bogorodickij, V.A. Starye za-
imstvovanija iz russkogo (po uceniceskim materi-
alam 1882-1883 gg.). In: Vvedenie v tatarskoe ja-
zykoznanie. Kazan'. S. 209-219. 

Borhanova 1962 = Borhanova, N.B Tatar teléné^ Mor-
dva ASSR térritóriyasendä taralgan söylaáláré 
turfnda. In: Materialy po tatarskoj dialektolo-
gii. 2. Kazan'. S. 93-124. 

Borkovskij-Kuznecov 1965 = Borkovskij, V.l. - Kuzne-
cov, P.S. Istoriceskaja grammatika russkogo jazy-
ka. Moskva. 

böre. = Ma. des ZD, s: TTDS 
BRS = Baskirsko-russkij slovar'. Moskva 1958. 
bsk./Bsk. = baschk./Baschk. 
Burganova 1955 = Burganova, N.B. Osobennosti govora 

tatar nagornoj storony TASSR. In: Materialy po 
dialektologii. Kazan'. S. 28-69. 

Burganova 1962 = Burganova, N.B. Govor karinskih i 
glazovskih tatar. In: Materialy po tatarskoj dia-
lektologii. 2. Kazan'. S. 19-56. 

CCI = der italienische Teil des Codex Cumanicus, s. 
Gr0nbech 

cpr. = misch. Ma-, s. TTDS 
est. = misch. Ma., s. TTDS 
cuv./Cuv. = tschuw./Tschuw. 
Dal' = Dal', V. Tolkovyj slovar' zivogo velikorus-

skogo jazyxa. 1-4. Moskva 1978-1980. 

\ 
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Dmitriev 1962 = Dmitriev, N.K. Varvarizmy v baskir-
skoj reci. In: Dmitriev, N.K. Stroj tjurkskih ja-
zykov. Moskva. S. 433-467. 

DS = Dialektölogik süzlek. (Tatar tele dialektlarin 
öyränü yulfnda Ьёгёпсё täjribä.) Kazan 1948. 

eck. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Eg. = Egorov, V.G. EtimologiSeskij slovar' cuvassko-

V 

go jazyka. Ceboksary 1964. 
F • = Fasmer, M. Etimologiceskij slovar' russkogo jazy-

ka. 1-4. Moskva 1964-1973. 
Garipov 1979 = Garipov, T.M. Kypcakskie jazyki Uralo-

Povolz'ja. Opyt sinhroniceskoj i diahroniceskoj 
harakteristiki. Moskva 1979. 

gäy. = Ma. des ZD, s. TTDS 
glz./Glz. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Gr0nbech = Grtfnbech, K. Romanisches Wörterbuch. Tür-

kischer Wortindex zu Codex Cumanlcus. Kopenhagen 
1942. 

Gvozdev 1973 = Gvozdev, A.N. Sovremennyj russkij li-
teraturnyj jazyk. 1. Fonetika i morfologija. 
Moskva. 

. Hajrutdinova 1979 = Hajrutdinova, Т.Н. Obrazovanie 
govora zlatoustovskih tatar. In: Issledovanija po 
istoriceskoj dialektologii tatarskogo jazyka. 

' Kazan'. S. 44-72. 
xvl. = misch. Ma., s. TTDS 
ITMD = Istorija Tatarii v dokumentah i materialah. 

Moskva 1937. 
Jakupova 1955 = Jakupova, G.K. Iz nabljudenij nad go-

vorami tatarskih sei, raspolozennyh po reke Zaju. 
In: Materialy po dialektologii. Kazan'. S. 180-
187. 

Junker-Alavi = Junker, H.F.J. - Alavi, B. Persisch-
deutsches Wörterbuch. Leipzig 1968 . 

kas. = Ma. des ZD, s. TTDS 
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kaz.ar. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-ätn. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-blt. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-döb. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-krs. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-13. = Ma. des ZD, s. TTDS 
kaz.ar.-mam. = Ma. des ZD, s. TTDS 
KazRS = Mahmudov, H. -Musabaev, G. Kazahsko-russkij 

slovar'. Alma-Ata 1954. 
kbS-krs. = misch. Ma., s. TTDS 
Kiparsky 1962 = Kiparsky, V. Der Wortakzent der russi 

sehen Schriftsprache. Heidelberg. 
Kiparsky 1963 .= Kiparsky, V. Russische historische 

Grammatik. 1. Die Entwicklung des Lautsystems. Hei 
delberg. 

kirg. = kirgisisch, s. KRS 
kmk. = kumiikisch, s. KumRS 
kmsl. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Könb.d. = misch., s. DS 
KRS = Judahin, K.K. Kirgizsko-russkij slovar'. Moskva 

1965. 
K.T. = Ma. des ZD, s. DS 
Kuckin 1975 = Kuckin, V.A. O marsrutah pohodov drevne 

russkih knjazej na gosudarstvo vol£skih bulgar v 
XII - pervoj treti XIII v. In: Istoriceskaja geo-
grafija Rossii XII - nacalo XX v. Sbornik Statej k 
70-letiju professora L.G. Beskrovnogo. Moskva. 
S. 31-45. 

Kujb. = Ma. des ZD, s. DS 
KumRS = Kumyksko-russkij slovar'. Hrsg.: Bammatov, Z. 

Moskva 1969 
kuzn. = misch. Ma., s. TTDS 
K.Yol. = Ma. des ZD, s. DS 
kzk./Kzk. = kasachisch/das Kasachische, s. KazRS 
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Lénárt 1978 = Lénárt E. A tatár mássalhangzórendszer 
történetéhez a tatár nyelvjárások orosz jövevény-
szavai alapján. In: Acta Iuvenum. Sectio Lingüis-
tica. Acta Universitatis Szegediensis. 2. Szeged. 
S. 56-75. 

lmb. = misch. Ma., s. TTDS 
Ma. gT. = Mundart getaufter Tataren 
Mahmutova 1955 = Mahmutova, L.T. Foneti5eskie osoben-

nosti kasimovskogo govora tatarskogo jazyka. In: 
Materialy po dialektologii. Kazan'. S. 135-157. 

Mahmutova 1962 = Mahmutova, L.T. 0 tatarskih govorah 
severo-zapadnyh rajonov Balkirskoj ASSR (po mate-
rialam ekspedicij 1954-1957 gg.). In: Materialy 
po tatarskoj dialektologii. Kazan'. S. 57-85. 

Mahmutova 1978 = Mahmutova, L.T. Opyt issledovanija 
tjurkskih dialektov. Misarskij dialekt tatarsko-
go jazyka. Moskva. 

Mahmutova 1978a = Mahmutova, L.T. 0 haraktere i neko-
toryh tipah russkih zaimstvovanij v miáarskom dia-
lekte tatarskogo jazyka. In: Istoánikovedenie i 
istorija tjurkskih jazykov. Kazan'. S. 95-107. 

mam. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Mam. = Ma. des ZD, s. DS 
mal. = misch. Ma., s. TTDS 
Mal. = misch. Ma., s. DS 
mb./MB = raittelbolgarisch/das Mittelbolgarische 
minz. = Ma. des ZD, s. TTDS 
Minz.^ = Ma. des ZD, s. DS 
misch./Misch. = mischärisch/das Mischärische 
mis.d. = misch., s. TTDS 
mis.nizegor. = misch. Ma. 
m.-kar. = misch. Ma., s. TTDS 
mmo./Mmo. = mittelmongolisch/das Mittelmongolische 
Muhametsin 1977 = Muhametsin, Ju.G. Tatary-krjaseny. 

Istoriko-etnograficeskoe issledovanie material'noj 
kul'tury seredina XIX - nacalo XX v. Moskva. 

/ 
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ngb-krs. = Ma. des ZD, s. TTDS 
nokr. = Ma. des ZD, s. TTDS 
np./Np. =neupersisch/das Neupersische, s. Junker-Alavi 
O = tato., s. Ostroumov 
ornb. = Ma. des ZD, s. TTDS 
ornb.-mis. = misch. Ma., s. TTDS 
Ostroumov = Ostroumov, N. Tatarsko-russkij slovar'. Ka-

zan' 1892. 
P = Paasonen, H. Csuvas szójegyzék. Budapest 1908. 
Penz. = misch. Ma., s. DS 
Ramazanova 1979 = Ramanazova, D.B. K voprosu o formiro-

vanii belebeevskogo podgovora menzelinskogo govora 
srednego dialekta tatarskogo jazyka. In: Issledova-
nija po istoriceskoj dialektologii tatarskogo jazy-
ka. Kazan'. S. 4-43. 

Räsänen 1920 = Räsänen, M. Die tschuwassischen Lehn-
wörter im Tscheremissischen. Mémoires de la So-
ciété Finno-Ougrienne. 48. Helsinki. 

Räsänen 1949 = Räsänen, M. Materialien zur Lautge-
schichte der türkischen Sprachen. Studia Orien-
talia. 15. Helsinki. 

RBS = Russko-baskirskij slovar'. Hrsg.: Dmitriev, 
N.K., Ahmerov. K.Z., Baisev, T.G. Moskva 1948. 

RCS = Russko-cuvasskij slovar'. Hrsg.: Andreev, I.A., 
Petrov, N.P. Moskva 197V. 

RDW = Russisch-deutsches Wörterbuch. Hrsg.: Bielfeldt, 
H.H. Berlin 1968. 

REW = Räsänen, M. Versuch eines etymologischen Wör-
terbuchs der Türksprachen. Helsinki 1969. 

RKzkS = Ori'ssa-qazaqsa sözdik. 1-2. Hrsg.: Balaqaev, 
V 

M., Jienbaev, S., Keijesbaev, S., Sauranbaev, N. 
Almati 1946. 

Róna-Tas 1976 = Róna-Tas, A. Somé Volga Bulgárián 
Words in the Volga Kipchak I.anguages. In: Hunga-
ro-Turcica. Studies in Honour o£ Julius Németh. 
Hrsg.: Káldy-Nagy, Gy. Budapest. S. 169-175. 
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russ./Russ. = russisch/das Russische, s. RDW 
Scher. = Scherner, B. Arabische und neupersische Lehn-

wörter im Tschuwassischen. Versuch einer Chronolo-
gie ihrer Lautveränderungen. Wiesbaden 1977. 

Seb. = sib. Ma. des Tat.-, s. DS 
sib. = sibirisch; sib. Ma. des Tat. 
Smoljakova 1959 = Smoljakova, L.P. Nekotorye foneti-

ceskie osobennosti russkih govorov po srednemu te-
ceniju Kamy ( jugo-zapadnye rajony Permskoj oblas-
ti). In: Trudy KFAN SSSR. Serija gumanitarnyh nauk. 
2. S. 297-356. 

Smoljakova 1977 = Smoljakova, L.P. Formirovanie fone-
ticeskoj sistemy russkih govorov Volgo-Kam'ja ( s 
ucetom inojazycnyh vlijanij ). Moskva, 

srg. = misch. Ma., s. TTDS 
SRGNO = Slovar' russkih govorov Novosibirskoj oblasti. 

Hrsg.: Fedorov, A.I. Novosibirsk 1979. * */ v 
Sakirova 1955 = Sakirova, R.F. Foneticeskle osoben-

nosti govora tatar Krasnooktjabr'skogo rajona 
Gor'kovskoj oblasti. ( Misarskij dialekt. ) In: Ma-
terialy po dialektologii. Kazan'. S. 89-134. 

Tar. = sib. Ma. des Tat., s. DS 
tat./Tat. = kasantatarisch/das Kasantatarische, s. 

TRS 
tat.B = Ma. gT., Bálint 1875-1877 
tat.dial. = tat. ma., s. TRS 
tat.mord. = misch. Ma. 
tat.O = Ma. gT., s. Ostroumov 
Tel. = Ma. des ZD, s. DS 
tmn. = misch. Ma., s. TTDS 
Tob. .= sib. Ma. des Tat., s. DS 
TRS = Tatarsko-russkij slovar'. Moskva 1966. 
tschuw./Tschuw. = tschuwassisch/das Tschuwassische, s. 

Asm. 
TTAS = Tatar télénéi) ai)latmali süzlégé.1-3. Kazan 1977-

1981. 
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TTDS = Tatar telene^ dialektölögik süzlege. Kazan 1969. 
Tumaseva 1955 = Tumaseva, D.G. Nekotorye foneticeskie , 

osobennosti tjumenskogo dialekta tatarskogo jazyka. 
In: Materialy po dialektologii. Kazan'. S. 158-168. 

t.ya. = Ma. des ZD, s. TTDS 
t.ya.-k.t. = Ma. des ZD, s. TTDS 
t.ya.-trx. = Ma. des ZD, s. TTDS 
urruss./Urruss. = urrussisch/das Urrussische 
Väsäry 1975 = Väsäry, I. The Hungarians or. Mozars and 

the Mescers/Misers of the Middle Volga Region. In: 
Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1. Lisse. S. 237-275. 

wb./WB = wolgabolgarlsch/das Wolgabolgarische 
Wehr = Wehr, H. A Dictionary of Modern Written Arabic. 

Hrsg.: Cowan, J.M. New York 1976. 
weissruss./Weissruss. = weissrussisch/das Weissrussische 
wk./WK = wolgaklptschakisch/das Wolgakiptschakische 
Jäläy 1947 = Jäläy, L. Tatar dialektölögiyäse. Kazan, 
zäy. = Ma. des ZD, s. TTDS 
zäy-kr^. = Ma. des ZD, s. TTDS 
ZD = Zentraldialekt des Tat. 
Zlatoust. = Ma. des ZD 

B. Sonstige Abkürzungen; Hilfszeichen 

a.a.O. = am angegebenen Ort 
Adj. = Adjektiv 
Anm. = Anmerkung 
beeinfl. = beeinflusst 
bzw. = beziehungsweise 
C = Konsonant 
C' = weicher Konsonant 
d.h. t das heisst 
dial. = s. ma. 
dir. = direkt 
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ebd. = ebenda 
eigtl. = eigentlich 
G = Genitiv 
GSg. = Genitiv im Singular 
gT. = getaufter Tatar 
g.Vr. = gemischte Vokalreihe 
hv. = hintervokalisch 
id. = dasselbe 
ind. = s. indir. 
indir. = indirekt 
LW = Lehnwort 
ma./Ma. = mundartlich/Mundart-
mündl. = mündlich 
nörd. = nördlich 
PI. = Plural 
rel. = relativ 
s. = siehe 
S. = Seite 
sehr.. = schriftlich 
sek. = sekundär 
Sg. = Singular 
sog. = sogenannt 
ss./SS = schriftsprachlich/Schriftsprache 
Subst. = Substantiv 
Suff. = Suffix 
süd. = südlich 
u.a. = und ähnliche 
u.E. = unseres Erachtens 
umg. = s. us. 
urspr. = ursprünglich 
us./US = umgangssprachlich/Umgangssprache 
usw. = und so weiter 
V = Vokal 
V = reduzierter Vokal 
V = langer Vokal 
va. = veraltet 
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Vr. = Vokalreihe 
w. = wahrscheinlich 
Wb. = Wörterbuch 
z.B. = zum Beispiel 

= wird beibehalten 
< = entlehnt aus 
« = Lautsubstitution bei der Entlehnung 
* « = indirekt entlehnt aus 
> = wird zu 
< = entsteht aus 
* = vermutete Form 
n/ = wechselt mit 
« = nicht unmittelbar entsteht aus 
» • = nicht unmittelbar wird zu 
ffl = s. die einschlägigen Angaben 



E I N L E I T U N G 

1. Die türkisch—slavlschen Kontakte haben eine 
lange Geschichte. In jüngster Zeit zweifelt man kaum 
daran, dass die ältesten*Kontakte sehr früh, noch in der 
gemeinslavischen Periode, in der Zeit des Auftretens der 
Türkvölker in Osteuropa in der Nachbarschaft der Slaven 
ihren Anfang nahmen. Die nicht immer freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Ostslaven und den verschiedenen 
Türkvölkern (Oguren, Chazaren, Petschenegen, Rumänen 
usw.) waren im Laufe der Geschichte sehr eng.^ 

Die kriegerischen türkisch—slavischen Kontakte 
setzten sich im 10. Jahrhundert zwischen den an der mitt-
leren Wolga ansässigen Bolgaren und Russen fort. Sie wa-
ren sehr intensiv, hatten unterschiedlichen Ausgang, und 

2 dauerten bis zum Erscheinen der Mongolen. 
1223 wurden die Russen von den Mongolen (in deren 

Heer es viele türksprachige Krieger gab) an der Kalka ge-
schlagen und 1240 geriet ganz Russland (ausser Nowgorod) 
unter die Herrschaft der Mongolen, die etwa bis 1400 dau-
erte. 

2. Nach dem mongolischen Einfall in Osteuropa än-
derten sich die Verhältnisse auch im mittleren Wolgage-
biet. Das mächtige Reich der Wolgabolgaren war unterge-
gangen' und es wurde auf seinen Ruinen ein neues Reich, 
die Goldene Horde errichtet. Die führende Rolle in der 
Goldenen Horde fiel allmählich den kiptschakischen 
Stämmen zu. Sie haben das Wolgagebiet in mehreren Etap-
pen erreicht. Einige kiptschakische Stämme waren schon 
in vormongolischer Zeit als unterworfene Minderheit im 
Wolgabolgarischen Reich ansässig. Die Mehrheit der Kip-
tschaken drang in das Wolgagebiet erst unter Batu ein. 
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Die Kiptschaken der Goldenen Horde assimilierten die 
zurückgebliebenen Wolgabolgaren3 und die mongolische 
Oberschicht. Unter diesen kiptschakischen Stämmen kön-
nen wir auch die Vorfahren der Kasantataren finden. Ein 
anderer Teil der Kiptschaken taucht um die Wende der 
13—14. Jahrhunderte im Meschtschera auf. Der grösste 
Teil des Meschtschera—Gebietes fiel unter ihre Gewalt. 
Auf den übrigen Gebieten herrschten teilweise die Russen 
und teilweise die Meschtscher--Fürsten weiter. Die Kip-
tschaken des Meschtschera--Gebietes tauchen später auf 

4 dem Schauplatz der Geschichte als Mischären auf. 

3. Die immer intensiver gewordenen unmittelbaren 
Kontakte zwischen den Russen und den Vorfahren der Kasan-
tataren entfalteten sich erst nach dem Zerfall der Golde-
nen Horde. Trotz der ständigen russischen Bedrohung vom 
Westen gelang es Ulug Muhammed nach 1438, nach einem er-
folgreichen Kampf gegen die Russen bei Belew, seinen 
Wohnsitz in der Gegend von Kasan aufzuschlagen. Das von 
Ulug Muhammed begründete Kasaner Chanat konnte jedenfalls 
nicht lange dem erstarkten Moskau widerstehen. 1552 nah-
men die russischen Truppen Kasan. Nach der Unterwerfung 
des Kasaner Chanats veränderte sich der Charakter der 
tatarisch-russischen Kontakte. Im Wolgagebiet wurden die 
Russen in immer grösserer Anzahl ansässig, die schon 
früher geplante Russifizierung der Wolga-Türkvölker war 
intensiv geworden. 

4. Im Mittelpunkt der russischen Kolonisierungs-
politik stand von Anfang an die Tätigkeit der Missionare. 
Im Laufe der Zeit wechselten die Russen mehrfach ihre Tak-
tik,5 doch konnten sie ihr endgültiges Ziel, die möglichst 
völlige Russifizierung der einheimischen Völker des Wolga-
gebietes nicht erreichen. Obwohl die russische orthodoxe 
Kirche im 16 —18. Jahrhundert unter den Tataren etwa 
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50000 Anhänger gewonnen hat, kann die Missionstätigkeit 
keineswegs als erfolgreich bezeichnet werden. Die absolu-
te Mehrheit der neubekehrten Tataren ist nur anscheinend 
christlich geworden: sie haben ihre alten Gewohnheiten 
bewahrt, beherrschten die russische Sprache nicht, sie 
verfügten nur über minimale Kenntnisse in bezug auf die 
christliche Religion und haben die Kirche nicht besucht 

6 usw. 

5. Trotz der Tatsache, dass der übertritt der ge-
tauften Tataren zur rechtgläubigen Kirche nur anschei-
nend war, sind die neubekehrten Tataren von den Mohamme-
danern isoliert worden. Praktisch hörten die Kontakte 
zwischen den getauften und den mohammedanischen Tataren 
nach dem 16. Jahrhundert völlig auf. Ihre Isoliertheit 
ist die Ursache dafür, dass die Gruppen getaufter Tataren 
im Verhältnis zu den anderen tatarischen Gruppen im Wolga-
gebiet in bezug auf die Sprache, die Sitten und Gebräuche 
eine besondere Stellung einnehmen.' 

6. Aus dieser kurzgefassten Übersicht der türkisch— 
slavischen bzw. tatarisch—russischen Beziehungen geht 
klar hervor, dass die historischen Umstände die Wirkung 
des Slavischen bzw. Russischen auf die verschiedenen 
Türksprachen seit alten Zeiten, in mehreren Perioden O 
ermöglicht haben. Selbstverständlich können wir im Ka-
santatarischen auch mit mehreren Lehnwortschichten 
rechnen. Wie schon im Vorwort dieser Arbeit darauf hin-
gewiesen wurde, versucht die vorliegende Lehnwortstudie 
die wichtigsten lautlichen Kriterien in bezug auf rela-
tive Chronologie und den Weg der Entlehnungen aufzu-
stellen und die Lehnwörter russischen Ursprungs in ver-
schiedene Kategorien (alte, junge, unmittelbare, ver-
mittelte, volkssprachliche, mundartliche, schriftsprachi-
ge, durch die Schriftsprache beeinflusste usw.) einzu-
teilen . 
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7. Als Quellenwerk der vorliegenden Untersuchung 
dienten Szentkatolnai Bálint's im Jahre 1871 gesammelte 
Materialien, die kurz nach seiner Forschungsreise unter 
dem Titel Kazáni-tatár nyelvtanulmányok [Kasantatarische g 
Sprachstudien] erschienen. Da der Verfasser der vorlie-
genden Arbeit in der Einleitung der textkritischen Neu-
ausgabe Bálint's Materialien eine ausführliche Beschrei-
bung über Bálint's Tätigkeit . in Kasan, über seine Sam-
melarbeit, Verdienste und Probleme der Originalausgabe 
gibt, ist in der Einleitung dieser Lehnwortstudie nur 
die Bekanntmachung der wichtigsten Angaben Uber sein 
Werk nOtig.1° 

Bálint's Werk besteht aus drei Heften: 1. Kazáni-
tatár szövegek [Kasantatarische Texte], eine 82 seitige 
Sammlung von Sprichwörtern, Rätseln, Volks- und Helden-
liedern, Volksmärchen, Parabeln, Gleichnissen, Auszügen 
aus der tatarischen Bibelübersetzung und ihre Übertragung 
ins Ungarische.; 2. Kazáni-tatár szótár ÎKasantatarisches 
Wörterbuch] . Sein Wörterbuch umfasst etwa 4000 Stich-
wörter, die mit ungarischen und deutschen Bedeutungsan-
gaben versehen sind. 3. Kazáni-tatár nyelvtan [Kasan-
tatarische Grammatik ] , eine in ungarischer Sprache ab-
gefasste Grammatik, die aufgrund seiner Sammlung zusam-
mengestellt wurde, und trotz ihrer veralteten Termino-
logie stellt sie ein bis auf den heutigen Tag gut brauch-
bares Hilfsbuch bei der Untersuchung des Kasantatarischen 
dar. 

Bálint's Materialien waren in einer Schule getauf-
ter Tataren neben Kasan gesammelt worden. Das ist eine 
Schule, die in dem Geist der neuen Taktik der Russifizie-
rungspolitik begründet wurde. Das Wesen der Taktik war 
die Erkennung, dass die russischen Interessen nicht nur 
durch die Russen, sondern durch die Eingeborenen erfolg-
reich vertreten werden können. Der Direktor der Schule, 
die Bálint während seines Aufenthaltes in Kasan jeden 
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Tag besuchte, war N.I. Il'minskij, ein ausgezeichneter 
Kenner der tatarischen Sprache, ein Gelehrter, der auf 
dem Gebiet des Tatarischen sehr vieles getan hat, der 
aber seine ganze Tätigkeit der Russifizierung des Wolga-
gebiets gewidmet hat. 

Bálint's Aufzeichnungen stellen hauptsächlich 
transliterierte Texte dar. Sie beruhen also auf dem 
orthographischen System, das aufgrund des von N.I. 
Il'minskij zusammengestellten mit einigen Nebenzeichen 
versehenen kyrillischen Alphabets in den Schulen getaufter - 11 
Tataren verwendet war. In bezug auf die Sprache von 
Bálint's Materialien kann festgestellt werden, dass sie • 
eine Koine getaufter Tataren widerspiegeln, die sich in 12 
der besuchten Schule, in der viele Lehrlinge aus ver-
schiedenen Gegenden studierten, herausgebildet hatte. 
Diese Koine weist zahlreiche ma. Charakteristika auf, 
die in vielen Fällen nicht nur von der kasantatarischen 
Schriftsprache sondern auch von den meisten Mundarten 
des kasantatarischen Zentraldialektes abweichen. An die-
ser Stelle kann man auf die Aufzählung dieser mundart-
lichen Charakterzüge verzichten, da es in jedem Fall, 
in dem es nötig war, in den einzelnen Paragraphen der 
Lehnwortstudie geschehen ist. 

8. Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen. 
Im ersten Teil werden die tatarischen Vertretungen der 
einzelnen russischen Laute der Zielsetzung dieser Lehn-
wortstudie (s. darüber Vorwort und 6. Absatz der Ein-
leitung) entsprechend sorgfältig untersucht. Da die Zahl 
der russischen Lehnwörter in dem untersuchten Sprachdenk-
mal gering ist (Bálint's Materialien enthalten etwa 190 
Wörter russischen Ursprungs bzw. russischer Vermittlung,' 
davon sind 171 als Lehnwörter, die übrigen als Fremd-
wörter — s o z.B. basna 'Turm', apostol 'Apostel', 
psalom 'Psalm'— zu betrachten. Die Fremdwörter wurden 
aus der Untersuchung ausgeschlossen.), konnten wir uns 
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nicht nur mit den tendenziösen sondern auch mit den 
"unerwarteten", sporadischen Vertretungen beschäftigen. 
Es wird in allen Fällen während der Untersuchung die 
Frage gestellt, wie die angegebene Vertretung zu inter-
pretieren ist. In schrägen Klammern / / wird nachge-
wiesen, wieviele Beispiele für die betreffende Vertre-
tung in dem untersuchten Material zu finden sind. 

Um einen der grössten methodologischen Fehler der 
früheren Arbeiten bzw. etymologischen Bemerkungen in be-
zug auf die russischen Lehnwörter im Tatarischen (die 

^ wichtigsten von ihnen sind: Bogorodickij 1953; Ahunzja-
nov 1957, 1968; Dmitriev 1962; Mahmutova 1978a; REW) 
zu vermeiden, versucht diese Lehnwortstudie bei der 
Interpretierung der russischen Lehnwörter nicht immer 
von der russischen Schriftsprache auszugehen. Wo es 
nötig und möglich war, hielt sich die Untersuchung die 
russische Sprachgeschichte und Dialektologie vor Augen. 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit ist ein 
Verzeichnis der untersuchten Lehnwörter. Im Vergleich 
zum ersten Teil, in dem die Lehnwörter einer eigenartigen 
Mundart aufgrund einer eigenartigen Quelle untersucht 
werden, wird hier die Verbreitung der einschlägigen Lehn-
wörter im Wolgagebiet (tatarische Mundarten, kasantata-
rische Schriftsprache, BaschkirischeTschuwassische) und 
in einigen kiptschakischen Sprachen (Kasachische, Kumük-
kische, Kirgisische) nachgewiesen und mit Hilfe von Sym-
bolen (s. Verzeichnis der Abkürzungen) auch darauf hin-
gedeutet, auf welchem Weg und wann die Lehnwörter in die 
betreffende Mundart oder Sprache eingedrungen waren. 
Nach dem Zeichen ® wird angegeben, wo man noch weitere 
Angaben für die Verbreitung des einschlägigen russischen 
Wortes in den Türksprachen finden kann. Da diese Lehnwort-
studie die Absicht hat auf dem Gebiet der Untersuchung 
der russischen Lehnwörter im Tatarischen methodologisch 
weiterzuschreiten, verzichtet sie auf die Kritik der 
früheren Arbeiten. Ihre Ausführung im Wörterverzeichnis 
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9ibt lediglich an, dass sich in diesen weitere Angaben 
befinden, das bedeutet aber nicht, dass der Verfasser 
mit den etymologischen Bemerkungen der angeführten Stu-
dien in allen Fällen einverstanden ist. 



- 22 -

DIE VERTRETUNGEN DER RUSSISCHEN LAUTE IN DER MUNDART DER 
GETAUFTEN TATAREN 

1 3 § 1 Russ. a I.Silbe, betont » tat.B a, a, u 

1. Das betonte russ. a hat nach den Regeln der 
russ. Orthoepie drei Lautwerte: [ä] — i m Wortanlaut, 
-auslaut und zwischen harten Konsonanten; ['a] — nach 
weichen Konsonanten; [ä] —zwischen weichen Konsonan-

14 
ten. In den russ. Ma. der Wolga—Kama Gegend finden 
wir dasselbe Bild, mit dem Unterschied, dass sich die [ä 
—Aussprache des russ. a auch in der C'VC—Struktur auf-
treten kann.^ 

2. Der russ. [ä ] —Laut wird in unserem Material 
durch [ä] /in 15 Fällen/, [ä] /6/ und [u] /1/ wiederge-
geben. 

2.1. Die tat.B [ä ]—Vertretung eignet sich nicht 
als chronologisches Kriterium der Entlehnung. Sie kommt 
sowohl in älteren (z.B. malay 'Bursche, Junge', par 
'Paar') als auch in jüngeren (z.B. fstan, stan 'Webstuhl 
marmir 'Marmor') LW vor (s. 2.1.1.) . Zur Unterscheidung 
zwischen direkten und indirekten LW ist die tat.B [ä] 
—Vertretung in den Fällen verwendbar, in denen deren 
russ. Etyma einen [k^—Laut gab und die Entlehnung als 
jung, oder rel. jung bezeichnet werden kann. Im Falle 
jüngerer, indirekter Entlehnungen wäre (mit Ausnahme der 
misch. Vermittlung) tat.B [ä] zu erwarten (s.2.2.1.). 
Ist aber in diesen LW für den russ. [ä]—Laut tat.B [ä] 
zu finden, haben wir mit direkten Entlehnungen zu tun 
(s. 2.1.2.) . 

2.1.1. russ. [a] » (wk. " ä —) tat.B [ä ] /10/ 
z.B. ladan 'Weihrauch', marja 'Russin', tas 'Waschbecken 
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2.1.-2. russ. [ä ] » tat.B [ä] /5/ 
z.B. lapka 'Kaufladen', Sakmak 'Schach- oder Damespiel, 
Schachbrett', Skap 'Schrank' 

2.2. Die für den russ. [ä] —Laut stehende tat.B 
[ ä ] —Vertretung ist als ein gut brauchbares chronolo-
gisches Kriterium zu betrachten. Sie weist deutlich da-
rauf hin, dass diese LW nach wk.*E>i entlehnt worden 
waren. Die tat.B [ä ] —Vertretung gibt auch wichtige Aus-
künfte zur Bestimmung des Weges der Entlehnung. Aller-
dings hat die tat.B [ä3—Vertretung als Kriterium in 
den verschiedenen LW nicht den gleichen Wert. Im tat.B 
jfällä- 'bedauern', gsäl 'Schal' spricht -ä- dafür, dass 
die russ. Etyma (zal', sal') durch eine tat. [a ] —Ma. 
(d.h. nach wk.*ä>&) in die Ma. gT. eingedrungen waren. 
Steht tat.B ä in einem LW, dessen russ. Etymon hinter-
vokalisch war und einen [k ]—Laut enthielt, so haben 
wir wieder eine indirekte Entlehnung vor uns, die durch 
das Medium einer tat. Ma., in der es einen Unterschied 
zwischen [k] und [k] gibt, in die Ma. gT. gekommen war 
(s. 2.2.1.). In solchen Fällen wissen wir über die Zeit 
der Entlehnung allein soviel, dass diese LW nach wk. 
*E > î  (d.h. nicht unbedingt nach wk. "ä>A) entlehnt wa-
ren. Stand der russ. fä ] —Laut in einem Wort mit ge-
mischter Tonfolge, eignet sich nicht die dafür stehende 
[ä ] —Vertretung als Kriterium zur Bestimmung des Weges 
der Entlehnung: im Falle tat.B lätcä 'Wiesel' können wir 
aufgrund der [ ä ]—Vertretung nicht entscheiden, ob das 
Wort direkt oder indirekt entlehnt wurde, da hier der 
russ. [ä] —Laut infolge der Bestrebung nach Vokalhar-
monie auch in der [ä ] —Ma. gT. substituiert sein konn-
te. 

2.2.1. russ. [ä] —•> — * tat.B [ä] /3/ 
kärlä 'Zwerg', läükä 'Schwitzbank (im Bade)', mäk 'Mohn' 

2.3. Die [u ]—Vertretung kommt in einem LW, im 
tat.B munca 'Dampfbad' vor, in dem sie auf die mb. Ver-
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mittlung des russ. Etymons hinweist: altruss. banja 
'Dampfbad' — • mb. * bänjfa > mb. * monjfa~*mon£a » wk. 
*monj?a16 > tat.B., ss . munca id. 

3. Die russ. [ a ] — und [ ä ] —Laute haben in allen 
7 Fällen, in denen sie zu untersuchen sind tat.B [ä] — 
Vertretung. Diese LW sind auf mündl. oder ma. Wege ent-
lehnte neue bzw. relativ neue Entlehnungen (s. 3.1.). 

3.1. russ. [a] bzw. [ä] — • tat.B [ä ] /7/ 
z.B. ¿ärkä 'Weinglas', erat, rät 'Reihe, Ordnung, Regel', 
]är]ä 'Sommerroggen' 

§ 2 Russ. a I. Silbe, unbetont » tat.B a, a, u, e 

1. Das russ. a unterscheidet sich in unbetonter 
Stellung von dem betonten a durch zwei wichtige Merkmale, 
Eines dieser Merkmale ist quantitativ (der CA ] —Laut 1 7 

ist etwas kürzer, als der [ä] ), das andere qualitativ 
(der [ a ] ist ein Hinterzungenvokal, der dem Mittelz,ungen-
vokal [ä] gegenübersteht). In der russ. Orthoepie erscheint, 
das unbetonte a nach und zwischen weichen Konsonanten 
als [ e^J bzw. [ ¿ J , i n derselben Position erscheint 

r i 1 q das unbetonte a als l e J in der Gegend der mittleren Kama " 
und (zumindest in den ersten vortonigen Silben) als t "a ] 

20 in den Wladimiro—Wolga Ma: 

2. Der russ. [A ] —Laut ist in unserem Material durch 
[ä] /in 18 Fällen/, [ä] /4/ und [u] /1/ vertreten. 

2.1. Für die Einteilung in ältere und jüngere LW 
bietet die tat.B [ ä ]-Vertretung kein Kriterium. Sie ist 
in älteren (z.B. ari§ 'Roggen', kabak 'Kneipe, Wirtshaus') 
und jüngeren (z.B. bayur 'eine Stange mit Haken', zabud 

21 
'•Fabrik') LW gleichermassen zu finden (s. 2.1.1.) . 

2.1.1. russ. [ A J ( w k . * ä — ) tat.B fä ] /18/ 
z.B. kabak 'Kneipe, Wirtshaus', la-̂ un 'kleines Fass', 
samaufr 'Samowar' 
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2.2. In zwei jüngeren LW weist die tat.B [äJ —Ver-
tretung auf den indirekten Weg der Entlehnung hin: këûâJnâ 
'Backtrog', skämäyä, skämlyä 'Bank'. In beiden Fällen wa-
ren die russ. Etyma hintervokalisch. Im Falle des tat.B 
tälinkä, tärlnkä 'Teller' können wir nicht entscheiden, 
ob das Wort indirekt oder direkt entlehnt wurde, da die 
Tonfolge des russ. Etymons gemischt ist. Schliesslich ist 
noch in einem rel.jungen (nach wk. *E >i, aber vor tschuw. 
*a>u), indirekten LW käbestä 'Kohl' ä—Vertretung zu fin-
den. Von der tschuw. Vermittlung zeugt in diesem Fall die 
Entsprechung russ. -[£]-~ tat. -[b]-. 

2.3. In dem einzigen LW, in dem sie vorkommt, spricht 
die tat.B [u ]—Vertretung des russ. CA! für mb. Vermitt-
lung: tat.B pulat 'Palast, grosses Haus' < wk.* polat * — 
mb. * p&lat • — russ. palat/a/'prunkvolies Gebäude, Pa-
last'. 

3. Nach ] hat das unbetonte russ. a in der russ. 
Orthoepie eine 

C e 1 ] —Aussprache, die im tat.B yldrä 
'Kugel' (in diesem w. jungen, auf mündlichem Wege entlehn-
ten LW) durch Ce] substituiert wurde. In zwei LW spricht die 
'für das nach weichem Konsonanten stehende russ. unbetonte 
a vorkommende tat.B Ca]—Vertretung dafUr, dass sie ma. 
Entlehnungen sind (s. 3.1.). 

3.1. russ. ma. [ k ] oder [ e] — t a t . B [ä] /2/ 
cakutka 'Schwindsucht', yarmäuay: jr. ka-yaz 'Stempelpapier' 
§ 3 Russ. e I.Silbe, betont » tat.B i, ë, i~e, ä 

1. Der russ. e Vokal kann dreifachen Ursprungs sein. 
Er lässt sich auf urruss. "e, und"* (in starker Posi-
tion) zurückzuführen. Im Urruss. unterschieden sich "e, 
"e und "j. phonetisch nach ihrer Quantität. Die Opposition 
/|/:/e/:/%/ --schematisch dargestellt: /V/:/V/:/V/ — 
die im Urruss. noch vorhanden war, schwand im Altruss. 
allmählich. Der reduzierte"* Vokal (eigtl. [ïJ ) wurde 
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23 « in starker Position zu e, womit er mit dem urruss. e 
24 zusammenfiel. Ungefähr gleichzeitig mit der Vokalisierung 

des Reduzierten, in der Mitte des 12. Jahrhunderts, fällt 
v 25 auch /e/ mit /e/ zusammen. Der Unterschied zwischen den 

1 * v 
beiden Prozessen ( * > e und e > e) besteht darin, dass die 
Vokalisierung der ehemaligen Reduzierten auf dem ganzen 
ostslavischen, sogar slavischen Sprachgebiet vollgezogen 
war, während das Zusammenfallen des "e mit " e nur begrenzt 
(im Süd- und Weissrussischen) stattgefunden hatte. In ge-
wissen russ. Ma.^^ scheint die alte Opposition lang:kurz 
bei den Vokalen e:e in den Gegensatz geschlossen:offen um-
gewandelt worden zu sein. Die heutigen ma. Vertretungen 
des ehemaligen * § (im Unterschied zu der russ. Orthoepie, 
in der wir [e] finden) sind [i], [ie], und Ce]. Die heuti-
gen Dialektunterschiede sind ohne Zweifel älteren Ursprungs, 
sie können in den Sprachdenkmälern bis zur altruss. Periode 
verfolgt werden. 

1.1. In vielen russ. Ma. ist die Lage noch mehr kom-
plizierter. So ist es auch im Falle der uns interessieren-
den Ma. im Wolga—Kama Gebiet, wo nicht nur das ehemalige, 
betonte *e , sondern auch das aus #e und entstandene [e ] 21 
zwischen mouillierten Konsonanten zu [i] wurde, vor har-
ten Konsonanten dagegen fielen *e, "e, und * * in [e] zusam-2a men. Die bunte Skala der russ. Ma. in bezug auf die Ver-

« V » * 

tretungen der alten e, e und ^ ist in den verschiedenen 
Untermundarten des untersuchten Sprachgebietes noch viel-
fältiger. Das weist deutlich darauf hin, dass der Lautwert 
des betonten russ. e in den entsprechenden russ. Etyma 
nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann. 

2. Doch ganz ratlos müssen wir dem Problem der Re-
konstruierung des Lautwertes des betonten russ. e in den 
russ. Etyma nicht gegenüberzustehen. In zwei (nach dem 
wk. " E> i Wandel entlehnten) LW (kelät 'Zimmer, Kammer, 
Hütte', kerän, krän 'Meerrettich') können wir aufgrund 
der tat.B [ä ] —Vertretung durchaus vermuten, dass es in 



den russ. Etyma einen [e J—Laut gab. Tra Gegensatz zu der 
[a ]—Vertretung kann die tat.B —Vertretunq ko 1 neswog." 
als chronologisches Kriterium gebraucht werden. Sie kommt 
in vier LW vor. Drei von ihnen (cirkäü 'Kirche', mi£ 'Ofen', 
plc id.) scheinen ältere Entlehnungen zu sein, das vierte 
LW (llker 'Arzt') dagegen ist wahrscheinlich ein junges, 
ma. LW, in dem tat.B [i_] auf russ.ma. [i]<*e zurückgeht. 

2.1. Unabhängig davon, ob die entlehnte russ.ma. Form 
einen [e] oder einen Ci_3 in der ersten Silbe hatte, soll 
die tat.B Ce3 —Vertretung im Worte degét 'Teer' (so auch 
in der tat., baschk. SS) dafür sprechen, dass das LW ä'lteren 
Datums ist,2' da tat.B (ss.,baschk.) [e]kaum als Substitu-
tion eines betonten russ. [e] oder T.i] aufgefasst werden 
kann. 

2.2. In dem durch tschuw. Medium3^ ins Tat. eingedrun-
genen alten LW nimés, nemes 'deutsch' stellt tat.B [e] eine 
sekundäre ma. Entwicklung aus tat.B [¿] dar.31 

§ 4 Russ. e I.Silbe, unbetont —-»tat.B i1, ä, ä ~ ö, 
e, ü 

1. Nach den Regeln der russ. Orthoepie spricht man e 
in der ersten Silbe vor Betonung zwischen mouillierten Kon-
sonanten und nach einem mouillierten aber vor einem harten 
Konsonanten als [i^ ], nach harten Konsonanten als C*e 3 
aus. In den russ. Ma. der Wolga—Kama Gegend finden wir 
nach weichen Konsonanten [e J , [i] , [i®.], nach harten fái] 
—Aussprache.32 

1.1. Bei der Rekonstruierung des Lautwertes des unbe-
tonten russ. e in den russ. Etyma stehen wir derselben 
Schwierigkeit gegenüber, wie es bei dem betonten e der Fall 
war. 

2. Obwohl die tat.B [i ]—Vertretung in fast allen 
Fällen, in denen sie vorkommt, in jüngeren bzw. w. jünge-
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ren LW zu finden ist /s. 2.1./, kann sie keineswegs als 
sicheres Kriterium bei der Beurteilung der Entlehnungs-
zeit betrachtet werden. Sie weist dagegen selbstverständ-
lich darauf hin, dass diese LW auf mündlichem Wege entlehnt 
worden waren. 

2.1. russ. [i] oder [ifj — 9 tat.B [i] /10/ 
z.B. dlrat 'Reihe', disatnlk 'Vorgesetzter Uber zehn Mann', 
ml5a 'Grenze' 

2.1.1. Zur Gruppe der w. jüngeren Entlehnungen gehört 
auch tat.B jflräbS 'Los', in dem der [ij—Laut als Substi-
tuierung des nach dem harten [ ' S ] stehenden russ. [t^] auf-
gefasst werden kann. 

3. Die tat.B [ä]—Vertretung (släyä 'Halsriemen am 
Pferdegeschirr', räletkä 'Gitter') zeugt nicht nur davon, 
dass das betreffende Wort eine jüngere Entlehnung ist, 
sondern sie spricht auch dafür, dass das unbetonte e im 
russ. Etymon eine ma. [e ]—Aussprache hatte. (Auf die ma. 
Herkunft weist im räsltkä in erster Linie jedoch der zweite 
Vokal --tat.B [g], tat.ss., baschk. [ä ] —hin, der eher als 
Substitution eines russ. ma. [e] als eines ss. [o] aufge-

33 fasst werden kann.) 
3.1. Im Falle tat.B yäprätll 'Gefreiter' ist die Beur-

teilung der Anlautverbindung nicht so einfach. Wir haben 
kein sicheres Kriterium um zu entscheiden, ob tat.B yä-auf 
russ.ma. ja- oder je- zurückzuführen ist. Geht tat.B yä-
auf eine russ.ma. Form mit dem sog. jakane zurück, kann 
das betreffende LW auch älteren Datums sein: russ. ja- — • 
tat. ya- > yä-. (Allerdings halten wir für mehr wahrschein-
licher, dass dieses LW eine jüngere, ma. Entlehnung ist.) 

4. Unabhängig davon, ob es im russ. Etymon einen [i]--
odeir [le]--Laut gab, soll das ma. entlehnte tat.B pesnäk 
'Kohlmeise' ein altes LW sein. 

5. Tat.B büränä 'Balken, Bauholz' ist ein altes LW, 
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das durch mb. Weg ins WK eindrang: altruss. b*r»vno id. 
— > > mb. *böränä —»wk. " böränä > tat , baschk. büränä. 
Die Labialisation des Vokals lässt sich durch die Wirkung 
des anlautenden b- erklären. 

§ 5 Russ. i I.Silbe, betont * tat.B i, e, ä, i - S 

1. Der betonte russ. î  Vokal wird nicht nur in der 
Orthoepie, sondern auch in den meisten Ma. nach weichen 
Konsonanten als[i], nach harten als [i] ausgesprochen. In 
einigen Gebieten, unter anderen im Wolgagebiet hat das be-
tonte russ. j. eine [e]—Aussprache in den nicht—ersten 
Silben.35 

2. Der russ. [i] —Laut wird in unserem Material durch 
[i ] /3/, [|J /1/ und [ ¿ M e ] /1/ vertreten. 

2.1. Die verschiedene Wiedergabe des russ. betonten 
[i] kann als chronologisches Kriterium gebraucht werden. 
Da die Aussprache des russ. i [i] mit der des tat. i [i] 
übereinstimmt,36 finden wir in den jüngeren LW (s. 2.1.1.) 
russ. [i]—»tat.B [i ] . In LW älteren Datums steht dem 
russ. [i] tat.B [e] (bglgn 'Pfannkuchen, Fladen') bzw. [e] 
~[i] (Szblz, lzblz 'Kalk')37 gegenüber. 

2.1.1. russ. t i l — » tat.B [i] /4/ 
eskripkä, skripkä 'Violine', gir 'Gewicht (bei Waage, Uhr)', 
sici 'Zits (Art Kattun)' 

3. Im Falle tat.B gräünkä 'Pfund' steht -äü- für die 
russ. Lautverbindung tive3 , (die im Tat. fremd wäre). 
Dieses LW kann als junge, ma. Entlehnung bezeichnet wer-
den . 

4. Der russ. [i ]—Laut ist in allen drei Fällen durch 
tat.B [i] wiedergegeben (s. 4.1.). Das bedeutet, dass diese 
LW nach dem wk. " i > i Wandel entlehnt waren. Die Substi-
tution des russ. fi ] durch tat.B [i ] (und nicht ß]). 
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deutet darauf hin, dass bei der Substitution nicht die 
Qualität, sondern die Quantität der Vokale entscheidend 
war.38 

4.1. russ. [4] — » tat.B [i] /3/ 
slpér 'Ziffer', Sin 'Felge', ¿id 'Jude' 

5. In diesem Paragraph sei erwähnt, dass der durch £ 
bezeichnete russ. [t ]—Laut in dem einzigen LW, in dem 
er zu untersuchen ist, durch tat.B (ss., baschk.) [l]ver-
treten ist. Das LW dim 'Feuchtigkeit' weist kein lautliches 
Kriterium auf: es kann ebenso eine alte, mündl. (russ. [t] 
-—» wk. *i > 1), wie eine junge, sehr. Entlehnung sein. 
Aus semantischen Gründen (tat.B,ss., baschk. 'Feuchtigkeit' 
— russ. 'Rauch') und wegen der Verbreitung des Wortes (s. 
Wörterverzeichnis) können wir jedoch die letztere Möglich-
keit ausschliessen. 

§ 6 Russ. i I.Silbe, unbetont — » tat.B i, e, i~ e 

1. Der unbetonte russ [iJ- -Laut weist im Vergleich 
zu dem betonten [i] weder in der Orthoepie noch in den Ma. 

39 
einen qualitativen Unterschied auf. Quantitativ sind sie 
selbstverständlich unterschiedlich: der unbetonte [i]-'-
Laut ist etwas kürzer als dér betonte [i^] —Laut. 

2. Der russ. [i] kann in unserem Material nur in fünf 
LW untersucht werden. In drei jüngeren Entlehnungen (minut 
'Minute', esbitäl 'Spital', pristSl 'Pistole') wird er 
durch tat.B [i] vertreten. In einem ganz jungen LW, das 
auch noch die gemischte Vokalreihe bewahrt hat . (miliyon, 
méleyőn 'Million') finden wir [i]~[e] Schwankung, in der 
der tat.B [e] entweder eine sekundäre Entwicklung aus [ij^" 

T T 41 
oder eine Lautsubstitution des unbetonten russ. LiJ ist. 
Die tat.B [e ]--Vertretung kann dagegen in dem auf dem gan-
zen wk. Sprachgebiet verbreiteten LW kesäl 'Haferbrei' als 
ein brauchbares Kriterium für das Alter der Entlehnung auf-
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gefasst werden. 

§ 7 Russ. o I.Silbe, betont tat.B u, o, ü, a, i, 
u~ü, ä 

1. Der russ. o Vokal ist auf urrusso und"% (in star-
ker Position)4^ zurückführbar. Ausserdem sind das alte *e 
und das aus "starkem" entstandene e im Russ. und Weiss-
russ. vor harten Konsonanten und im Wortauslaut zu o ge-
worden. In der SS ist der Ubergang e > o unter Betonung be-
merkbar, in einigen Dialekten aber ist gerade unbetontes e 
zu o geworden.^3 

1.1. Das betonte russ. o ist in der Orthoepie ein 
offener [o ] •—Laut, der in vielen Ma. etwas geschlossener 

~ r i 44 
oder ganz geschlossen als loj ausgesprochen wird. Im Wol-
gagebiet fällt im allgemeinen die Aussprache des betonten 
o mit dem [o] der Orthoepie zusammen, aber der geschlosse-
ne [oJ und der Diphtong tou] sind jedoch ebenso vorhanden.4"' TT 

2. Der russ. [o3—Laut hat in unserem Material die 
folgenden Vertretungen: [u] /9/, [8] /6/, [ü] /4/, Ca] /2/, 
[i] /2/, [ä] /1/. 

2.1. Die tat.B [uj —Vertretung kann nicht als Unter-
scheidungsmerkmal zwischen älteren und jüngeren LW gebraucht 
werden. Sie ist in Entlehnungen älteren (z.B. bur 'Dieb') 
und jüngeren (z.B. Stup 'Stoff') Datums ebenso zu finden. 
Mangels eines evidenten lautlichen Kriteriums ist es im 
Falle einiger LW sehr schwer zu beurteilen, ob das betref-
fende LW zur älteren oder jüngeren Schicht der Entlehnun-
gen gehört. Wenn in dem fraglichen LW die [u ]—Vertretung 
nicht nur in der Ma. gT. sondern auf dem ganzen wk. Sprach-
gebiet alleinherrschend ist, haben wir es wahrscheinlich 
mit älteren Entlehnungen zu tun (s. 2.1.1.),46 andernfalls 
kann das LW als junge Entlehnung betrachtet werden. Ent-
hielt das russ. Etymon einen [k ]—Laut, weist tat.B 
— im Falle jüngerer I.W — darauf hin, dass LW entweder 
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direkt aus dem Russ. stammt, oder es durch misch. Medium 
in die Ma. gT. gekommen ist (s. 2.1.2.) . In den anderen 
Fällen wissen wir nur, dass sie mündliche, jüngere Ent-
lehnungen sind (s. 2.1.3.) . 

2.1.1. russ. fo]—»wk. "o > tat.B [u ] /4/ 
z.B. bur 'Dieb', gu£ 'Geistlicher', ujüm 'Wintersaat' 

2.1.2. russ. [o] — * (? misch. ) tat.B [u] /2/47 

pulik 'Regiment', sruk 'Termin' 
2.1.3. russ. [o] — * tat.B [u] /3/ 

purma 'Form, Gestalt', russa 'Hain, Gehölz' stup 'Stoff' 
2.2. Dass der für das betonte russ. o stehende tat.E 

o Buchstabe in den LW einen Vollvokal bezeichnet, halten 
48 wir für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. Ist. 

hier der Fall, dass tat.B o einen [o ] —Laut wiedergibt, 
so sollte man an einen russ. [o]—»wk. *o > tat. B u > 6 

49 
Wandel denken. Diese Vermutung scheint aber falsch zu 
sein, da die der Kategorie russ. o ~ tat.B o angehörenden 
LW gar nicht ältere Entlehnungen zu sein scheinen (s. 2. 
2.1.). Letzten Endes können diese LW spezielle Mischbil-
dungeri sein: sie sind neue LW, mit einer Orthographie, 
die der russ. Form sehr nahe steht (sogar in einigen Fällen 
identisch ist). Die o—Schreibung beruht in diesen LW auf 
dem russ. schriftlichen Vorbild, der Lautwert des o aber 
ist ein [o] , da die Aussprache des o in das ma. System 
hineinpasste. 

2.2.1. russ. o [o] — * tat.B o [o] /6/ 
z.B. boronza 'Bronze', yoröb 'Sarg', rom 'Rum' 

2.3. Die tat.B [ü ]--Vertretung des russ. betonten o 
kann weder in der Beurteilung der Zeit noch der des Weges 
der Entlehnung als sicheres Kriterium betrachtet werden. 
Sie ist in drei LW älteren bzw. w. älteren Datums zu fin-
den (s. 2.3.1.) und sie kommt in einem jungen LW (küpey 
'Kaffee') vor. Auch in dieser jungen, ma. Entlehnung kann 
nicht tat.B [ü] als ein Kriterium für den indirekten Wey 
der Entlehnung betrachtet werden, da das russ. Etymon e i n e 
gemischte Vokalreihe aufweist. 
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2.3.1. russ. [o] in der Nachbarschaft von [c[], [x] 
— w k . * ö > tat.B [ü] /3/ * 
gürbäc, gürmäc 'Nebenzimmer', gürnäää 'Gastzimmer, Neben-
zimmer', mük 'Moos' 

2.4. In zwei LW (kamil 'Stoppel', salat 'Malz') weist 
die tat.B [ä ]—Vertretung deutlich darauf hin, dass diese 
LW jüngere (nach wk. eä> Ä) , indirekte Entlehnungen sind 
(russ. [o] — t a t . ma. [a]51 — t a t . B [ä ] ) . 

2.5. Die tat.B [i] —Vertretung kommt in zwei LW 
(miikä 'Fass, Fässchen', plckä id.) vor. Beide LW gehen 
letzten Endes auf russ. bocka id. zurück und die [i ] — 
Vertretung stellt in beiden Fällen ein gut brauchbares 

52 
Kriterium für die junge, indirekte Entlehnung dar. Die 
Wortform mickä stammt unmittelbar aus einer tat.Ma., in 
der tat. [ü]< wk. *ö « — russ. [o] durch Delabialisation 
zu [i] wurde, das Wort pickä ist eine Rückentlehnung aus 
dem Tschuw. (russ. [o]—* wk.* ö > tat. ü> i -—> tschuw. 
[i] —» tat.B [i] ). Auf die tschuw. Vermittlung weist hier 
der fg] hin.53 (In den tat. Ma. sind viele Varianten dieses 
— i m WK alten— LW zu finden: s. z.B. kaz.ar.-blt. bücke 
id. /TTDS/, d.h. eine Wortform ohne Delabialisation des 
fü 1 | im Misch., in dem der [k]—Laut auch in Wörtern mit 

V 

tiefer Tonfolge stehen kann, finden wir xvl. bucka id. 
/TTDS/, est., ornb.-mis. bucki id. /ebd./.)54 

2.6. Das LW östäl 'Tisch', das ohne weiteres von den 55 
Forschern auf russ. stol id. zurückgeführt wird, geht 
auf wk. * üstäl id. zurück . Diese Form ist u.E. eine Konta-
mination aus gtü. üst 'Oberteil, Oberfläche' und russ. stol 
'Tisch', wobei auch die Volksetymologie eine gewisse Rolle 

5 6 gespielt haben soll. 

3. Der nach weichen Konsonanten stehende russ. ['o]<*e 
kann in unserem Material nur in zwei Fällen untersucht 
werden. In dem einen finden wir tat.B [o ] — , in dem ande-
ren [u]~[ü]— Vertretung. Beide Vertretungen sind in w. 
alteren Entlehnungen zu finden: sot 'Rechenbrett', tuta , 
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tütey, tütekäy 'ältere Schwester'. 

§ 8 Russ. o I.Silbe, unbetont — » tat.B u, a, ä, ü, u~ o, ji 

1. Das unbetonte russ. o fällt in der Orthoepie mit der 
Aussprache des vortonigen £ [a] zusammen. Diese Erscheinung 
kommt nach harten Konsonanten vor. Sie ist nicht nur für 
die Orthoepie typisch, sondern auch für die süd— und mittel-
grossruss. Dialekte und sie wird als "Akane " oder "Akai-
sierung"^7 genannt. Im Wolga—Kama Gebiet sind russ. Ha. mit 
Akane und Okane gleichermassen zu finden. Für das nord— 
westliche Gebiet der Wolga—Kama Gegend ist sogar die volle 

58 
"Okalsierung" typisch, in der die Opposition /o/:/a/ nicht 
nur in der ersten vortonigen Silbe zu finden ist. Schliess-
lich finden wir hier Gebiete, in denen die Akaisierung an-
ders als in der russ. Orthoepie in Erscheinung tritt: /a/ r i 59 und /o/ fallen vor der Betonung zu ] zusammen. 

2. Der russ. [o ]—Laut (d.h. die Aussprache des un-
betonten o in einer russ. okaisierenden Ma.) wird in den 
LW unseres Materials durch tat.B [u] /10/, [ü] /2/ und 
[u ] ~ [o] /1/ wiedergegeben. Die dieser Kategorie angehö-
renden LW sollen als ma. Entlehnungen betrachtet werden. 

2.1. Die tat.B [u ]—Vertretung weist kein sicheres 
chronologisches Kriterium auf, und sie kann zur Einteilung 
der LW in ältere (s. 2.1.1.) und jüngere (s. 2.1.2.) Ent-
lehnungen nur mit Vorbehalt angewandt werden.®® 

2.1.1. russ .ma. [ o ] — » wk!"o > tat.B [u ] /3/ 
buranka 'Trichter', burazna 'Furche', suka 'Pflug' 

2.1.2. russ.ma. [o ] — * tat.B [u] III 
z.B.. kusiy 'schielend', pulon 'Gefangener' pumala 'Schmier-
pinsel ' 

2.2. Die tat.B [ü ]—Vertretung kommt in einem alten 
(kücän 'Kohlkopf') und in zwei jungen LW (bülnis 'Kranken-
haus', püdeyäc 'Schreiber') vor. Das Auftauchen des pala-
talen [ü] lässt sich im LW kücän < wk " köcän durch die 
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Substitution der anlautenden russ. Lautverbindung [ko ] 
durch wk. , in bülnis, püdeyäc durch die gemischte 
Tonfolge der russ. Etyma erklären. 

2.3. Im Falle des tat.B postau, pustau 'feines Tuch' 
stehen wir wahrscheinlich einer jungen Entlehnung gegen-
über, in der der [u ]—Laut als Substitution des russ.ma. 
[o] aufgefasst werden kann. Die schwankende [o ]—Vertre-
tung ist völlig kriterienlos. Sie kann ebenso gut als die 
Substitution des unbetonten russ.ma. [o] als auch als eine 
auf dem russ. sehr. Vorbild beruhende Vertretung erklärt 
werden. 

3. Der russ. [A]—Laut ist in der Ma. gT. durch 
lä] 

/7/ und fä] /2/ vertreten. 
3.1. Die tat.B [ä] —Vertretung kann nicht als chrono-

logisches Kriterium betrachtet werden.^1 In den Fällen, in 
denen die Entsprechung russ. £a] ~ tat.B [ä^]~tat. und/oder 
baschk.ss. [ä] zu finden ist, haben wir vielleicht ältere 
Entlehnungen vor uns (s. 3.1.1.) , die Möglichkeit einer 
jungen Entlehnung (tat.B [ä] *•— russ. [ a ] — > tat., baschk. 
ss. [a] können wir jedoch nicht ausschliessen. 

3.1.1. russ. [ a ] — * (wk. 'ä ) tat.B [ä] /3/ 
apara ^Sauerteig' sälam 'Strohhalm, Stroh', saldat 'Sol-
dat' 

3.1.2. russ. [ a]-~» tat.B [ä] /4/ 64 
z.B. karab 'Schiff' , laxan 'Waschbottich, Waschfass', 
panar 'Laterne' 

3.2. Stand der CAI 
—Laut in einem russ. Etymon mit ge-

mischter Tonfolge, können wir im Tat. an seiner Stelle ent-
weder [a] oder [ä] finden. Die Vertretung des russ. [a ] 
hängt hierbei davon ab, ob das russ. Wort mit gemischter 
Tonfolge in die palatale oder velare Vokalreihe (äbät 
'Frühstück', äüen 'Darrhaus' einerseits und auIn id. an-
dererseits) im Tat.B eingepasst wurde. Die Cä3 —Vertre-
tung weist in diesen LW selbstverständlich deutlich darauf 
hin, dass sie nach wk. *E > i entlehnt waren. 
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4. Im russ. Etymon des LW pllatna 'Leinen- oder Batist-
schnupf tuch ' stand in der ersten Silbe (d.h. in der zweiten 
Silbe vor dem Akzent) ein [a ]—Laut, der als die Aussprache 
—Norm der Orthoepie betrachtet werden kann. Die Substitu-
tion des russ. fal durch tat.B [i] spricht dafür, dass dieses 
LW wahrscheinlich jung ist, und es auf mündlichem Wege ent-
lehnt wurde. 

5. Im Falle tat.B xözä/yn/ 'Wirt, Hauswirt' stehen 
wir einer ganz jungen (tat.B x- !), schriftlichen Entleh-
nung gegenüber. 

6. Uber das durch Kontamination entstandene tat.B 
muncala s. Wörterverzeichnis. 

§ 9 Russ. u I.Silbe, betont —> tat.B u, ü, o, ö, f, u ~ o 

1. Das betonte russ. u wird nicht hur in der Orthoepie, 
sondern auch in der US und in den Ma. nach harten Konsonan-
ten als [u], (ungefähr so wie im Tat. der £u ] --Laut) 
nach weichen als [*u] ausgesprochen.66 

2. Der russ. [u ] —Laut hat in unserem Material die 
folgenden Vertretungen: [u] /3/, [o] /1/, [ö] /1/,[u]~[o] 
/1/ und [f] /1/. 

2.1. Die verschiedenen tat.B Vertretungen des beton-
ten russ. u stellen gut brauchbare chronologische Krite-
rien dar. Steht in dem LW [u ] —Laut, soll es als ein nach 
dem wk. *u > o Wandel entlehntes Wort betrachtet werden 
(s. 2.1.1.). 

2.1.1. russ. [u] »• tat.B [u] /3/ 
duli 'Birne', nuia 'arm, dürftig', sud, sut 'Richter, Ge-
richt' 

2.2. War das LW vor der systematischen wk. Lautver-
schiebung entlehnt, finden wir für den russ. tu ] --Laut 
im tat.B den reduzierten Vokal [o] im pöt 'Pud' und [ö ] 



- 37 -

im göslä 'harfenähnliches Saiteninstrument'.^7 Die m - -
Vertretung des russ. [u] in dem alten, w. indirekten LW 
urÜs 'der Russe' kann als regelmässige Entwicklung des 
wk. *u der II. Silbe betrachtet werden. 

2.3. Die ma. Schwankung im LW puta, p3ta 'breiter 
68 Gürtel' scheint in der Ma. gT. sekundär zu seih. 

3. Der russ. ["u]--Laut hat in beiden Fällen, in denen 
er zu untersuchen ist tat.B [ü 3 —Vertretung, die für eine 
jüngere Entlehnung spricht, über den'Weg der Entlehnung 
wissen wir in diesen Fällen nichts, diese LW können eben-
so gut mündliche wie sehr, beeinflusste Entlehnungen sein: 
(düjinä 'Dutzend', rümkä 'Branntweinglas,. Spitzglas'). 

§ 10 Russ. u I.Silbe, unbetont —»tat.B u, ö, ü, o, u , 
u ~ü, I 

1. Das unbetonte russ. u stimmt in der russ. Orthoepie, 
OS und in den Ma. —seine Qualität betreffend— mit dem 
Lautwert des betonten [u] überein. Zwischen ihnen existiert 
nur,lediglich ein kleiner quantitativer Unterschied.' 

2. Der russ. 'fu ]--Laut in unbetonter Stellung wird 
in unserem Material im Wesentlichen durch dieselben Ver-
tretungen, wie das betonte tr wiedergegeben: Lu 3 /5/, 
[5 ] /3/, [ü] /2/, f o ] /2/, C u M i J / 1 / , [„]- [ü]/1/, 
[13/1/. 

2.1. Die Vertretungen fu.] (s. 2.1.1.) , [ü] (kük|in 
'Wasserkrug, sürgb 'Schraube'70) bzw. [u [ü](kupls,. 

71 72 küpis 'Kaufmann' ) sind in LW jüngeren Datums zu finden. 
2.1.1. russ.' [u] » tat.B [u] /4/ 

z.B. butilka 'Flasche', yubirna 'Gouvernement, Provinz', 
mujf ik 'Muschik' 

2.2. Die [ö ]—Vertretung des unbetonten russ. [u] 
ist ein gut verwendbares chronologisches Kriterium, sie 
ist in LW älteren Datums zu finden. Die palatale Vertre-
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tung ist in diesen Fällen entweder durch die gemischte 
Vokalreihe des russ. Etymons (öyäz 'Kreis, Bezirk') oder 
durch die wortanlautenden russ. [k] bzw. f^J (gödörä, gödrä 
'kraus', gombä 'Schwamm') zu erklären. Die beiden letzteren 
LW sind indirekte Entlehnungen.73 Hier sei nur erwähnt, 
dass das durch mb. Medium ins WK hineingedrungene LW im 
WB eine sehr alte Entlehnung sein soll, da es noch den ur-
russ.'fj]—Laut widerspiegelt. Die Entnasalierung des ur-
russ. " >*o ( > russ. u) hat schon im 9. Jahrhundert statt-
gefunden . 7 4 

2.3. Der reduzierte Labialvokal [5] kann einzig in 
dem LW morja 'Rauchfang, Rohr' darauf hindeuten, dass das 
angegebene Wort vor wk. *u > o entlehnt wurde, da dieses 
LW nicht nur in unserem Material, sondern auch in den meisten 
tat., baschk. Ma. mit reduziertem Labialvokal belegt ist. 
Im tat.B LW sorka 'Murmeltier' scheint die Co ] --Vertretung 
im Wolgagebiet einziges Beispiel zu sein, deshalb kann sie 
eher als Substitution des unbetonten russ. [u ] als russ. 
[u]—»wk.* u > tat.B [o] aufgefasst werden. 

2.4. Die schwankende [f]--Cu3—Vertretung in den Wort-
formen pidauka, pizauka, pudauka 'Scheffel für ein Pud Mehl 
oder Getreide' zeigt uns, dass das russ. Etymon mehrfach 
entlehnt wurde. Die Wortform mit -z- soll eine indirekte 75 -
Entlehnung sein. Die Delabialisation des u zu konnte 
sich ebenso in der Ma. gT. als auch in einem tat. Medium 
vollzogen haben. Aufgrund der tat. ma. Angaben ist tirbl'ca 
'Spule' als ein altes LW zu betrachten. 

§ 11 Tabelle der tat.B Vertretungen der russ. Vokale 

Für die Klassifikation der russ. LW in alte oder jun-
ge, direkte oder indirekte, mündliche bzw. mundartliche 
oder schriftliche Entlehnungen eignen sich nicht alle tat. 
B Vertretungen der russ. Vokale. In die folgende Tabelle 
sind nur diejenigen tat.B Entsprechungen aufgenommen, die 
als sichere klassifikatorische Merkmale zur Beurteilung 
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der Zeit oder des Weges angewandt werden können. (Das + 
Zeichen kennzeichnet in den entsprechenden Spalten das 
sichere Kriterium. Das 0 Zeichen weist darauf hin, dass 
die angegebene Vertretung allein für die Klassifikation 
in jene Spalte nicht genügt. Mit - Zeichen sind die Ver-
tretungen bezeichnet, die der Einteilung in die angegebe-
ne Spalte deutlich widersprechen. Die Auflösung der in 
der Tabelle verwandten Abkürzungen: 1= oder misch. Ver-
mittlung; 2= russ. 2ü~tat.B ä kann auch sehr. Entlehnung 
sein; g.Vr.= gemischte Vokalreihe; hv.= hintervokalisch; 
n.C'= nach weichem Konsonanten). 



Russ. Tat.В Alt Jung Di: 
к [à] [к] [à] in jüngeren LW 
á [á] hv. [ä] - + -

á [à] hv. И CS] - + -

á [à] g.Vr. [ä] - + 0 
á [i] CüJ + - -

CiL] - + 0 
а [д] hv. M [fi] - + -

â Сд] g-vr. [ä] - + 0 
â Гл] Си] + - -

a/¿a. ['а ]/ fe]n •С CiL] 0 0 0 
á Ce] Ci] - + 0 
é ? Ci] 0 0 0 
á ? Ci] + - 0 
á ? Ci]~iá] + - 0 
e ? [i] 0 0 0 
£ [ £ ] CS] - + 0 
e [i]/ [if] ci] + - 0 
í Ci] CiJ - + 0 
i CiJ CI] + - 0 
± Cil Ci]-Ol] ' + - 0 

Tive] [aü] - + 0 
í' ü ü [il - + 0 
i Ci] iàl + - 0 
i til Ci] - + 0 

Ind. Mündl/Ma. Sehr. s. § 
im Falle mündl/ma. Entl. 1: 2.1.2. 

+ + - 1 : 2 .2. 
+ + - 1 : 2 .2.1 
0 + - 1 : 2 .2. 
+ + - 1 : 2 .3. 
0 + _2 1 : 3 . 1 . 
+ + - 2: 2 .2. 
0 + - 2: 2 .2. 
+ + - 2 : 2 .3. 
0 + - 2: 3 . 1 . 
0 + - 3: 2 
0 + - 3: 2 . 
0 im Falle mündl/ma. Entl. 3: 2 1 . 
0 + - 3 : 2 .2 . 
0 + - 4: 2 . 1 . 
0 + - 4 : 3 
0 im Falle mündl/ma. Entl. 4: 4 
0 0 0 . 5: 2 .1.1 
0 + - 5: 2 . 1 . 
0 + - 5: 2 .1 . 
0 • + - 5: 3 
0 im Falle mündl/ma. Entl. 5: 4 . 1 . 
0 + - 6 : 2 
0 0 0 6: 2 



Rus s Tat. В Alt Jung Dir 
ó Со] № И in jüngeren LW +

 1 

о [о] [il - + -

ó Со] Cü] 0 0 0 
ó [о] g.Vr. •/[xj [Ü] 0 0 0 
! o Со] ф " Ci] - + -

ё Раз 
ф 

[£] 0 0 0 
e [•£] [äJ-Ufl 0 0 0 
o Со] Cu] 0 0 0 
o Со] g.Vr. /[к] Cü] 0 0 0 
o CA] [à] 0 0 0 
o ' с Л] g.Vr. [ä] - + 0 
o Cl] Cí] - + .0 
o CÜ] - + + 
t u Cu] [u] - + 0 
ú Cu] C£] + - 0 
ú Сн] g.Vr. Cl] + 0 
ÍH [•U] S ] - + 0 
u CHI [u] - + 0 
u Cü] g.Vr. ш . - + 0 
u Cu] Cü] - + • 0 
u Cu] g.Vr. Ы - OU - + 0 
u [u J g.Vr. ,/[k] [S] + - 0 

[om] + - -

u Cu] C5] 0 0 0 

Cnd. Mündl/Ma. Sehr. s. § 
+ - 7 : 271 .2 

+ + - 7 : 2.4. 
0 + - 7 : 2.1 . 
0 + - 7 : 2.З./ 
+ + - 7 : 2.5. 
0 + - 7 : 3. 
0 + - 7 : 3. 
0 + - 8: 2.1. 
0 + - 8: 2.2. 
0 + - 8: 3.1. 
0 + - 8: 3.2. 
0 + - 8: 4 . 
- im Falle sehr. Entl. 8: 5. 
0 0 0 9: 2.1.1 
0 + - 9: 2.2. 
0 + - 9: 2.2. 
0 0 0 9: 3 . 
0 0 0 10: 2.1.1 
0 + -

1 TO': 2.1. 
0 + - 10: 2.1. 
0 + - 1 0 : 2.1 . 
0 + - 1 Ö : 2.2. 
+ + - 10: 2.2. 
0 + 10: 2.3. 



- 42 -

§ 12 Russ. b —» tat.B b-, m-, g-; -b-, -m- ~-b-, -g-; -b 

1. Das b hat im Russ. vier Lautwerte: [b]— im Wort-
anlaut und Inlaut vor hinteren Vokalen oder harten, stimm-
haften Konsonanten; [b'] — im Wortanlaut und Inlaut vor 
vorderen Vokalen oder weichen, stimmhaften Konsonanten; [g] 
— im Inlaüt vor harten, stimmlosen Konsonanten und im Aus-
laut; [g'] — im Inlaut vor weichen, stimmlosen Konsonanten 
und im Auslaut vor * Zeichen in der Schrift. 

2. Im An- und Inlaut .sind die russ. [b]—• und [b'J — 
Laute in unserem Material durch [b ] /14/, [mJ /4/,[b]~[mj/1/ 
und [g] /2/ vertreten. 

2.1. Die an- und inlautende tat.B [b ]—Vertretung ist 
als völlig kriterienlos zu betrachten. Sie ist in älteren 
(z.B. belen 'Pfannkuchen, Fladen', gömbä 'Schwamm') und 
jüngeren (z.B. butflka 'Flasche', äbät 'Frühstück'), münd-
lichen (z.B. burazna 'Furche', Jiräbä 'Los') und schrift-
liches (boronza 'Bronze') Entlehnungen ebenso zu finden. 

2.2. Die [m ]—Vertretung des russ. [b], die selbst-
verständlich nur in mündl. Entlehnungen vorkommen kann, 
weist im übrigen kein Kriterium auf (s. z.B. munca 'Dampf-
bad', mlckä 'Fass, Fässchen', yarmauay: y. kayaz 'Stempel-
papier' ) . 

2.3. Die Schwankung der•inlautenden [bj und [m] im 
tat.B gürbäc, gürmäS 'Nebenzimmer' ist aufgrund der tat. 
ma. Angaben (s. Wörterverzeichnis) auf eine ältere (wk.) 
Schwankung zurückzuführen. 

2.4. Ein klares Kriterium für das tschuw. Medium stellt 
der [g ] —Laut in der Wortform pi6kä 'Fass, Fässchen' dar: 
russ. b »tat. b - — • tschuw. g--> tat.B g-. Was die in-
lautende [g]—Vertretung im lapas, lapaz 'Schuppen, Kaue, 
Gehege' betrifft, können wir nicht sicher sein ob tat.B [g] 
auf russ. [b] zurückgeht, da wir im Russ. in dem Etymon 
eine [b]~£g]—Schwankung finden. 
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3. Das auslautende russ. -b [gj wird in beiden Fällen, 
in denen es zu untersuchen ist (jörob 'Sarg', karab 
'Schiff') durch tat.B -b das einen [£ ] — oder [g. ]—Laut 
bezeichnet, wiedergegeben. Die Schreibweise -b beruht auf 
der alten tat. Schrifttradition, die auch in der kyrillischen 
Orthographie fortgesetzt wurde.7® 

p 4 t « v, V V V v V § 13 Russ. c —> tat.B c-, s-; -c-, -c-; -c , -s , -s 

1. Im Urrus. war das /c/ ein weicher [t's' ]—Laut. 
Auch im Altruss. der ältesten Sprachdenkmäler bezeichnete 
der kyrillische ^Buchstabe einen weichen [t's' ] , wie dies 
aus dem häufigen Gebrauch der Buchstaben v^, hinter 

77 
zu erkennen ist. Da das /c/ Phonem unpaarig war, war 

seine Weichheit irrelevant und der ft' s'] —Laut konnte 
reiativ leicht hart werden. In dem heutigen Russ. finden 
wir [ts], zumindest was die Orthoepie und US betrifft, 
obgleich es noch in mehreren nordgrossruss. Ma. [t's'] gibt. 

1.1.Infolge der bekannten ma. Erscheinungen (der sog. 
"cokane", "sokane" und "sokane") ist die Lage in den ver-
schiedenen russ. Ma. im Wolgagebiet noch komplizierter. 
Das /c/ Phonem kann in diesen Ma. die folgenden Lautwerte 
haben: [ts], ( W ] , . [tl| ], [t|], [|], [s], [s'j , [s].78 

Es gibt Ma., in denen sich an der Stelle der ehemaligen 
Affrikaten auch heute noch Affrikaten befinden: Ma^ /c/:/c/; 
Ma«2 /£/; Ma>3 /c/ und solche, in denen die ehemaligen 
Affrikaten verschwunden sind. In diesen Ma. finden wir Spi-
ranten mit verschiedenem Lautwert. Vom phonologisehen Ge-
sichtspunkt betrachtet können wir zwei Typen von Ma. unter-
scheiden: 1. die ehemaligen Oppositionen 79 
sind erhalten geblieben; 2. sie sind auf verschiedene 
Weise verschwunden. Schliesslich gibt es Ma., in denen die 
Spirantisierung der ehemaligen Affrikaten (noch) nicht 
vollkommen abgeschlossen ist und demzufolge die ehemaligen 8 0 
Affrikaten > die Halbaffrikaten > und die Spiranten ne-
beneinander existieren. 
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1.2. Aus dem Obigen wird klar ersichtlich, dass der 
Lautwert des russ. /c/ in den entsprechenden russ. Etyma 
der LW unseres Materials kaum festgestellt werden kann. 
Die Interpretierung der tat.B Vertretungen des russ. c 
wird weiterhin dadurch erschwert, dass es bezüglich der 
Affrikaten und Spiranten auch im WK eine bunte Skala gibt 

2. Im Anlaut stehen für russ. c- tat.B /1/ und 
[ts 1 /1/. Beide Vertretungen weisen auf den mündlichen 
Weg der Entlehnung hin. Im Falle tat.B slper 'Ziffern, 
Rechnung' kann der anlautende [¡3 ] —Laut die Substitution 
des russ. [ts] sein (oder geht er auf eine russ. ma. Form 
mit zurück). Das anlautende c- im tat.B cirkäü 
'Kirche' kann ebenfalls eine Substitution des russ. [ts ] 
sein (oder das Wort stammt aus einer russ. c—Ma.). 

3. Im Inlaut sind an der Stelle des russ. c tat.B 
[ts ] /5/, [dz] /1/ und [ts] /1/ zu finden. 

3.1. Die inlautenden [ts]— und [dz] —Vertretungen 
(s.3.1.1.;3.1.2.) sind zur Unterscheidung zwischen alte 
ren und jüngeren, direkten und indirekten Entlehnungen 
nicht anwendbar, sie weisen lediglich auf den mündl. Weg 
der Entlehnung hin. 

3.1.1. russ. c — » (wk.* c —) tat.B [ts] /5/ 
z.B. diranca 'Dachschindel, dünnes Brettchen'; gürnacä 
'Gastzimmer, Nebenzimmer', lätcä 'Wiesel' 

3.1.2. russ. c tat.B / [ts] >/ [dz] 8 1 /1/ 
jfärjä 'Sommerroggen' 

3.2. Die [ts]—Vertretung im tat.B sici 'Zits (eine 
Art Kattun)' ist ein gutes chronologisches Kriterium. 
Wegen des -c- soll dieses LW eine ganz junge Entlehnung 

82 sein, die auf mündl. Weg in die Ma. gT. eingedrungen 
. 83 war. 

4. Die sich im Auslaut befindlichen tat.B Vertretun-
gen des russ. -c sind die folgenden: [tjM /1/, ts ] /2/, t 
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4.1. Die [ts ] — und [s ] --Vertretungen in den LW 
gürbä6, gürmäc 'Nebenzimmer', kupis, küpis 'Kaufmann' 
bülnls 'Krankenhaus' können ebenso wie die im Anlaut auf-
tretenden interpretiert werden. 

4.2. Die [s 1 - -Vertretung im tat.B nimes, n£.mes 
'deutsch' weist aller Wahrscheinlichkeit nach auf die 
tschuw. Vermittlung des Wortes hin: russ. [ts] — * /mb. 
"[ts ] > / tschuw. [s] — • tat.B [S] . 8 5 

§ 14 Russ. c » tat.B c-; -c-; -2 

1. Nach der entsprechenden Regel der russ. Orthoepie 
spricht man das russ. c als [t/s] aus. In den Ma. sind 
an der Stelle des etymologischen c verschiedene Laute 

8 6 (Affrikaten, Halbaffrikaten, Spiranten) zu finden. 
1.1. Obwohl es in unserem Material in allen phone-

tischen Stellungen für das russ. i eine c—Vertretung gibt, 
können wir den Lautwert des c in den entsprechenden russ. 
Etyma kaum mit Sicherheit feststellen. Aufgrund der tat.B 
[ts ] —Vertretung können wir nur behaupten, dass in den 
entlehnten russ. Wörtern nicht Spiranten, sondern Affrikaten 
vorhanden waren. 

2. Im An-, In- und Auslaut ist die tat.B [tji ]—Ver-
tretung /s. 2.1./ alleinherrschend. Sie ist völlig krite-
rienlos. 

2.1. russ. c — * (wk."c—) tat.B [t|] /17/ 
z.B. cärkä 'Weinglas', kücän 'Kohlkopf', püdeyäc 'Schrei-
ber' 

3. Der "Ausfall" des russ. c im tat.B sot 'Rechen-
brett' ist»nur scheinbarer Natur. Die wortanlautende [s] 
—Vertretung geht hier auf russ. [s 3 <[st's] zurück, und 
sie weist eindeutig auf den mündl. Weg der Entlehnung hin. 

§ 15 Russ. d—»tat.B d-j -d-, -t-, -d- z-; -t, -d, -d ~-t 
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1. Der durch das d bezeichnete russ. Dental hat im 
Russ. --in Abhängigkeit von seiner phonetischen Umgebung— 
die folgenden Lautwerte: [d], [d'j , [t], [t']. 

2. Im Anlaut werden die russ. [d]- und [d'J- -Laute 
in allen Fällen, im Inlaut in der überwiegenden Mehrheit 
der Fälle durch die kriterienlose [d ] —Vertretung wieder-
gegeben (s. 2.1.). In je einem LW ist im Inlaut [t ] bzw. 

-Schwankung zu finden (s. 2.2.). 
2.1. russ. [d], [d']—* (wk.'d — ) tat.B [dJ /12/ 

z.B. dim 'Feuchtigkeit', gödörä, gödrä 'kraus', püdeyäc 
'Schreiber' 

2.2. Die "unerwartete" tat.B [t ] --Vertretung weist 
im Falle putnos 'Unterlage (aus Leder unter das Stiefel-
fussblatt) ' aller Wahrscheinlichkeit nach auf den indirek-
ten Weg der Entlehnung hin. Die Tdl-Cz ] —Schwankung im 
tat.B pidauka, pudauka, pi'zauka 'Scheffel für ein Pud Mehl 
oder Getreide' zeigt uns, dass das russ. Etymon mehrfach 
entlehnt wurde. Die Wortform mit -z~ ist eine indirekte 
Entlehnung.®8 

3. Das auslautende russ. -d [t] ist durch [t] /5/, 
fdj /2/,[t]~[d ] /1/ vertreten.89 

3.1. Die [t]—Vertretung im Auslaut spricht für den 
mündl. Weg der Entlehnung, und sie kann als die getreue 
Wiedergabe des auslautenden russ. -d [ t] betrachtet wer-
den (s. 3 .1 .1 .) . 

3.1.1. russ. [t]—» (wk.*t — ) tat.B [t] /5/ 
z.B. äbät 'Frühstück', cirat 'Reihe', pot 'Pud' 

3.2. Was die -d-Vertretung in einigen LW (zabud 'Fab-
rik', ]id 'Jude') betrifft, ist sie nur in jüngeren Ent-
lehnungen zu finden, und sie weist eindeutig darauf hin, 

90 
dass das entsprechende LW entweder als sehr. oder als 

91 
sehr, beeinfl. bezeichnet werden kann. Das bezieht ;;i.ch 
auch auf die Wortform sud 'Richter, Gericht', die der 
mündl. Entlehnung sut id. gegenübersteht. 
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§ 16 v Russ'. f — ^ t a t . B £-; -£-; -£ 

1. Das'f'bezeichnet im Russ. einen stimmlosen Reibe-
laut [f3, der vor Vordervokalen oder weichen Konsonanten 
als [f/ 1 ausgesprochen wird. Diese Aussprachenorm ist nicht 
nur für die russ. Orthoepie sondern auch für die meisten 

92 Ma. des Nordgrossruss. charakteristisch. 

2. Das russ. Ig/ ist in unserem Material in allen 
phonetischen Stellungen durch den stimmlosen, bilabialen 
Verschlusslaut [¿] wiedergegeben.93 Die tg] —Vertretung 
des russ. /f/ ist völlig kriterienlos {s. 2.1.). Die Sub-
stituierung des fremden [f ] —Lautes durch [g] ist auch in 
: ; r —94" 
den anderen tat. Ma. üblich. 

2.1. ruas. [f], [f'] 9 5 — > (wk.* £ — ) tat.B [£] /8/ 
z.B. panar 'Laterne', siper 'Ziffer', yäprätll 'Gefreiter', 
Skap 'Schrank' 

§ 17 Russ. 2 ¥ tat.B 2~, 

, 1 . Das russ. £ bezeichnet nach den Regeln der russ. 
Orthoepie im An- und Inlaut vor [el und [ij einen fg;']--96, 
ansonsten aber einen [gl —Laut, der im Wortauslaut zu [k] 97 * r 

wird. 

2. Die russ. tj] und Cj'] —Laute können in unserem 
Material nur im An- und Inlaut untersucht werden. Sie sind 
in beiden phonetischen Stellungen durch tat.B /2/ — in 
vordervokalischen LW durch 2 [*[3> i n hintervokalischen 
durch j [jQ —vertreten /s. 2.1./.98 Die Tatsache, dass 
die anlautenden stimmhaften russ. Laute im allgemeinen im 
Tat. —also nicht nur in der Ma. gT. —stimmhaft geblie-
Hben~sind undT sie nur sporadisch durch die entsprechen-

99 
den stimmlosen Laute substituiert wurden , zeugt davon, 
dass die Opposition /2/:/k/ zur Zeit der Entlehnungen der 
russ. LW mit 2~ ^ bzw. Tat. —noch oder schon— vorhan-
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den war.100 Die g-- bzw. £—Vertretung des russ. cj ist als 
kriterienlos zu betrachten.101 

2.1. russ. — » (wk."[gj bzw."[ cĵJ ) tat. B [gj 
bzw. [g] /13/ < M 
z.B . göslä 'harfenähnliches Saiteninstrument', •yubirna 
'Gouvernement', déget 'Teer', la"Xun 'kleines Fass' 

§ 18 Russ. h—»tat.B k-, x-; -k-, -x-; -k 

1. Das h bezeichnet im Russ. —ausser in der phone-
tischen Stellung vor [ijund [e], in der es einen stimmlosen, 
velaren, mouillierten Reibelaut tx'J wiedergibt-- einen 
stimmlosen, uvularen Reibelaut.10^ 

2. Der russ. Cx]- -Laut ist in unserem Material durch 
[k] /6/ und [x] /2/ vertreten. 

2.1. Die Ck]—Vertretung des russ. 1.x J ist in den LW 
T V . 

sowohl im An-, In- als auch im Auslaut zu finden. Sie kann 
nicht als chronologisches Kriterium benutzt werden, da sie 
nur auf den mündl. Weg der Entlehnung hinweist (s. 2.1.1.) . 
Die Substituierung des russ. ix] durch [k] ist für alle Ma. 103 * gT. charakteristisch. 

2.1.1.russ. [x] — ( w k . * k / q ) tat.B [k ] /6/ 
v , — T 

z.B. kerän, krän 'Meerrettich', mük 'Moos', sakmak 'Schach-
oder Damespiel, Schachbrett'104 

2.2. Die [xJ—Vertretung kommt in je einem Falle im 
An- und Inlaut vor. Im tat.B xozä/yn/ 'Wirt' weist x- (ne-
ben -o-10^ und dem -ä-, daher gemischte Vokalreihe!) darauf 
hin, dass dieses LW eigtl. eine transliterierte Form in 
Bálint's Materialien ist. Diese Wortform sollte in der 
kyrillischen Orthographie der getauften Tataren als xoaa/nH/ 
geschrieben werden und stellt selbstverständlich eine jun-
ge, sehr. Entlehnung aus dem Russ. dar. Das andere LW mit 
der -x--Vertretung (laxan 'Waschbottich, Waschfass') soll 
ein ganz junges LW sein, in dem die -x—Schreibung wahrschoin-
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lieh durch die russ. Orthographie beeinflusst wurde, je-
doch ist dieses LW eine mündliche Entlehnung.106 

§ 19 Russ. i p.tat.B -£-, -Sä 

1. Das /¿/ Phonem wird in der russ. Orthographie nur 
nach Vokalzeichen im Auslaut oder vor Konsonanten durch ein 
eigenes Schriftzeichen ü bezeichnet. In diesen phonetischen 
Stellungen erscheint /¿/' als [i ] , d.h. als Semivokal. 
Vor Vokalzeichen wird das /j/ Phonem schriftlich durch 
kein eigenes Zeichen bezeichnet. In solchen Fällen finden 
wir im Russ. _mj_, e, e und t«.107 Der Lautwert des /j/ 
hängt in diesem Falle davon ab, ob es vor einem betonten 
©der unbetonten Vokal steht. Vor einem Vokal unter Betonung 
ist [¿3 (sonst {ij ) zu finden.10® Der Unterschied zwischen 
den beiden Lautwerten des russ. f^J ist in der Aussprache 
allerdings nicht so wesentlich, um sie voneinander ge-
trennt in unserer Untersuchung behandeln zu müssen: im fol-
genden werden wir das russ. /j/ --unabhängig von seiner 
phonetischen Stellung-- wenn es sich u» seinen Lautwert 
handelt, als bezeichnen. 

2. Der russ. [¿3 —Laut ist im Anlaut durch [y3~[dz] 
—Schwankung /4/, im Inlaut durch 0 /15/, [̂ .3 P / und 
tdz3/2/, im Auslaut durch [jO /3/ und 0 /1/ vertreten. 

2.1. Da die Ha. gT. eine ~i" Ma. ist, in der die 
109 

anlautenden j[- un<ä vertauschbar sind, finden wir im 
Anlaut auch an der Stelle des russ. [¿] in allen Fällen 
eine [<Le3 —Schwankung, unabhängig davon, ob das LW 
in Bálint's Materialien mit oder geschrieben ist 
(s. 2.1.1.). 

2.1.1. russ. Cj_3 -'- (wk. " 2~/£ ) tat.B [^]~[dz] /4/ 
z.B yäprätil 'Gefreiter', jarja 'Sommerroggen', yedrä 
'Kugel'110 

2.2. Der "Ausfall" des [j ] ist im Inlaut in denruss. LW 
nur scheinbar. Diese Erscheinung ist in solchen Fällen zu 
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finden, in denen das entsprechende russ. Etymon sog. Cjv 
--Struktur hatte (z.B. rjad, desjatnik, rjumka, obed usw.), 
die im Russ. als C'V aufgefasst werden soll (d.h. Cr '"at] , 
[d'ies' atn'ik 1 , [r'-umka] , [Ab'et ] ) . 

2.3. Stand der russ. ]--Laut nach einem Vokal im 
russ. Etymon, wird er in unserem Material ohne Ausnahme 
durch vertreten (s. 2.3.1.). Die —Vertretung ist 
in diesen Fällen völlig kriterienlos. 

2.3.1. russ. [¿] nach V—» (wk. * tat.B [yj /7/ 
z.B. cäynik 'Teekanne', mayak 'Wegweiser (Pfahl, Säule)', 
öväz 'Kreis, Bezirk' 

2.4. In zwei Fällen (morja 'Rauchfang, Rohr'-¡~ marfa 
'Russin') finden wir an der Stelle des russ. [¿] im Tat.B 
[dz ]--Vertretung. Die [dz ] —Vertretung spricht im Falle 
marja 'Russin' —aller Wahrscheinlichkeit nach— für den 

112 
indirekten Weg der Entlehnung. 

2.5. Im Auslaut blieb der russ. [j_ ] --Laut erhalten 
(s. 2.5.1.) , nur in einem LW verschmolz er (eventuell schon 
im Russ.?) mit dem voranstehenden Vokal (paniski 'herr-
schaftlich, Herren-'). Das letztere LW soll eine mündliche 
Entlehnung sein. 

2.5.1. russ. [jj —»(wk. 'y.—' tat.B ['̂ J /3/ 
kusiy 'schielend', malay 'Bursche, Junge', yarmauay: 
y. kayaz 'Stempelpapier' 

§ 20 Russ. k —* tat.B k-, g-; -k-; -k 

1. Dass russ. k bezeichnet einen stimmlosen Velar, 
der vor Vordervokalen ein [k'] , ansonsten ein [k] —Laut 
ist. Vor stimmhaften Konsonanten wird Ck] nach den Regeln 
der russ. Orthoepie zu [gj.113 

» 

2. Mit Ausnahme eines einzigen LW tat.B gödörä, gödrä 
'kraus' werden russ. [k ] und [k'] in allen phonetischen 
Stellungen durch [k],1^4 eine völlig kriterienlose Vertre-
tung, wiedergegeben (s. 2.1.) . Die anlautende [ äl-Vertre-
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tung im gödrä, gödörä weist wahrscheinlich auf eine misch. 
Vermittlung hin, da es im Misch, (in Erb- und LW) in mehre-
ren Fällen ein sekundäres g." gibt. 

2.1. russ. [kl, [k'J—» (wk. * [k] bzw.*[k] ) tat.B . . r > > < 
f k ] /62/ s-
z.B. kabak 'Kneipe, Wirtshaus', kesäl 'Haferbrei', lapka 
'kleiner Kaufladen', mäk 'Mohn' 

§ 21 Russ. 1 — * tat.B 1-; -1-, -n-, -r-; -1 

1. Das russ. 1 hat zwei phonematische Varianten, die 
in der Aussprache als [l] bzw. [l'] erscheinen. 

2. Die russ. [l ] — und [1']—Laute sind in den tat.B 
LW in der absoluten Mehrheit der Fälle durch [l] wiederge-
geben /s. 2.1./, die eine völlig kriterienlose Vertretung 
ist. Sporadische Abweichungen von dieser Norm gibt es nur 
in zwei LW — a n der Stelle des inlautenden russ. [l'j—: 

115 1 '' gürbäi, gürmä6 'Nebenraum', tärinkä, tällnkä, 'Teller' 
in denen die [r ] — bzw. [n] —Vertretung für den münd-
lichen Weg der Entlehnung spricht. 

2.1. russ. [l], [l'j—» (wk. 1 — ) tat.B [l] /43/ 
z.B. lapaz, lapas 'Schuppen, Kaue, Gehege', llktlr 'Arzt'j 
salam 'Stroh', belen 'Pfannkuchen, Fladen'; östäl 'Tisch', 
kamfl 'Stoppel' 

S. 
§ 22 Russ. m tat.B m-; -m-, -n-; -m 

1. Das russ. m bezeichnet bilabiale, nasale Ver-
schlusslaute [m] und [m'] . 

2. Die [m] — und [m']—Laute sind —mit Ausnahme 
eines einzigen LW (s. 2.2.)— in allen phonetischen Stel-
lungen durch [m], eine kriterienlose Vertretung wieder-
gegeben (s. 2.1 .) . 

2.1. russ. [m], [ m'] (wk.'m—) tat.Bfm] /29/ 
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z.B. marmir 'Marmor', mlja 'Grenze'; rümkä 'Branntwein-
ylas, Spitzglas', nimes, nemes 'deutsch'; dfm 'Feuchtig-
keit', ujim 'Wintersaat' 

2.2. Der [m] im Inlaut wurde im tat.B tunpak 'Tombak' 
vor [e] z u [nj dissimiliert. 

§ 2 3 Russ. n—»tat.B n-; -n-; -n 

1. Das n hat im Russ. zwei Lautwerte: fn ] und [n'j. 
In den Ma. sind keine Abweichungen von der orthoepischen 
Norm in der Aussprache von n zu finden. 

2. Russ. [n] und [n'J sind in den LW im An-, In- und 
Auslaut durch die kriterienlose [n]--Vertretung wiederge-
geben 1 1 7 (s. 2.1.). 

2.1. russ. [n], [n'] — > (wk/n — ) tat.B [n] /48/ 
z.B. nuja 'arm, dürftig', nimes, nemes 'deutsch'; kanau 
'Kanal, Schanze', di'ranca 'Dachschindel, dünnes BretLehen'; 
kuvsin 'Topf', laxan 'Waschbottich, Waschfass' 

§ 2 4 Russ. p —»tat.B , £- ~ m-: -£-, -b-; -p, -b 

1. Das £ kann im Russ. -- in Abhängigkeit von seiner 
phonetischen Umgebung -- die folgenden Laute bezeichnet: 
[E], [£'], [b], [b'l , 1 1 8 

/ 

2. Im An- und Inlaut sind in der absoluten Mehrheit 
der Fälle russ. [£] und [£'] durch tat.B [g] vertreten 
(s. 2.1 .) . 

2.1. russ. [£],[£']—• ( w k £ — ) tat.B [ E ] /31/ 
z:B. pakus 'Heumahd (Reihe gemähten Grases)', picät. £ica* 
'Siegel'; apara 'Sauerteig', kupis, kiipis 'Kaufmann' 

2.1.1. In einem Fall (tat.B pic,.miS 'Ofen') finden 
wir im Anlaut eine Schwankung von £- ~ m-. Das russ. pt-x: ̂  
'Ofen' ist in den meisten tat. Ma. belegt; und es weist 

1 1 9 anlautend eine £ — b-~ m- Schwankuna auf. Diese Schwan-
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kung deutet darauf hin, dass das russ. Wort mehrfach ent-
lehnt wurde. In einigen Ma. wurde das £- beibehalten, in 

120 
anderen wurde es durch b- substituiert. Die m—Vertre-
tung kann entweder Substitution des russ. £- sein, oder 
sie geht auf wk."b * — russ. £ zurück. 

2.1.2. Auch im Inlaut ist in zwei LW eine Abweichung 
von der Norm russ. £ — » tat.B £ zu finden. Die [b ] —Ver-
tretung im tat.B käbestä 'Kohl' spricht für tschuw. Ver-
mittlung: das inlautende, intervokalische -£- ist im Tschuw. 
eine stimmlose Media [».]» die im Tat. durch [b]substituiert 
worden war / s. Wörterverzeichnis/. Im Falle ¿sbltäl 'Spi-
tal' scheint -b- auf den indirekten Weg der Entlehnung 
hinzuweisen. 

2.2. Im Auslaut kann das russ.-£ nur in zwei LW un-
tersucht werden: pup 'Geistlicher' und süreb 'Schraube'. 121 
Im letzteren Fall bezeichnet tat.B -b einen [£] oder [b_]. 

§ 25 Russ. r —»tat.B r-, Vr-; -r-, -r- ~ -1-; -r, -1 
1. Das r bezeichnet im Russ. [r] und Cr'] . 

2. Im An-, In- und Auslaut werden russ. tri und Cr'] 
in der überwiegenden Mehrheit der Fälle durch tat.B Cr] 
vertreten (s. 2.1.) . Die tr ] —Vertretung ist völlig kri-
terienlos. 

2.1. russ. [r], [r'] » (wk/r — ) tat.B [r] /57/ 
z.B. rom 'Rum', rümkä 'Branntweinglas, Spitzglas'; buranka 
'Trichter', jiräbä 'Los'; samaufr 'Samowar', panar 'La-
terne , Lampe' 

2.1.1. Da der tri —Laut in Wörtern türkischen Ur-
sprungs nicht im Wortanlaut stehen kann, sind in zwei Ent-
lehnungen Vokalprothese zu finden: erat, rät 'Reihe, Ord-
nung, Regel', uri's 'der Russe'. Der [S] —Vokal, d.h. ein 
V wurde erst im Tat. vor den Wortanfang vorangesetzt. Die 
[u ]—Prothese dagegen geht auf wk. o- zurück und sie weist 
aufgrund des tschuw. vi- ( < ab.*o-) in vi'räs 'der Russe' 



- 54 -

1 22 auf wb. Vermittlung dieses LW hin. 
2.2. In je einem LW ist russ. r im In- und Auslaut 

12 3 
durch tat.B bzw. r ~ l vertreten: tälinkä, tärinkä 
'Teller', yäprätll 'Gefreiter'. 

§ 26 Russ. s—»tat.B s-, Vs-, s - ~ Vs-; -s-, -£-; -s 

1. Das russ. s> bezeichnet stimmlose Reibelaute [sj 
und [s'] , die vor stimmhaften Konsonanten zu [z] bzw. [z'l 

, 124 ~~ werden. 

2. Die russ. [sj und [s'l sind in der Mehrheit der 
Fälle in allen Positionen durch tat.B vertreten (s. 2.1.) . 

125 
Im Anlaut sind in zwei Fallen vor dem s- Vokalprothese 
zu finden um Konsonantenhäufungen zu vermeiden (s. 2.1.1.). 
Im Inlaut fällt vor -t- in einem Fall (lätia 'Wiesel') 
der [s.] aus.126 Was den "Ausfall" des s- im sot 'Rechen-
brett' betrifft s. § 14: 3. 

2.1. russ. [s], [s'J »(wk.'s—) tat.B [s] /32/ 
z.B. suka 'Pflug', stinä 'Wand'; kusiy 'schielend', kesäl 
'Haferbrei'; putnos 'Unterlage (aus Leder unter das Stiefel-
fussblatt)', urfs 'der Russe' 

2.1.1. russ. [s] vor C —»tat.B Vs-~s-_/2/ 
eskrlpkä, skrlpkä 'Violine', istan, stan 'Webstuhl' 

2.2. In einem Falle (tat.B ezbiz, izbiz 'Kalk') taucht 
der inlautende [s'] des russ. Etymons —durch die Verein- ' 
fachung der auslautenden russ. Konsonantenhäufung [s't'] 
— im Wortauslaut als tz] auf. Das rätselhafte, sekundäre 
Stimmhaftwerden des urspr. [s'l weist vielleicht darauf 
hin, dass dieses LW indirekt ins WK (vgl. auch baschk. 
ezbiz id.) eingedrungen war.127 

§ 2 7 Russ. s * tat.B s-, Vs-; -f-

1. Das russ. £ hat nach den Regeln der Orthoepie in 
allen phonetischen Stellungen --ausser der Position vor 
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stimmhaften Konsonanten, in der [sl zu [z] wird128 — 
eine harte Aussprache: [s]. In den Ma. mit Okane der Wolga 
— Kama Gegend kommt auch die weiche Variante, d.h. 

129 vor. 

2. Da der [js ]—Laut in Wörtern türkischen Ursprungs 
am Wortanfang urspr. nicht stehen konnte, finden wir im 
Anlaut in vier LW V—Prothese (s. z.B. esläpä 'Hut', iskfll 
'Schule', &säl 'Schal'),ansonsten ist russ. Ts] (even-
tuell ma. [I] ) sowohl im An-, als auch im Inlaut durch 
tat.B [s] vertreten (s. 2.1.) . 

2.1. russ. [s] > (wk/s — ) tat.B [s ] /12/ 
z.B. sara 'Kugel', stup 'Stoff'; keräsen 'getaufter Tatar', 
kuvsfn 'Topf' 

§ 28 Russ. sc * tat.B s-; -ss-

1. Das russ. s6 ist sowohl in der Orthoepie, als auch 
in den russ. Ma. ein stark palatalisierter, langer Konso-
nant [s], der vor stimmhaften Konsonanten zu LH wird. 

2. Der russ. II] —Laut kann im An- und Inlaut in je 
einem LW untersucht werden. Beide LW sind offenbar münd-
liche Entlehnungen, in denen der russ. [s] durch [s ] 
(sitina 'Borsten')131, bzw. [sj (russa 'Hain, Gehölz') sub-
stituiert wurde. 

§ 29 Russ. t — » tat.B t-; -t-, -0-; -t, -0 

1. Das russ. t, das im Russ. der phonetischen Umgebung 
entsprechend als [;t] und Ct'] —vor stimmhaften Konsonanten 
als [d] bzw. [d'] — realisiert wird, weist keine wesent-
liche Abweichung von der orthoepischen Norm in der Aussprache 

132 in den Wolga—Kama—Ma. auf. 

2. Die.russ. [t]— und [t'J —Laute haben in fast 
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allen Fällen in jeder Position eine völlig kriterienlose 
(t ] —Vertretung (s. 2.1.) . Der Ausfall des russ. t ist 
in je einem Fall im In- und Auslaut festzustellen. In bei-
den Fällen (sici 'Zits (eine Art Kattun)'133, Szbiz, izbiz 
'Kalk'134) "fiel" der [t] bzw. [t'] auf wk. Boden durch 
Vereinfachung der russ. Konsonantenhäufungen "aus". Beide 
LW waren auf mündl. Weg entlehnt. 

2.1. russ. [t] , [t'] > (wk.'t — ) tat.B [t] /35/ 
z.B. tas 'Waschbecken', tuta, tütey 'ältere Schwester'; 
butflka 'Flasche', stinä 'Wand'; saldat 'Soldat', kelät 
'Zimmer , Hütte, Kammer' 

§ 30 Russ. v —» tat.B b-; -u-, -ü-,-u ~ü-, -b-, -p-, 
-v-; -u, -ü 

1. Das russ. v hat nach den Regeln der Orthoepie vier 
Lautwerte. Es kann —abhängig von seiner phonetischen Stel-
lung-- als ein labiodentaler, stimmhafter Reibelaut [vi 
bzw. [v'] oder als ein labiodentaler, stimmloser Reibelaut 
[f] bzw. [f/] ausgesprochen werden. In den verschiedenen 
russ. Ma. —besonders in den südgrossrussischen— sind sel-
ten Abweichungen von der orthoepischen Norm zu finden. 
Eine der charakteristischen Abweichungen ist die bilabiale 
Aussprache des v , besonders in der Stellung nach einem 
Vokal, vor einem Konsonanten•oder einer Pause. Diese ma. 
Aussprache kann als Uberrest der älteren, ostslavischen 
Aussprachenorm betrachtet werden.135 

2. Die russ. [v]— und [vj)—Laute werden im Anlaut 
durch [b] /2/, im Inlaut durch [b] /2/, [u] /3/, [üJ /2/, 
[u]~ [ü] /1/ vertreten. 

2.1. Die tat.B [b] —Vertretung kann weder im An- noch 
im Inlaut als chronologisches Kriterium benutzt werden.136 

Sie eignet sich auch nicht als Unterscheidungsmerkmal 
zwischen direkten und indirekten LW und weist nur auf den 
mündlichen Weg der Entlehnung hin.137 
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2.1.1. russ. [y], [v'] — » <wk.* b — ) tat. B [b ] /4/ 
bur 'Dieb', buranka 'Trichter'; ezbiz, izbiz 'Kalk', zabud 
'Fabrik' 

2.2. Die andere Möglichkeit der Substitution des frem-
den labiodentalen [vJ bzw. [v'] ist sein Ersetzen durch 
tat.B u [u] (in hintervokalischen Wörtern) und U [ü] (in 
vordervokalischen Wörtern). Die Tu]--/ [Iii—Vertretungen der 
russ.tv] und [v'] weisen kein chronologisches Kriterium 
auf, sie sprechen lediglich für den mündl. Weg der Entleh-
nung /s. 2.2.1./. 

2.2.1. russ. [v], [v'] vor V —•» (wk. # w — ) tat.B 
[u], [ü] /6/ 

K v . 
z.B. auin, äüen 'Korndarre', samauir 'Samowar', yarmauay: 
iL* kayaz 'Stempelpapier' 

3. Der [f.]—Laut, d.h. die stimmlose Realisierung des 
/v/ kann in unserem Material nur in einem Fall untersucht 

138 
werden. Im tat.B lapka 'Kaufladen' ist die "regelmässige" 
[£ ]—Vertretung zu finden, die für mündliche Entlehnung», 
spricht. 

3.1. Hier sei erwähnt, dass in unserem Material auch 
ein solches LW vorkommt (kuvsin 'Topf'), in dem das russ. 
-v-, das vor I nach den Regeln der Orthoepie als [¿Ilau-
ten soll, durch tat.B -v- wiedergegeben ist. Die Schreib-
weise des -v- beruht in diesem jungen sehr, beeinflussten 139 LW auf der russ. Orthographie. 

4. Der russ. ma. [u]—Laut ist sowohl im In- als auch 
* • 140 im Auslaut als bilabialer Halbvokal erhalten geblieben. 

4.1. russ. ma. [u] Mwk." w ) tat.B [u], [ü ] /4/ 
~ 141 71 -läükä 'Schwitzbank (im Bade)', pldauka, pudauka, plzauka 

'Scheffel für ein Pud Mehl oder Getreide'; ¿Irkäü 'Kirche', 
piSstau, pustau 'feines Tuch' 

§ 31 Russ. z — • tat.B z-; -z-, -J-; -s, -z, -s — -z 
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1. Das russ. £ hat —abhängig von seiner phonetischen 
Stellung— die folgenden Lautwerte: [z ], [z1, [s], [s'] . 

2. Der russ. [z]—Laut ist in unserem Material im An-
und Inlaut durch die völlig kriterienlose [z]—Vertretung 
wiedergegeben (s. 2.1.) . 

2.1. russ. [ z ] — > ( w k . * z — ) tat.B [z] /5/ 
z.B. zabud 'Fabrik'; boronza 'Bronze', burazna 'Furche' 

3. Der russ. [¿'] wird in zwei Fällen durch [zj, in 
zwei Fällen durch [dz] vertreten. 

3.1. Die tat.B [z^]—Vertretung ist als kriterienlos 
zu betrachten, da sie in einem Fall in einem ganz jungen 
sehr. LW (xozä/yn/ 'Wirt'142), im anderen dagegen in einem 
alten, indirekten, mündlichen LW (ezbiz, izblz 'Kalk'143) 
vorkommt. 

3.2. Die [dz]—Vertretung im tat.B kujul 'gegerbtes 
Bockleder' spricht eindeutig für den mündl. Weg dieser jun-

144 v 
gen, eventuell indirekten Entlehnung. Tat.B ujim 'Win-
tersaat' ist ein altes LW, in dem die Substitution des russ. 
[z'] durch [dz] schon im WK stattgefunden hatte. 

4. Das russ. z bezeichnet im absoluten Wortauslaut 
und vor stimmlosen bzw. stimmlos gewordenen Konsonanten 
einen [s]—Laut, der in unserem Material in einem Fall durch 
[s], in einem anderen durch [z ] vertreten wird. 

4.1. Das auslautende -s im tat.B tas 'Waschbecken' 
weist eindeutig auf den mündl. Weg der Entlehnung hin. 

4.2. Im Falle tat.B öyäz 'Kreis, Bezirk' wäre ebenso 
145 

auslautendes -s zu erwarten. Wir stehen hier demselben 
Problem gegenüber wie es bei dem am Wortende stehenden 
im gzbiz, izbiz 'Kalk'146 der Fall war. Auch hier können 
wir vermuten, dass die auslautende russ. Lautverbindunq 
in der Sprache der Zwischenträger zu [s^ vereinfacht und 147 dann stimmhaft wurde. 

4.3. Wahrscheinlich gehört zu dieser Kategorie (s. 4.2) 
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auch tat.B lapaz Schuppen, Kaue, Gehege', das in unserem 
148 

Material auch mit-s (lapas id.) belegt ist. Die Wort-
form mit -s ist --wenn sie auf russ. lapas zurückgeht— 
als kriterienlos zu betrachten. 

§ 32 Russ.5 • tat.B J.-» -£-; -s 

1. Nach den Regeln der russ. Orthoepie bezeichnet das 
z —abhängig von seiner phonetischen Stellung— harte Laute 
Tzlundlsl die in den Ma. auch weiche Varianten haben 

T49 
können. 

2. Der russ. [z] Laut wird in unserem Material in 
allen Fällen durch die völlig kriterienlose Cd 4] —Vertre-
tung wiedergegeben (s. 

2.1. russ. [|]—•» (wk. " j — ) tat.B [dz] /7/ 
z.B. jiräbä 'Los'; mlja 'Grenze'; mujik 'Muschik' 

3. In den Fällen, in denen das russ. z einen ts] --Laut 
bezeichnet finden wir [s]--Vertretung, die für den mündl. 
Weg der Entlehnung spricht: präskä: £. ayacf 'Seitenstan-
ge'; aris 'Roggen'1^1 



S 33 Tabelle der tat.B Vertretungen der russ. Konsonanten 

Russ. Tat.B Alt Jung Dir 
b [ b ] [ • ] 0 0 0 
ü- [b ] C eJ 0 0 -

c ? [ s ] 0 0 0 
c ? [t1] 0 0 0 
-c- ? [d|] Ö 0 0 
tc [ ts] [ts] - + 0 
-C ? [ I ] 0 0 -

» r * 1 sc- [s J c i ] 0 0 0 
-d- fd J r t] 0 0 -

-d- [d] C i ] 0 0 -

"d [ t ] . C tj 0 ' 0 0 
-d C d] 0 0 0 
"d [t] 0 0 0 0 
na [n^j [ g] T 0 0 -

h c*] C k ] 0 0 0 
h [X] [ X ] - + 0 
-i- Ci] [d5] in jüngeren LW -

" Ü [ 1J 0 0 0 
Ii" 1 k ) E | ] 0 0 -

-I- 11'] C £] 0 0 0 
-I- [l'J C ü] 0 0 0 
-m- [m] £ HJ 0 0 0 
E" C E'J [ S] 0 0 0 
-E- LE } [b] 0 0 -

Ind. Mündl/Ma. Sehr. s . § 
0 + - 12: 2.2. 
+ + - 12: 2.4 . 
0 + - 13: 2 ; 4 .1 . 
0 + - 13: 2;3.1 ;4 . 1 
0 + - 13: 3.1.2. 
0 - 13: 3.2. 
+ + - 13: 4.2. 
0 + - 14: 3. 
+ + - 15: 2.2. i 
+ + - 15: 2.2. CTl o 
0 + - 15: 3.1 . i 
0 - + 1 15: 3.2. 
0 + - 15: Anm.89. 
+ + - 17: Anm.101 
0 + - 18: 2.1 . 
0 - +

 1 18: 2.2. 
+ + - 19: 2.4. 
0 + - 19: 2.5. 
+ + - 20: 2. 
0 + - 21 : 2. 
0 + - 21 : 2. 
0 + - 22: 2.2. 
0 + - 24: 2.1.1. 
+ + - 24: 2.1.2. 
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§ 34 Phonetische Bemerkungen in bezug auf die russ. LW 

1. In den voranstehenden Paragraphen haben wir uns 
in erster Linie mit den wichtigsten lautlichen Kriterien 
der russ. LW der Ma. gT. beschäftigt. Im folgenden ver-
suchen wir die noch nicht behandelten phonetischen Charak-
teristika des russ. Lehngutes zusammenzufassen. 

152 
2. Vokalharmonie 
2.1. Untersucht man die palatale Harmonie in den russ. 

LW, kann man drei Gruppen der LW unterscheiden. 153 
2.1.1. Die 13 vordervokalischen russ. Etyma (davon 

sind 8 einsilbig) blieben mit Ausnahme des einzigen LW 
sot 'Rechenbrett'154 als solche erhalten. Vgl. z.B. bélén 
'Pfannkuchen, Fladen', ézbiz, izbiz 'Kalk', mic, pic 
'Ofen', erat, rät 'Reihe, Ordnung, Regel'. 

2.1.2. Es gibt in unserem Material 80 LW, deren russ. 
Etyma hintervokalisch sind..Es ist zweckgemäss die hinter-
vokalischen russ. Etyma in zwei Untergruppen einzuteilen. 
In der ersten von ihnen untersuchen wir die [k], [j], [h] 
enthaltenden russ. Etyma, in der zweiten die Etyma ohne 
Gutturalen. 

2.1.2.1. Die 37 russ. hintervokalischen Etyma mit [k], v 
[h] (davon sind 7 einsilbig) blieben in 75% der Fal-

le (d.h. in 28 LW) in der Ma. gT. hintervokalisch. In 9 LW 
ist der Übergang zur vorderen Vokalreihe zu beobachten 
(s. z.B. mük 'Moos', läükä 'Schwitzbank (im Bade)', kärlä 
'Zwerg').155 

2.1.2.2. Im Vergleich zu der ersten Untergruppe blie-
ben die 43 hintervokalischen russ. Etyma (davon sind 17 
einsilbig), die keine Gutturalen enthielten, in der abso-
luten Mehrheit der Fälle /39/, d.h. in mehr als 90% hinter-
vokalisch. In 4 LW finden wir eine Abweichung von dieser 
Norm: esäl 'Schal', §in 'Felge', süréb 'Schraube' und 
jällä- 'bedauern'.156 

2.1.3. Im Falle der 73 russ. Etyma mit gemischter Vo-
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kaireihe bestand die Möglichkeit, sie entweder hinter- bzw. 
vordervokalisch zu übernehmen oder, falls sie ganz jung 
entlehnt sind, mit gemischter Vokalreihe beizubehalten. Ab-
gesehen von der jüngsten Lehnwortschicht, in der in 11 
Fällen (so z.B. minut 'Minute', mujik 'Muschik', yubirna 
'Gouvernement, Provinz') Wörter mit gemischter Vokalreihe 
zu finden sind, fällt es ins Auge, dass die überwiegende 
Mehrheit der russ. Etyma mit gemischter Tonfolge in unse-
rem Material durch vordervokalische Wörter vertreten ist: 
der 40 vordervokalischen Wörtern stehen nur 17 hintervo-

1 57 
kaiische LW gegenüber. Die Neigung, Wörter fremden Ur-
sprungs mit gemischter oder sogar mit hintervokalischer 
Vokalreihe als Wörter mit hoher Vokalreihe zu übernehmen, 
ist nicht nur für die Ma. gT. sondern auch für die wk. Ma. 
im allgemeinen charakteristisch. 

2.2. Im Vergleich zu der palatalen Harmonie ist die 
labiale Harmonie in den russ. LW kaum durchgeführt: vgl. 
z.B. uris 'der Russe', kusiy 'schielend', aber kujul 'ge-
gerbtes Bockleder', gödörä 'kraus'. Diese Erscheinung ist 
keineswegs verwunderlich, da es zwischen der palatalen und 
labialen Harmonie auch in genuin Wörtern in der untersuch-
ten Ma. einen Unterschied gibt. Während die palatale Har-
monie als ein konsequenter Charakterzug bezeichnet werden 
kann, kommt die Labialharmonie nur nach den reduzierten 
Labialvokalen Co] und [ö] der ersten Silbe zum Vorschein. 
Nach den geschlossenen Vollvokalen [u] und [ü] der ersten 
Silbe_lis.t die, labiale Harmonie . .^ebenso wie im Mischäri-
schen 1 5 8— nur eine sporadische Erscheinung.1 

3. Zusatzvokale 
3.1i Um die verschiedenen, im Tat. ungewöhnlichen Kon-

sonantenhäufungen im An- und Inlaut einerseits und die den 
Türksprachen in genuin Wörtern fremden wortanlautenden 
Konsonanten andererseits zu vermeiden, finden wir in vielen 
LW Zusatzvokale, meistens Reduzierte.160 Es ist zweckmässig 
die Vertretungen der russ. Konsonantenhäufungen in zwei 
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Gruppen einteilen. In die erste Gruppe gehören diejenige, 
in denen keine Liquidae vorhanden waren, in die zweite 
Gruppe gehören Konsonantenhäufungen mit 1 oder r.161 

3.1.1. Die folgenden an- und inlautenden Konsonanten-
häufungen wurden durch Einschub von Zusatzvokalen aufge-
löst: kv- : keüäsnä 'Backtrog'; sk/r/- : eskrlpkä 'Violi-
ne'162; st- : istan 'Webstuhl'163; |k- : iskol 'Schule'164; 
sp- : Ssbitäl 'Spital'; -nsk- : paniskf 'Herren-, herrschaft-
lich'. Die Anlautverbindung st- blieb in unserem einzigen 
Beispiel stup 'Stoff' als solche erhalten. 

3.1.2. Im Falle der zweiten Gruppe der russ. Konsonan-
tenhäufungen sind im Anlaut die folgenden Verbindungen zu 
untersuchen: bi- : belén 'Pfannkuchen, Fladen'; br- : 
boronza 'Bronze'; dr- : diranca 'Dachschindel'; gr- : -^orob 
'Sarg'166; hr- : kerän 'Meerrettich'167; kl-: kelät 'Zim-
mer, Kammer, Hütte'; kr- : keräsen 'getaufter Tatar'; sl- : 
esläpä 'Hut'163; tr- : tírbí£a 'Spule'. Die anlautenden 
pr- und sr- sind in je einem LW (präskä: £. ayaci 'Seiten-
stange', sruk 'Termin') erhalten. 

3.1.2.1. Im In- und Auslaut sind nur in einigen Fällen 
Konsonantenhäufungen zu finden. Sie können mit und ohne Zu-
satzvokal erscheinen: vgl. z.B. gödörä, gödrä 'kraus', 
yäprätil 'Gefreiter', pulik 'Regiment'. 

3.1.3. Die russ. Etyma mit den den Türksprachen ur-
sprünglich fremden anlautenden Konsonanten (d.h. 1̂ -, m-, 
n-, r-, s-) blieben in der absoluten Mehrheit dér Fälle 
als solche im Wortanlaut erhalten. Als Ausnahme seien hier 
erwähnt z.B. esäl 'Schal', erat 'Reihe, Ordnung, Regel'169, 
und das alte LW uris 'der Russe'. 

4. Eine ziemlich häufig vorkommende Erscheinung ist 
der Schwund der unbetonten russ. Wortendung. Diese Erschei-
nung lässt sich durch den Unterschied der Betonungsverhält-
nisse zwischen dem Russ. und Tat. erklären. Wie bekannt, 
gibt es im Russ. einen beweglichen Wortakzent, während in 
den Türksprachen die Wörter den Akzent auf der letzten 
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Silbe haben. In den russ. LW, derer russ. Etyma ihren Ak-
zent auf der vorletzten Silbe gehabt haben, fällt die un-

/ betonte russ. Wortendung bei der Entlehnung in einer grossen 
170 

Anzahl der Falle weg. Das bezieht sich in erster Linie 
auf den unbetonten -a Vokal der Substantiva: vgl. z.B. 
bülnls 'Krankenhaus', ISkol 'Schule', minut 'Minute', 
salam 'Strohhalm, Stroh'; aber dieselbe Veränderung 
ist auch im Falle der russ. Endung (vgl. söt 'Rechen-

171 brett') zu finden. 

5. Sonstige phonetische Erscheinungen wie z.B. Vokal-
elision im Inlaut (vgl. järjä 'Sommerroggen', gräünkä 
'Pfund', lätcä 'Wiesel'), Methathese (vgl. marmir 'Marmor', 
tfrbica 'Spule'), Dissimilation (vgl; tunpak 'Tombak'), 
Vereinfachung der Konsonantenhäufungen durch Ausfall von 
Konsonanten (vgl. ezbiz, izbiz 'Kalk', lätcä 'Wiesel', 
öyäz 'Kreis, Bezirk'), Assimilation (vgl. sici 'Zits (eine 
Art Kattun)'), Einschub von Konsonanten (vgl. pristol 
'Pistole') liegen in den russ. LW nur sporadisch vor. Diese 
Erscheinungen können dreifachen Ursprungs sein: so z.B. 
im Falle der LW russa 'Hain, Gehölz', sitina 'Borsten', 
s5t 'Rechenbrett' hat die Vereinfachung der Verbindungen 
sc, sc schon auf russ. Boden stattgefunden, in anderen Fäl-
len so z.B. a-yilcan 'Engländer, englisch' ist für die 
Veränderung (russ. -ng. * — * tat.B -•£-) die Sprache der 
Zwischenträger verantwortlich, und schliesslich in einer 
Anzahl von Wörtern so z.B. küpey 'Kaffee' (russ. -e — * 
tat.B -i > -ey), gräünkä 'Pfund' (Schwund des russ. -v-) 
ist die Ursache der sprachlichen Veränderung im Tat. zu 
suchen. 
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A N M E R K U N G E N 

1. Die Nestorchronik erwähnt (für das Jahr 860), dass 
russische Stämme (Poljaner, Sewerjaner, Wjatitschen) den 
Chazaren Tribut zahlten. Später befanden sich die südrussi-
schen Steppen zwischen Don und Donau unter der Herrschaft 
der Petschenegen, die Mitte des 11. Jahrhunderts von den 
Rumänen verdrängt wurden. Die Beziehungen zwischen den 
Rumänen und Russen waren so eng, dass sie auch zu verschie-
denen Mischehen zwischen kumanischen und russischen Fürsten-
geschlechtern führten. 
2. Eine kurze Zusammenfassung der einschlägigen Berichte 
findet man bei Kuckin 1975, 31-45. 
3. Einem Teil der Wolgabolgaren gelang es, sich in das 
Waldgebiet zurückzuziehen. Sie haben damit nicht nur ihr 
Leben gerettet, sondern auch ihre Sprache (das heutige 
Tschuwassische) bewahrt. 
4. S. darüber ausführlich Vásáry 1975, 237-275. 
5. Vgl. Muhametsin 1977, 15-21. 
6. Vgl. ITMD.147-148. 
7. Vgl. z.B. Bajazitova 1979, 105-138 und Muhametsin 1977. 
8. Selbstverständlich war der dank der Berührungen zwi-
schen Slaven und Türken zustande gekommene kulturelle und 
sprachliche Einfluss beiderseitig. In den älteren Perioden 
können wir sogar eher über einen stärkeren Einfluss auf 
das Russische von türkischer Seite, als umgekehrt sprechen. 
9. S. Bálint 1875-1877. 
10. Die textkritische Neuausgabe wird in der Reihe Budapest 
Orientál Reprints —hoffentlich bald— erscheinen. 
11. Auf demselben orthographischen System beruhen auch die 
für die getauften Tataren in den 60er—70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts in Kasan erschienenen Bücher (vgl. Bá-
lint 1877, VIII-XI; Bajazitova 1978, 58-63) und das berühm-
te Wörterbuch von Ostroumov. 
12. Zur Zeit Bálint's Besuchs waren sie ungefähr 70. 
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13. Da der Lautwert des Vokals im Russischen wesentlich 
davon abhängt, ob er sich in unbetonter oder betonter 
Stellung befindet, untersuchen wir den Vokalismus der russ.LW 
unter Berücksichtigung der russ . Betonungsverhältnisse. 
(Es sei hier die Meinung von Kiparsky erwähnt, der dem 
Wortakzent des Russischen eine grosse Monographie gewid-
met hat: "Die ... Vokalphoneme [ ausser /u/ und /1/ —A.B.] 
des Schriftrussischen erscheinen nämlich in unbetonter 
Stellung so stark gekürzt, dass sie ihre eigene Klangfar-
be verlieren." S. Kiparsky 1962, 7) 
14. S. Gvozdev 1973, 15; zum sprachhistorischen Hintergrund 
der heutigen Aussprache des /a/ s. Kiparsky 1963, 91. 
15. Vgl. Smoljakova 1959, 302—303. 
16. Zur Verbreitung des Wortes s. munca im Wörterverzeich-
nis. Die kiptschakischen Angaben mit -o- in der ersten Sil-
be stammen --unmittelbar oder mittelbar— aus dem WK. 
17. Im allgemeinen bezeichnet man in der Slavistik das ers-
te vortonige a durch [a ] , das zweite vortonige und das 
nachtonige a durch [i ] . Es ist für uns nicht nötig einen 
solchen Unterschied zu machen, wir bezeichnen das unbeton-
te a im Wortanlaut, —auslaut und zwischen harten Konso-
nanten durch [ a ] . 
18. Vgl. Gvozdev 1973, 33. 
19. S. Smoljakova 1959, 313. 
20. S. Smoljakova 1977, 39.' 
21. Im Unterschied zu dem betonten [ä], der in den tat. 
a—Ma. im Falle jüngerer LW nicht selten durch [ä] substi-
tuiert wird, verhält sich der unbetonte [a] anders. Da der 
[A ] —Laut ein Hinterzungenvokal ist, wird er in den tat. 
a—Ma. eher durch [a] als durch [a] substituiert. Das be-
deutet, dass wir in den jungen Entlehnungen (auch mit k 
und 2' d i e Fälle russ. [a] — t a t . [a] — * tat.B [ä ] 
nicht ausschliessen können. 
22. S. § 24: 2. 1 .2. 
23. Zum Begriff "starke Position" s. ausführlich Kiparsky 
1963, 93—95. 
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24. In "schwacher Position" war der urruss.'v verschwun-
den . 
25. In den ältesten russ. (eigtl. altruss.) Denkmälern 
kommen schon zahlreiche Verwechslungen der Buchstaben \ 
und e vor. Vgl. Kiparsky 1963, 88; und s. darüber ausführ-
lich Borkovskij—Kuznecov 1965, 139 f. 
26. Zusammenfassend s. darüber Kiparsky 1963, 20—22. 
27. Zum Problemenkreis s. ausführlich Smoljakova 1959, 
306 — 311 und 1977, besonders 34 — 37. 
28. S. Smoljakova 1959, 309. 
29. Vgl. die einschlägigen Angaben im Wörterverzeichnis 
und s. REW 492b. 
30. Auf die Vermittlung weist hier das auslautende -s hin. 
S. § 13: 4.2. 
31. Diese Erscheinung ist in der Ma. gT. in der Nachbar-
schaft von y. oder ¿ üblich. Vgl. zB. eyär- 'folgen', eyär 
'Sattel', keyek 'wildes Tier', key- 'anziehen (Kleidung)', 
eset- 'hören' (<wk.* e§it~) . 
32. Vgl. Smoljakova 1959 , 316 — 318. 
33. Tat.B rösätkä id. ist eine sekundär entStande Konta-
mination (mit Methatese): tat. räsetkä «— russ.Ma.; und 
russ. ss. resetka id. 
34. Vgl. Kiparsky 1963, 22. 
35. Vgl. Smoljakova 1959, 310. 
36. Zwischen ihnen gibt es einen kleinen quantitativen Un-
terschied, der tat. [ i ]—Laut ist nämlich etwas kürzer als 
der russ. [i ] . S. Ahunzjanov 1957, 173 . 
37. Da dieses LW im Baschk. mit <|- belegt ist, können wir 
die Möglichkeit des sek. e < i (vgl. §3:2.2., Anm.31.) aus-
schliessen. S. im Wörterverzeichnis ezbiz. 
38. Es sei hier jedoch bemerkt, dass tat.B ]id 'Jude' w. 
eine sehr. Entlehnung ist. Vgl.§§ 15:3.2.; 32: 2., Anm.150. 
39. S. § 5: 1. 
40. S. Anm. 31. 
41. Während der betonte russ. i Vokal durch e kaum substi-
tuiert werden kann, i.st die I.autsubsti tution des unbetonten 
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russ. i durch den wk. Reduzierten durchaus vorstellbar. 
42. Vgl. Kiparsky 1963, 93--99. 
43. S. Kiparsky 1963, 107. Es gibt noch weitere Möglich-
keiten in den Dialekten: nicht nur ' e sondern auch *é 
konnte zu o werden; der Ubergang ist auch vor weichen Kon-
sonanten feststellbar usw. 
44. Im Altruss. war nach Kiparsky's Meinung das o ein sehr 
offener Laut. S. Kiparsky 1963, 87. 
45. Vgl. Smoljakova J.959, 305; 1977, 1 1 . 
46. Zu dieser Kategorie gehört wegen seiner Bedeutung auch 
tat.B pup 'Geistlicher'. 
47. Die Substitution des russ. o durch tat. u ist keines-
wegs verwunderlich, da der tat. geschlossene Vollvokal dem 
russ. betonten fo] phonetisch näher steht als der tat. 
offene reduzierte [Ő ] . 
48. Bei Bálint finden wir keinen Hinweis darauf, dass es 
in der Quantität zwischen tat.B o der russ. LW und tat.B 
o in Wörtern türkischen, persischen usw. Ursprungs einen 
Unterschied gäbe. 
49. S. darüber Berta 1982, 171 
50. In den jüngeren sehr. Entlehnungen der tat., baschk. 
SS bezeichnet o einen Vollvokal. Uber die Bewahrung des 
russ. [o ] —Lautes in den neuesten LW der wk. Literatur-
sprachen s. Garipov 1979, 240. 
51. Russ. Co] steht in der Aussprache dem tat. Cá] sehr 
nahe, obwohl die Labialität des [4] nicht so stark wie bei 
dem russ. Co] ist. Vgl. Ahunzjanov 1957, 173. 
52. Sie können als "jung" nur in der Ma. gT. bezeichnet 
werden. 
53. S. § 12: 2.4. 
54. Vgl. pickä und mickä im Wörterverzeichnis. 
55. Vgl. z.B. Bogorodickij 1953, 216; REW 366a; TTDS. 
56. S. die einschlägigen türkischen Angaben im Wörterver-
zeichnis unter östäl und vgl. z.B. die kirgisischen Wen-
dungen üstöldün üstündö 'auf dem Tisch', iistöldün üstünö 
koy! 'stell es auf den Tisch hin!' 
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57. Zur Entstehung des Akane s. Kiparsky 1963, 1 37 —141 . 
Unter Akane versteht man, dass alle Vokale ausser /u/ 
und / 1 / in unbetonter Stellung meist in CA] oder [A]zusammen-
fallen, falls ihnen nicht ein palataler Konsonant voraus-
geht. Hinter palatalen Konsonanten fallen alle Vokale — 
ausser /u/ und /i/ — in einem vordervokalischen Laut zu-
sammen, der je nach Ma. verschieden realisiert wird. 
58. S. Smoljakova 1977, 13. 
59. S. Smoljakova 1977, 12. 
60. S. § 7: 2.1. 
6 1 . S . § 2 : 2 . 
62. S. Anm. 21. 
63. Tat.B karab 'Schiff' gehört trotz des a der I. Silbe 
in baschk.ss. karap nicht zu dieser Kategorie, da im Falle 
einer wk. Entlehnung im Baschk. wortanlautendes 2" [k] und 
nicht k- Tk1 zu erwarten wäre. — >• 
64. Wahrscheinlich ist es ein direktes LW, obwohl eine 
zweifache Lautsubstitution (russ. [kA]~ --•> tat. ä—Ma. 
[kä]- — t a t . B [kä]-) nicht ausgeschlossen werden kann. 
Vgl.' Anm. 21. 
65. Vgl. Ahunzjanov 1957, 174. 
66. S. Gvozdev 1973, 33. 

tt 
67. Die Lautsubstitution russ. u — w k . ü kann in die-
sem Wort entweder durch das anlautende russ. [g] oder die y 
gemischte Tonfolge des russischen Etymons erklärt werden. 
68. Vgl. puta und pöta im Wörterverzeichnis. 
69. Zur Lautsubstitution russ. u — » tat.B ü vgl. die 67. 
Anm. mit dem Unterschiede, dass es in diesem Falle auch 
[k]--Laute im russ. Etymon gab. > V r T 
70. Im Falle sür§b -[¡3J ist die Ursache für die Entstehung 
der palatalen Vokalreihe im Tat. zu suchen: tat.B ^üreb < 
surip < surup *— russ. surup. Vgl. ¿üreb im Wörterverzeich-
nis . 
71. Das ist eine ganz junge Entlehnung. Die Wortform kupis 
bewahrt noch die gemischte Vokalreihe des russ. Etymons. 
72. Vgl. jedoch duja 'Krummholz' im Wörterverzeichnis, in 
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dem das -u- auf urrus.* ö zurückgeht. 
73. S. gödörä, gödrä 'kraus' und gömbä 'Schwamm' im Wörter-
verzeichnis. 
74. Vgl. Klparsky ̂ 1963, 153. 
75. S. § 15: 2.2. 
76. Vgl. auch Bálint 1877, 15, wo er deutlich darauf hin-
weist, das die Schreibweise -b im Auslaut eher eine [g]— 
als eine [b]—Aussprache widerspiegelt. 
77. Vgl. Kiparsky 1963, 120. 
78. S. Smoljakova 1977, 24—25, 85. 
79. So z.B. /s'/:/|/:/s/:|/. 
80. Wir nennen so Laute, in denen dér Verschluss noch nicht 
völlig verschwunden ist, aber der zweite Teil (d.h. der 
Spirans) in der Aussprache schon überwog. 
81. Der Ubergang £> j[ hat unter der Wirkung des voranste-
henden r stattgefunden. 
82. Auch die gemischte Vokalreihe deutet darauf hin, dass 
dieses LW ganz jungen Ursprungs ist. 
83. In dem russ. Etymon wird [ts]als tc geschrieben. 
84. Eventuell russ. ma. [t's ] . 
85. Zur Substitution des mb., tschuw. s durch tat. S vgl. 
Räsänen 1920, 31 Anm. 1; R<5na-Tas 1976, 171 ff. 
86. Vgl. §13: 1.1.; Smoljakova 1977, 24—25, 85. 
87. Im Russ. stand hier ein [d] —Laut, der vor [nj kaum 
zu [t] wurde. Die Substitution des russ. [d] durch [t] in 
der Ma. gT. ist ungewöhnlich, sie ist aber in mehreren wk. 
Ma. vorstellbar. Vgl. auch die baschk.ss. Form batmus 'Tab-
lett , Servierbrett'. 
88. Der Lautwandel d > z ist innerhalb des ZD eine ziemlich 
isolierte Erscheinung, die besonders in der minz. Ma. be-
merkbar ist, aber sporadisch kommt sie auch in den mam., 
bär., nokr. Ma. vor, s. darüber Jäläy 1947, 38; Mahmutova 
1962, 61; Ramazanova 1979, 32—33. Diese Erscheinung ist 
auch in den mmo. LW der Ma. gT. zu untersuchen. Vgl. z.B. 
zllbügä 'Lenkseil' neben dilbegä, dilbügä, tilbügä id. 
(in der letzteren Form ist t- offenbar sekundär entstanden); 
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kaza- 'einbohren, einstechen'. 
89. Im tat.B öyäz 'Kreis, Bezirk' finden wir 0—Vertretung 
für das russ. -d. Die auslautende russ. Lautverbindung [st] 
wurde im Tat. vereinfacht (vgl. dieselbe Erscheinung auch 
in den ar.np. LW dörös 'recht, wahr, richtig', dus 'Freund' 
usw.). Da wir anstatt [sj einen [z ]—Laut finden, können 
wir an eine indir. Entlehnung oder an den Elnfluss des russ. 
sehr. Vorbildes denken. 
90. Vgl. Anm.38. 
91. Wegen das -b- und -d kann zabud nur als eine sehr, beein-
flusste mündl. Entlehnung aufgefasst werden. Vgl. § 30: 2.1. 
92. Der —Laut ist im Russ. erst um die Mitte des 12. 
Jahrhunderts entstanden. Vgl. Kiparsky 1963, 133 ff. Es 
gibt auch heute noch russ. Ma., die das /f/ nicht kennen. 
S. Smoljäkova 1977, 65 ff. 
93. Eine paralelle Erscheinung ist die Substitution des 
russ. [v] durch [b] .Vgl. § 30: 2., 3. 
94. Vgl. t.ya. (Burganova 1955, 32—33, 43—44); mis. 
niSegor. (Sakirova 1955, 119); kas. (Mahmutova 1955, 140); 
sib. (Tumaseva 1955, 164); zäy. (Jakupova 1955, 184); tat. 
mord. (Borhanova 1962, 100); zlatoust. (Hajrutdinova 1979, 
58) usw. 
95. Theoretisch können wir hier auch von russ.ma. [e]> [ß'l 
ausgehen, vgl. Anm. 92. 
96. S. darüber ausführlicher Gvozdev 1973, 13; zum sprach-
historischen Hintergrund vgl. Kiparsky 1963, 134—136. 
97. Die Behandlung der speziellen ma. Fällen der Aussprache 
des russ. /3/ ist für uns diesmal nicht notwendig, da wir 
aufgrund der tat.B Vertretungen vermuten können, dass in 
den russ. Etyma unserer LW [̂ J bzw. stand. 
98. Vgl. Linärt 1978, 61, wo die Verfasserin nachgewiesen 
hatte, dass die russ. [2'] und [cjJ im Anlaut in der abso-
luten Mehrheit der Fälle in den tat.Ma. durch die stimmhaf-
ten [ĉ ] und [g.] vertreten sind. 
99. Ein ähnliches Bild zeigen uns die ar.np. LW der Ma. gT.: * 1 np. * tat.B 2" i s t als Norm zu betrachten (vgl. z.B. 
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gür 'Grab', göl 'Blume', qönafa 'Sünde'). Zur Substitu-
tion des anlautenden np. g- durch [k]- / L^j- in einigen 
tat. und baschk. Ma. s. Garipov 1979, 162. 
100. Alllerdings ist die Häuf igkeit des /g/ Phonems im An-
laut sehr gering. Ausser einigen kindersprachlichen und 
onomatopoetischen Wörtern (so z.B. göröldä- 'girren (Tau-
be)'; görlä- 'girren (Turteltaube)'; yaya 'Hund (in der 
Kindersprache)'; jirla- 'heiser reden') kommen mit 2.-/^"-
nur LW vor. Vielleicht spielte in der Bewahrung des stimm-
haften /g/- die grosse Häuf igkeit des /k/- eine gewisse 
Rolle. 
101. Das bezieht sich selbstverständlich nicht auf die 
Vertretung im tat.B a^ilcan 'Engländer', in dem [g] auf 
russ. [nc[] zurückgeht und für die tschuw. Vermittlung des 
LW spricht: russ. -ng- [ng] — t s c h u w . -k- [ g] —•> tat.B 
- T - r * ] . 
102. S. darüber Gvozdev 1973, -13; Kiparsky 1963, 134 — 136. 
103. S. Burganova 1962, 30; Bajazitova 1979, 109. 
104. Die Wortform sakmak kann auch auf eine ma. russ. 
"sakmak id. zurückgehen. 
105. S. § 8: 5. 
106. S. § 8: 3.1.2. 
107. S. darüber ausführlicher Gvozdev 1973, 22. 
108. Vgl. Gvozdev 1973, 22. 
109. Vgl. Bálint 1877, 16. 
110. S. tat.0 jadrä id. 
111. Da im Inlaut in der Ma. gT. eine distinktive Opposi-
tion von /y./5/j/ besteht (vgl. z.B. uyfm ' mein Denken': 
U]im 'Wintersaat'; uymak 'Fingerhut': ujmak 'Paradies'; 
boyor! 'befehle!': bojor 'Haselhuhn'; baya 'soeben, unlängst, 
neulich': baja 'Schwager (Mann der Schwester)'), soll die 
Schreibweise von im Inlaut als [dz] und die Schreib-
weise von als [y.1 aufgefasst werden. 
112. Es ist auffalend, dass die -¿--Vertretung in beiden 
Fällen^in der Nachbarschaft von [r ] zu finden ist. Diese 
phonetische Umgebung konnte der Affrizierung des l^]Vor-
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schub leisten. 
113. In unserem Material ist dafür kein Beispiel zu fin-
den . 
114. Der k Buchstabe bezeichnet bei Bálint aller Wahr-
scheinlichkeit nach einen stimmlosen Velar. In der Ma. gT. 
gab es keinen Unterschied zwischen k in der Nachbarschaft 
von Vordervokalen und k in Wörtern mit tiefer Tonfolge. 
Wie bekannt bezeichnet das k in der tat. SS zwei Laute: 
[k] (d.h. einen Velar in der Nachbarschaft von Vorder-
vokalen) und [k] (d.h. einen Uvular in der Nachbarschaft 
von Hintervokalen) . ' 
115. Der Wechsel .l~r ist in den mündlichen Entlehnungen 
der meisten Sprachen üblich. Vgl. auch russ. r.—* tat.B 
1, s. § 25: 2.2. 
116. Die Assimilation lk> nk ist in vielen Ma. feststell-
bar. Vgl. z.B. Burganova 1955, 34. 
117. S. auch Anm.101. 
118. In den russ. Etyma der LW unseres Materials finden 
wir kein Beispiel für russ. [b] und [b'] an der Stelle eines 
etymologischen £. 
119. S. mic und plc im Wörterverzeichnis. 
120. Die Substituierung des russ. durch b- ist in den 
tat. Ma. allerdings sporadisch zu betrachten. Vgl. minz. 
boram 'Fahre' * — russ. parom id. /TTDS/; ngb -krs. bran 
id. /ebd./; gäy. boröt 'Teich' <•— russ. prud id. /ebd./. 
Die Substituierung des russ. durch b- ist im Baschk. 
üblich. Vgl. z.B. die LW unseres Materials: baschk.ss. bot 
'Pud', batmus 'Servierbrett', besnäk 'Kohlmeise'. 
121. S. § 12: 3. 
122. Vgl. auch die kiptschakischen Angaben mit o- im 
REW. 
123. Vgl. Anm. 115. 
124. Für russ. [z] und [z'] an der Stelle des etymologischen 
s ist in unserem Material kein Beispiel zu finden. 
125. über östäl 'Tisch' s. § 7: 2.6. 
126. Zur Vereinfachung der Konsonantengruppe [s't'j im 
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Auslaut vgl. 2.2. in diesem §. 
127. Zur Schwankung zwischen dem auslautenden -s und -z 
im lapas, lapaz 'Schuppen, Kaue, Gehege' s. § 31: 4.3. 
128. Für das Stimmhaftwerden des russ. s in den Etyma 
unserer.LH haben wir kein Beispiel. 
129. Vgl. Smoljakova 1977, 19-20. 
130. Für eine stimmhafte [&]—Aussprache ist kein Beispiel 
in unserem Material zu finden. 
131. Die gemischte Tonfolge zeugt in diesem LW eindeutig 
davon, dasses jüngeren Ursprungs ist. 
132. Für die stimmhaften [d]--und [d']--Laute an der Stelle 
des etymologischen t bietet unseres Material kein Beispiel. 
133. S. § 13: 3.2. 
134. S. § 26: 2.2. 
135. Vgl. Kiparsky 1963, 131—132. 
136. Obwohl die Substitution des russ. v — * tat.B b im 
Anlaut in beiden Fällen in (wahrscheinlich) älteren Entleh-
nungen vorkommt (s. darüber §'§ 7: 2.1.1.; 8: 2.1.1.), 
kann sie keineswegs als Kriterium in der Beurteilung des 
Alters der Entlehnung aufgefasst werden. Dieselbe Substi-
tution ist. auch in den jüngeren ma. Entlehnungen des Tat. 
zu bemerken: z.B. böre., minz. brac 'Arzt' /TTDS/; bayun 
'Waggon' /ebd. /. 
137. -Vgl. auch Anm. 93. und über zabud s.§ 15: 3.2., Anm.91. 
138. Vgl. § 1 6 : 2 . 
139. Wegen des -f- der zweiten Silbe gehört es jedoch zu 
den mUndl. Entlehnungen. 
140. Da in dieser phonetischen Stellung nach Regeln der 
Orthoepie russ.ff]( tat.B [j>] ) zu erwarten wäre, kön-
nen wir mit Sicherheit behaupten, dass diese LW aus einer 
russ. Ma. stammen. 
141. Es ist sehr aufschlussreich einen Blick auf die fol-
genden LW zu werfen: tat.B [läükä] + — russ.ma. fläukA] 
und [läpka] — russ. [läfkA ] . Das erste ist eine junge, 
ind. (vgl. § 1: 2.2.), ma. Entlehnung, das zweite dage-
gen eine wahrscheinlich junge, direkte, mündliche Entleh-
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nung. 
142. Vgl. S 18: 2.2. 
143. Vgl. § § 5: 2.1.; 26: 2.2. 
144. Da das 2 i n d e r M a• eine starke Af f rikate bezeichnet 
und der russ. [z/]--Laut ein palatalisierter Spirant ist, 
kann man vermuten, dass die Substitution des (V'] in der 
Ma. der Vermittler stattgefunden hat: russ. [z/] — • tat. 
Ma/t^l] tat.B [dl] . 
145. Wegen des Fehlens des auslautenden russ. -d [t] hal-
ten wir es für eine mündliche Entlehnung. 
146. S. § 26: 2.2. 
147. Vgl. Anm. 89. 
148. Im Russ. haben wir labaz, lapas, d.h. in beiden Wort-
formen [s] im Auslaut. 
149. Vgl. § 27: 1. 
150. Die [dz]--Vertretung des russ. [ 2 ] ist kein Kriterium 
.für die mündl. Entlehnung, da das i bei den gT. in dem orth. 
System der 70er Jahre des vorigen Jahrhundertes einen 
Laut bezeichnete. Bei einer eventuellen sehr. Entlehnung 
sollten die gT. für das russ. z dasselbe Zeichen ihres orth. 
Systems benutzen, d.h. das ä[, das aber als[dz] ausgesprochen 
wurde. 
151. Unserer Ansicht nach ist dieses Wort nicht unmittel-
bar auf russ. roz' < altruss. rtzv zurückzuführen (s. z.B. 
Ahunzjanov 1968, 64—65; REW 26a), es geht auf eine russ. 
ma. Form#[Aris] zurück, die wahrscheinlich durch mb. Medium 
in das Tat. eingedrungen war. S. arf§ im Wörterverzeichnis. 
152. Aus der Untersuchung haben wir selbstverständlich die 
sehr. bzw. sehr, beeinflussten Entlehnungen (so. z.B. 
xozä/yn/ 'Wirt, Hauswirt', ]id 'Jude') und die speziellen 
Mischbildungen (z.B. östäl 'Tisch', muncala 'im Wasser ge-
weichter und zerfaserter Lindenbast') ausgeschlossen. 
153. Die russ. Vokale [ a ] , ['o] , [\i} haben wir zu den 
vorderen Vokalen gerechnet, obwohl sie eigtl. eine Zwischen-
stellung zwischen den vorderen und hinteren Vokalen einneh-
men. 
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154. Im russ. Etymon sollte ein [•o] stehen, das während 
der Entlehnung als Hintervokal aufgefasst wurde. Vgl. auch 
die voranstehende Anmerkung. 
155. Diese Erscheinung, die in älteren und jüngeren Ent-
lehnungen ebenso zu finden ist, wurde in den betreffenden 
Paragraphen schon ausführlich behandelt. 
156. S. § 1: 2.2. (esäl, jällä-); § 5: 4.-4.1. (sin); Anm. 
70. (süreb). 
157. In drei Fällen (auin ~ äüen 'Darrhaus, Korndörre', 
kücän^köcan 'Kohlkopf', tuta ~ tütey ~ tütekäy 'altere 
Schwester') gibt es-eine Schwankung hintervokalisch~vor-
dervokalisch, die sich durch die mehrfache verschiedenar-
tige Entlehnung der betreffenden russ. Etyma erklären 
lässt. In zwei jüngeren LW (picät~ picat 'Siegel', kupls— 
küpis 'Kaufmann') stehen die schon vertatarisierteri vorder-
vokalischen und die fremden Formen mit gemischter Vokal-
reihe nebeneinander. 
158. Vgl. Mahmutova 1978, 100. 
159. Was die Labialharmonie nach [o], [ö] der I. Silbe in 
genuin Wörtern anbetrifft, sollen wir die folgenden Be-
merkungen machen: 1. Nach ö bzw. ö der I. Silbe sind — 
falls ihnen ein reduzierter Vokal folgt— in der II. Silbe 
fast ohne Ausnahme [o] bzw. [öj zu finden. S. z.B. ölo 
'gross', kôro 'trocken, dürr; Dürre', öcön 'wegen', ozöl-
'entzweigehen, -brechen, -reissen'. 2. Nicht selten ist 
dies auch in der III., sogar IV. Silbe der Fall. S. z.B. 
borönyo 'alt', boyorök 'Befehl', yögöröb 'laufend', 
börtoklö 'körnig', soyöromcö 'ich möchte bitten, fragen', 
yögörösögez 'werdet ihr .laufen!'. 3. Doch kommen Abweichun-
gen von dieser Norm vor. Vgl. z.B. töste 'es fiel', sözeb 
'gestochen', sorlysin 'du bittest', topik 'Fussknöchel' 
oder s. die Schwankungen z.B. im Falle der Derivaten von 
öc 'drei': öclö 'dreifach', öclek 'Dreifaltigkeit', öclölek 
'Dreizähligkeit', ö6öncö, ôcônéë 'Dritter', öcese 'der 
Dritte von ihnen'. Es entseht nun die Frage, wie die Labial-
harmonie in der untersuchten Ha. beurteilt werden soll. 
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In dem ZD des Kasantatarischen ist sie eine gut verbrei-
tete Erscheinung, die abgesehen vom Nokratischen (s. z.B. 
Burganova 1962, 33) gesetzmässig ist. Man kann vermuten, 
dass die Ma. gT. den Regeln der Labialharmonie nicht so 
streng gehorcht. Jedoch scheint es vielmehr warscheinlicher 
zu sein, dass wir hier denselben graphischen Problemen 
wie es in der tat.SS der Fall ist, gegenüberstehen. Wie 
bekannt,ist die Labialharmonie in der tat. ss. Orthoepie 
regelmässig, obwohl sie in der Orthographie gar nicht be-
zeichnet wird: s. z.B. tokl'm [tokom"j 'Nachkommenschaft'; 
toygi ["toycfol 'Gefühl'; köyrik fkoyräk] 'Schwanz'; tökerek 
rtokorok] 'Spucke'; tSlkg [tölkö] 'Fuchs'; köcek fköfökl 
'Hündchen' usw. Allerdings finden wir im Wb. von Ostroumov 
Wortformen, die eine konsequente Labialharmonie widerspie-
geln. 
160. Uber den sog. Elnschub von Zusatzvokalen in LW in den 
verschiedenen Türksprachen s. Räsänen 1949, 51-53. Es muss 
hier jedoch betont werden, dass es sich u.E. in vielen Fäl-
len —trotz Räsänen's Meinung a.a.O.—(so z.B. östäl 'Tisch', 
arf§ 'Roggen') nicht um diese übrigens gewöhnliche Erschei-
nung handelt. Dasselbe bezieht sich auch auf büränä 'Trag-
balken' u.a., wo der "Einschub" des -ü- <"ö nur anscheinend 
ist, da wir hier nicht vom russ. anlautenden br- sondern 
vom altruss. bir- ausgehen sollten. 
161. Die der ersten Gruppe angehörigen Konsonantenhäufun-
gen sind der Ma. gT. völlig fremd. Die Konsonantengruppen 
Cr bzw. C1 sind dagegen auch in genuin Wörtern im Tat. ziem-
lich häufig. S. z.B. die folgenden Schwankungen: belän 
blän 'mit, zusammen', beräü«bräü 'einer, jemand', blgdräk'v 
bigräk 'fester, stärker, mehr', seyeräk ~ seyräk 'selten'. 
Die sekundär entstandenen Konsonantengruppen Cr, Cl̂  in Wör-
tern türkischen Ursprungs zeugen davon, dass die reduzier-
ten Vokale in der Nachbarschaft von r und 1 sehr instabil 
in der Aussprache sind und die unkonsequente Orthographie 
spiegelt diese Erscheinung wider. 
162. Vgl. jedoch skrlpkä id., skämäyä ~ skämiyä 'Bank', 
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skumatki 'Schlittschuh'. 
163. Vgl. jedoch stan id., stinä 'Wand'. 
164. Vgl. aber Skap 'Schrank'. 
165. Wir halten es jedoch für wahrscheinlich, dass dieses 
LW im Mündlichen als [jstup] lautete. Die Wortformen 
skripkä~ feskripkä oder sogar tat.B skämäyä, skämiyä ~ O 
skäm'yä, eskameya sprechen eindeutig dafür, dass es in 
der Aussprache der für die Tataren schwierigen Konsonanten-
häufungen ein Zusatzvokal eingeschoben wurde, der in der 
Schrift nicht immer bezeichnet wurde. Als Analogie sei ) 
hier erwähnt tat.ss. park 'Park', ein junges LW aus 
dem Russ., das in der Orthographie in dieser Form kanoni-
siert wurde, doch lautet es in der US in Kasan f parik ] 
mit [k] ! v 
166. Vgl. aber gräünkä 'Pfund'. 
167. Vgl. aber die Nebenform krän id. 
168. Vgl. aber släyä 'Halsriemen am Pferdegeschirr'. 
169. Vgl. auch rät id. 
170. In diesen Wörtern bleibt der Akzent auf derselben Silbe, 
auf der er im Russ. war, da die vorletzte Silbe des Russ. 
durch den Schwund der Wortendung zur letzten Silbe wurde. 
Eine andere Möglichkeit ist die Verschiebung der Betonung 
auf die letzte Silbe im Tat. bei der Entlehnung, damit die 
ursprüngliche Wortstruktur beibehalten wird: vgl. z.B. 
apara 'Sauerteig', puta, pota 'breiter Gürtel', tfrbi<?a 
'Spule'. S. darüber ausführlich Bogorodickij 1953, 212-
213; Ahunzjanov•1957, 186-187. 
171. Das Fehlen der unbetonten Wortendungen -in im ayllcan 
'Engländer, englisch' und -ij im püdeyäc 'Schreiber' ge-
hört jedoch nicht zu dieser Kategorie. In diesen Fällen 
handelt es sich eher darum, dass -in und -1j als solche 
Wortbildungssufixe aufgefasst worden waren, die ohne wei-
teres weggelassen werden können. 
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W Ö R T E R V E R Z E I C H N I S 

a-yl'l&an 'Engländer, englisch', O agilcan 'Engländer' — 
iuv. akälcan id. * — russ. anglica/in/ id. ? bsk. angli-
£an id., kzk. a-yilsin id. /RKzkS/; vgl. tat.ss. angliyale 
/< * russ. Anglija 'England' + tat. -lg Suff.Adj./ 

apara 'Sauerteig', O, xvl, mal, kmsl. id., kaz.ar.-krs, kaz.. 
ar.-blt. 'Schlamm', tat.ss. 'mit einem Treibmittel versehe-
ner Teig' < wk. * apara 'Treibmittel, gegangener Teig' « — 
russ. öpara id. 

ari§ 'Roggen', 0, tat.ss, b£k. id.< wk. *ari'I id. <—mb. 
* aris id. * — russ.ma. " [AriS] id., vgl. russ. ro£' id., ma. 
arzanec, orzanec 'Getreide' /Dal'/; iuv. Iraj£ 'Roggen' /ASm. 
3: 57/ < MB; kzk. aris id. « WK; 9 REW 26a, Eg. 344 

auin 'Darrhaus, Korndarre' — russ. ovin id. — » B, 0 äüen 
id., bSk. 'Korndarre, Getreidescheune', tat.ss. ävSn id., 
e£k. äwSn 'Kartoffelgarten'; iuv. avan 'Korndarre, Getreide-
scheune' /ASm. 1: 44 / < Tat.; ® REW 32a 

äbät 'Frühstück', O 'id., Mittagessen', tat.us. 'Mittagessen 
(im allgemeinen während der Feldarbeiten auf dem Felde)' < — 
russ. obed 'Mittagessen, Mittagszeit, Mittag' > bSk. obed 
id. /RBS/; £uv. apat 'Essen, Futter; Frühstück, Mittagessen, 
Abendessen' /ASm. 1: 271-3/< * Tat. 

ba'yur 'eine Stange mit Haken', O bagur id., tat.ss., bSk. 
bagor id. « russ, bagor id.; cuv. pakär id. /Asm. 9: 78/, 
'Feuerhaken' /P/ * — Tat. oder Russ. 
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belen 'Pfannkuchen,Fladen', O 'Pfannkuchen aus Hafermehl', 
tat.ss, bSk. 'Plinse, Art flacher Kuchen', nokr. belém id.< 
wk. * bilin~*bilim id. / « mb.* bilim id./ + — russ. blin 
id.; Suv. pglgm id. /Asm. 10: 200/ < MB 

bSrőnza 'Bronze', O boronzi id. — russ. bronza id. > 
tat.ss, bSk, cuv, kzk, kmk. bronza id. 

bur 'Dieb', 0, tat.dial, kaz.ar, t.ya, minz, böre, ornb, 
kmSl, eck, ngb-krs, ornb-mil, blik. id. < wk. * bor id. * — 
russ. vor id. 

buranka 'Trichter', 0, tat.ss, bsk. id. </? wk.*boranqa 
id./ <•— russ. voronka id. > tat.ss. büränkä id., kaz. 
ar.-blt. bürlänkä id.;.cuv. varankka, varinkke, várunkká 
id. /Aám. 5: 175/ * — Russ. 

burazna 'Furche', O, tat.ss. id., bsk. bura'bna id. < wk. 
* borazna id. + — russ.ma. borozna id. /Dal'/, vgl. russ. 
borozda id.; cuv. parasna id. /Alm. 10: 128/, prasna id. 
/Asm. 10: 268/, prusna id. /ASm. 10: 275/, kirg. boroz , 
boros id.<«— russ.Ma.; kzk. borazda id. < — Russ. 

butílka 'Flasche', bSk. id. /RBS/ < russ. butylka id. 
—•» Suv. putilkka id. /Alm. 10: 45/, kzk. bötelke id. 
/RKzkS/, kirg.umg. bötölkö 'id., Glasscheibe' 

bülnis 'Krankenhaus' * — russ. bol'nic/a/ id. » tat. 
ss, bäk. id., cuv. palnitsa id. /Aäm. 9: 87/ 

büränä 'Balken, Bauholz', O, tat.ss, bSk. id. < wk. " bö-
ränä id. < mb. böränä id. < * — altruss. b-tr^ytno 
> russ. brevno 'Stamm des gefällten Baums, Balken', ma. 
berno, bervno, berveno, berevno, bereveno id. /F 1: 209-
210/; cuv. perene id. /ASm. 10: 229-230/ < MB — » WK » 
kzk. börene id. /RKzkS/; © REW 89a 
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£akutka 'Schwindsucht', 0 id. <•— russ.va. gahotka 'Lungen-
schwindsucht, -tuberkulöse' »b^k.umg. Saxotka id., cuv. 
Saxutka, ¿faxotkS, caxxutka, caxxutkä id. /A^m. 15: 163/ 

cärkä 'Weinglas', 0, tat.ss. id., kaz.ar.-mam, minz, mal. 
'kleine hölzerne Schale', kaz.ar.-krs, zäy-krs. 'Glas', 
rigb-krs. 'Weinglas mit Fuss' * — russ. Sarka 'kleines 
Weinglas, Becher' » bsk. carka id. /RBS/; Suv. cerke, 
cerkke id. /Asm. 15: 176/ < — Tat.; ® REW 100a 

cäynlk 'Teekanne', tat.ss. 'Teekessel' * — russ. ¿fajnik 
id. — > bsk. säyriük id., cuv. ceynik, ceynek id. /Asm. 
15: 171/, kzk. Saynek id., kirg. ¿faynek id.; kmk. ¿faynik 
id. < Russ . 

cirat 'Reihe', 0, tat.ss. 'Reihe, Reihenfolge' * — russ. 
ma. cered 'id., Platz in einer Reihe' /Dal'/, cered id. 
/ebd./, vgl. russ. oceredf id.; bsk. sirat id. •*— Tat.; 
cuv. ceret id. /Asm. 15: 174-175/ * russ.Ma.; cirat id. 
/Alm. 15: 212/, cirat id. /Alm. 15: 183/ Tat. 

clrkäü 'Kirche', 0, tat.ss. id. < wk.* gärkäw id. * — 
russ.ma. cerko^ id., vgl. russ. cerkov' id.; bsk. sirkäü 
id. < WK; 3uv. ¿erke id. /Asm. 15: 176/ < — Russ.; girkü 
id. /Asm. 15: 213/, cirkkü id". /ebd./, cirke id. /ebd./, 
girku id. /Asm. 15: 1'83/ «•-- Tat.; kzk. Serkeu, slrkeu id. 
« — Tat. — > — » kirg. Slrkö id.; ffl Eg. 326 

cirpäk 'Gieskanne', K.T. clrpak 'Schöpfkelle' « — russ. 
Serpak id. — » cuv. cerpek id. /A?m. 15: 176/; bsk.ma. 
slrpäk id. /RBS/ < — Russ. oder Tat. 

deget 'Teer', 0, tat.ss, bsk. id.<wk.* digit ld.~*te-
kit id. / < — mb.'tekit id./ * — altruss. degotQruss. 
degot' id.; cuv. tiket id./Asm. 14: 34/ < MB; ® REW 492b, 
Eg. 250 
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disätnlk 'Vorgesetzter Uber zehn Mann' «•— russ. desjat-
nik 'Polier, Vorarbeiter', vgl. desjatskij 'zum DorfPoli-
zisten gewählter Bauer im zaristischen Russland'; tat.ss, 
bsk. desyatnik 'Polier, Vorarbeiter— russ. desjatnik 
— » cuv. tesetnik 'Dorfpolizist, Vorarbeiter' /Asm. 13: 
310/ 

dim 'Feuchtigkeit', 0, tat.ss, bäk. id.<wk." dfm id.«— 
russ. dym 'Rauch'; cuv. täm 'feuchtes Verdampfen' /A§m. 
14: 264/ « — Tat. > kzk. dim 'Feuchtigkeit', kmk. dim 
id. 

dlranca 'Dachschindel, dünnes Brettchen', 0, tat.ss. 
dranSa id. < — russ. dranica id. — O dränSä id.; bäk. 
ti'ransa id. * — Tat.; cuv. terence id. /Alm. 15: 80/ * — 
Tat.; © Eg. 247 

duja 'Krummholz (an der Gabeldeichsel)', 0 duga id., tat. 
ss. 'Krummholz, Bogen', bsk. duya id. < wk." doya id. 4 — 
mb. * doya id. + — urruss.*döga <*d^ga » russ. duga 
'Krummholz, Bogen an Geschirren, Bogen, Rundung'; WK 

* kzk. doya 'Krummholz', kmk. 'Korridor; Veranda', 
kirg. dogo 'Krummholz'; cuv. taka, toka 'kleinerer Haken' 
/Asm. 14: 249/«-— Russ. oder Tat. 

duIi 'Birne' * — russ. duli PI. von dul/ja/ 'kleine Bir-
nensorte' — 0 dula, dul 'Birne' 

düjfinä 'Dutzend' < — russ. djuzina id. > tat.ss, b§k, 
cuv/RCS/. dyuzina id., kzk. dozna id. /RKzkS/; cuv. tülem 
id. /Alm. 14: 233/ * — Tat. 

erät, rät 'Reihe, Ordnung, Regel', 0 id., tat.ss, bsk. 
rät id. * — russ. rjad 'Reihe, Ordnung, Linie' — * 
kzk. rät 'Ordnung, Mal; Ausgang; Anlass, Grund, Möglich-
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keit', kirg. iret, ret 'Ordnung, Reihe; Möglichkeit, Mal'; 
cuv. eret 'Reihe, Ordnung, Aufbau' /Asm. 4: 130-131/, ret 
id. /Asm. 10: 2 87/ t-— Tat. 

eskripkä 'Violine' «•— russ. skripka id. —•> B, O skrip-
kä id., tat.ss, bsk, kzk, kirg. skripka id., cuv. eskSrIpka 
id. /A§m. 4: 138/, skripka, skripke, skeripka id. /Asm. 11: 
329/ 

esäl 'Schal', kaz.ar -krs. id., 0, tat.ss, bsk. säl id. 
• russ. sal'id. / < < — np. sal id., F 4: 401/; cuv. 
sei id. /Asm. 17: 157/ Tat. 

esbitäl 'Spital'«— *•— russ.va. spital' id. — > cuv. 
spltal, spittal id. /Asm. 17: 385/ 

esläpä 'Hut', O, tat.ss, bik. id. < — russ. sljapa id. 
> kirg, kmk. slyapa id.; Russ. — k i r g . islapa 

id.; cuv. eslep id. /A§m. 4: 155/, selep id. /A§m, 17: 
373/, slep id. /Asm. 17: 384/ < Tat. oder Russ. 

ezbiz 'Kalk' , bsk. id. < wk. izbez id. <— russ. iz-
vest' id. — * tat.ss. id., cuv. isväs, isves id. /Asm. 
3: 147/, B izbiz id., 0 izbis id.; kzk. jzbes id. «--Tat. 

gir 'Gewicht (bei Waage, UhrJ ', O id. * russ. gir/ja/ 
id. — * wk.*gir id. > tat.ss, bsk. ger id.; cuv. kri, 
kire id. /Asm. 6: 228/ <r— Russ.; kzk. kir id. * — Tat.; 
kirg. gir, kir id. + — Russ. 

gödörä, gödrä 'kraus', 0 gödrä 'Locken', nqb-krs. 'lockig, 
kraus' « Misch. < wk.* küdrä id. — russ. kudrja id.; 
tat.ss. ködrä id. < WK> bSk. köjrä id.; Mal. kudrja id. 

Russ. —»Kujb. koderä id.; cuv. kätra, kotra id./P/, 
katra id. /Asm. 7: 203/, katära id. /Asm. 7: 200/ < MB 
< WK oder Russ. 
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gömbä 'Schwamm', 0 'Pilz; Kork', tat.ss, bsk. 'Pilz' < wk. 
'gümbä 'Schwamm, Pilz' •* mb.'gümbä id. < ab. gömbä id. 
«•-- urruss. * gigba » russ. guba 'Baumschwamm'; cuv. kämpa 
kompa 'Schwamm, Pilz' /Asm. 7: 142-143/«AB; © REW 151b 

göslä 'harfenähnliches Saiteninstrument', 0, tat.ss. id. 
< wk. * güslä id. <•— russ. gusli 'russ. Zupfinstrument'; 
cuv. kgsle 'ein Saiteninstrument mit ungefähr 14 Saiten' 
/Asm. 7: 302/ « — Tat.; blk. kösnä 'Saiteninstrument' < 
« — Tat. 

gräünkä 'Pfund', 0 gräüänkä id., Penz. gäräbänkä id., 
Minz.Akt. göränkä id., est, m.-kar. g(e)räbänkä id., 
t.ya.-k.t, m.-kar. gerämänkä id., minz. geränkä id., 
est. göräbänkä id., tat.ss. göräijkä id.< < russ. 
ma. grivenka id. /Dal'/, vgl. russ. grivna 'Silber-
oder Goldbarren; Halsschmuck; Zehnkopekenstück'; bsk. 
koränkä 'Pfund' Tat.; cuv. kerevenke id. /Asm. 7: 277/ 
kSrenke, ktirenkke, kerepenk, kerepenke, kerepenkke, 
kerepenkke id. /Alm. 7: 280-281/ 4 — Russ. und Tat.; 
® REW 150b, Eg. 107 

gürbäc, gürmäc 'Nebenzimmer', 0, est, kaz.ar.-krs. gür-
bäc 'Platz zwischen dem Ofen und der Wand', gäy, kuzn. 
gülbic 'Keller', glz, nokr. gülbäc id., glz. gülmäc id., 
gäy. gülmic id. < wk.'' gölbäc ~"görbäc ~*gölmäc -^'görmäS 
'Platz neben dem Ofen; Keller; Nebenraum' — russ. 
ma. golbec 'Nebenraum in der Bauernhütte; Platz neben 
dem Ofen' /Dal'/ — * wk.* gülbä& ~*gülmäc id.> Minz, 
Mös, tat.ss. gölbäc 'Platz zwischen dem Ofen und der 
Wand', Bard, gäy. gölbic 'Keller', böre. gölmic id.; 
glz. gelmäS id. < Glz.; nokr. gelbä£ id. < Nokr.; gäy. 
golbi£ id. < — Russ. 
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gürnäcä 'Gastzimmer, Nebenzimmer', O id., mal, kbs-krs. 
'gute reine Hälfte in Bauernhäusern', minz, zäy-krs, 
ist. .'neues hohes Haus', tmn. gürnicä 'gute Stube', 
eSk. gürnlsä id. < wk.*görnä£ä~*görniEä id. « — russ. 
va. gornlca 'Stube; gute Stube in Bauernhäusern' — * 
wk.*gürnäcä > gäy. g3rnäcä 'Veranda; gute Stube'; Russ. 
— » tmn. gor'In£a 'gute reine Hälfte in Bauernhäusern', 
lmb. gurenffa id.,cpr. gurnica id., lmb, kuzn, xvl, srg. 
gurin&a id., kuzn. gurnlSa id., xvl. gur'SnSa id.; bsk. 
kürnäsä 'gute Stube in Bauernhäusern' < — Tat.; £uv. 
kurnitsa, kurnltsS, kurnljfa id. /A§m. 7: 11/ « — Russ. 

•yorob 'Sarg', 0 gor5b, grup id., £uv. krop id. /Asm. 7: 
333/ — russ. grob id. — * b§k. .grob id. 

•yublrna 'Gouvernement, Provinz', 0 gubirna id., tat.ss, 
b§k. guberna id. *•— russ. gubern/1j/a id. — > cuv. ku-
perna id. /A§m. 6: 301/, kuplrna id. /AÜfm. 6: 302/; cuv. 
kuperni id. /ebd./ < — russ. guberni/ja/ld.? cuv. kuper 
id. /Asm. 6: 301/ < Cuv.; cuv. kgperne id./Asm. 7: 265/< 
< — Tat. oder Russ.; kzk, kirg. gubernija id. 4 Russ. 

xozä, xSzäyn 'Wirt, Hauswirt' « russ. hozja/in/ 'Be-
sitzer, Wirt, privater Arbeitgeber, Hausherr'/ < * — 
mb.* xasa 'Herr, Wirt'+ russ.'-in Suff.Subst.; mb.'xäsa 
< np. xVäjfa id., vgl. F 4: 254, Scher. 60, REW 161a/ 
— » 0 küjfäyen id., kirg. kojayJn, ko^oyun id., kmk. xo-
jfayfn id. 

istan 'Webstuhl', kirg. 'Maschine' < — russ. stan 'Ma-
schine meist komplizierter Art' (vgl. tkackij stan 'Web-
stuhl') » 0, bäk, kirg, cSuv/Asm. 11 : 335/ stan 'Ma-
schine' 

£§kol 'Schule', 0 skol id., Suv. askul id. /Asm. 4: 94/, 
Skul, Skol id. /ASm. 17: 383/ < russ. §kol/a/ id. 
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kabak 'Kneipe, Wirtshaus' 0, tat.ss. id., bsk.va. qabaq 
id. < wk .* qabaq id. + — russ. kabak id.; Suv. xupax id. 
/Asm. 16: 174/< + — Russ. oder WK; ® REW 233b 

kalac 'Kolatschen, Weissbrot', tat.ss. id., Könb.d. 'Sem-
mel', bSk. qalas 'Kolatschen, Weissbrot' < wk.*qalac id. 
< — russ. kalac 'in Form eines Vorhängeschlosses gebacke-
nes Weissbrot' — i kzk. qalas id., kirg.nördl. kalac id., 
kmk. qalaS id.; Seb. kalac 'Semmel, Brot' — Tat.; cuv. 
kulas, kolaj; 'Kolatschen' /Asm. 6: 274-275/< * — Tat. oder 
Russ. —»kulac, kolac, kulaca, kolaca 'Kolatschen, 
Weissbrot' /Alm. 6: 275/; © REW 224b, Eg. 116 

kamil 'Stoppel', 0 id. * — * — russ. komel' 'der an 
die Wurzel grenzende Teil einer Pflanze, eines Haares, 
eines Hornes' — * tat.ss. kam£l 'Stoppel', bsk. qamjfl 
id., kaz.ar.-ls. 'Stengel des Flachses, des Hanfes'; 
cuv. xamäl 'Stoppelfeld, Stoppeln' /Asm. 16: 327/ < 
4 Russ . 

kamzul 'Kamisol, Rock ohne Ärmel', 0, tat.ss, bsk. id. 
* — russ. kamzol id.; Suv. kamsul id. /A§m. 6: 52/ 
* Tat. 

kanau 'Kanal, Schanze', tat.ss. bSk. 'schmaler Graben, 
Gosse' • — russ. kanav/a/ id.; cuv. kanav id. /Asm. 
6: 54-55/ — Tat. 

karab 'Schiff', bsk, cuv/Asm. 6: 88/ karap id. <•— 
russ.ma. "[kArab]id., vgl. russ. korabl' id. — » tat.ss, 
kirg. korabl' id. 

karta 'Spielkarte', O, tat.ss, kzk, kirg. id., lmb. 
'Spielkarte, Domino, Damespiel' < russ. kart/a/ 'Kar-
te, Spielkarte, Kartenspiel' » cuv/Asm. 6: 105/, 
kmk. kart 'Spielkarte'; bsk. kärt id. — Russ. 
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käbestä 'Kohl', O, tat.ss. id. * — cSuv. * kapfsta id.-[gj-
* — russ. kapusta id. » kirg. kapusta id., kmk. 
qapusta id.; bsk. käbeOtä id. <f— Tat.; cuv. kupasta, 
kopasta id. /Asim. 6: 303-304/, kopsta id. /A&n. 6: 305/ 
< Cuv. « — Russ.; ® REW 235a 

kärlä 'Zwerg' < — * — russ. karla id. — > tat.ss, 
b8k. kärlä id., Tel, K.Yol, Mam. 'winzig, klein (Mensch^; 
5uv. kerle 'Zwerg' /Alm. 6: 191/ « Tat. 

kelät 'Zimmer, Kammer, Hütte', 0, tat.ss, bäk. 'Vorrats-
kammer, gute Stube in der Bauernhütte', Penz. 'Hütte aus 
Holz', 0 klät 'Vorratskammer' * — russ. klet' id.; Suv. 
klet, kelet id. /P/, kelet id. /A§m. 7: 240/ 4 Tat. oder 
Russ. 

kerän 'Meerrettich', tat.ss, bsk.id. * — russ. hren id. 
» B krän id., iuv. xeren id. /A§m. 17: 40/ 

keräsen 'getaufter Tatar', 0, tat.ss. krähen 'id., ge-
tauft', bsk. keräsin 'getauft' /RBS 1964/ «•-- russ. 
krjasen id.; cuv. kresen id. /Asm. 7: 331/ + — Russ. 
oder Tat. 

kesäl 'Haferbrei', kaz.ar.-ls," t.ya, srg. id., O, tat. 
ss. 'gallertartige süsse, meist mit Fruchtsaft oder 
Milch gekochte Mehlspeise', bsk. kgJal id. <wK." kisäl 
id. < russ. klsel' id. > kmk. id., kirg. kisel 
id.; cuv. kesel id. /A?m. 7: 299/ « Tat. oder Russ. 

keüäSnä 'Backtrog', 0 id., 0, tat.ma./TTAS/ küäsnä id. 
<—*—russ. kvasnja id. --> mis.d. kuwasn'a 'angesäuer-
ter Teig', cpr, Sst, srg, ornb-mis. 'kleiner Kübel, Zu-
ber', xvl. kSwasn'a 'Backtrog, angesäuerter Teig' 
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kupls 'Kaufmann', 0 id., B küpis id., tat.ss. küpec id., 
kzk. köpes id. /RKzkS/, kirg. köpös id., kupec id., kmk. 
id., cuv. kupsa id. /Asm. 6: 305/, kuppis id. /ebd./, 
kupca id. /r5S/ «--- russ. kupec id. 

kusiy 'schielend', Kuyb. kusuy 'schieläugig' *•— russ. 
ma. kosyj 'schräg, schief, krumm, asymmetrisch; schiel-
äugig', russ. kosoj id. — » cuv. kassuy 'schieläugig' 
/Aäm. 6:136/ 

kuvsin 'Topf', 0 kupsin 'bauchiger Krug', bsk. küv^in id. 
russ. kuvsin id. > tat.ss. kuvsln id.; ffl REW 

284a 

kuzna 'Knöchelspiel, Knöchel zum Spiel', tat.ss. id., lmb. 
'Knöchel am Fussgelenk' < wkT qozna id. « — russ. kozna 
id.; cuv. kusna id./Asm. 7: 21/ • — Tat. oder Russ. 

kujful 'gegerbtes Bockleder'«--«—russ.ma. kozel 'Ziegen-
bock, Bockleder' /Dal'/ 

küSän 'Kohlkopf', 0 id., tat.ss. 'id., Kohlstrunk', 
bsk. küsän id. < wk.* köcän ~ qocan id./«- - russ. • 
ko&an id./>> B, O kSSan 'Kohlstrunk'; Penz. ku£an 
id. < WK * — Russ.; Suv. kucan id. /PiSm. 7: 53/ 
« Tat. oder Russ. 

küksin 'Wasserkrug' « russ.ma. kuksln 'bauchiger 
Krug' » tat.ss. kuk§in id.; kaz.ar.-mam. küksel 
id.< *-- Russ.; Suv. käkSam, koksäm, kaksim id. /Asm. 
7: 109/< «-- Russ. oder Tat. — » £uv. kukSin 'bauchi-
ger Krug ?' /Alm. 6: 271/ 

küpey 'Kaffee' < russ. kofe id. » tat.ss, 
bsk, £uv/RCS/, kmk. kofe id. 
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ladan 'Weihrauch', 0, tat.ss, b£k. id. * ruas. 
ladan id. /< « — ar. lädan id., F 2: 44 7/; iuv. 
latSn id. /Aäm. '8s 58/ — Russ. oder Tat. 

1 aifun 'kleines Fass-', 0 lagun id., kaz.ar.-döb, kms 1, 
alb-kr5, erg. 'Art eines Holzeimers', tat.ss. 'Trog, 

, Eimer, kleines Fass' + - - russ. lagun id.; cuv lakun 
id. /Asm. öj 8/ «•-- Russ. oder Tat.--» > lakfim id. 
/A&m. 8: 9-10/1 ® REW 314a 

laxa.n 'Waschbottich, Wasohfass', O id. * - - russ. lohan' 
'hüiaerner Kübol, Waschbecken' tat.ss. lakan 'Zu-
ber, Kübel mit zwei Henkeln, Waschbecken', kuzn. 'langer 
hölzerner Kübel' cpr. 'hölzerner Kübel, Zuber', bSk. 
laqan 'Zuber, Kübel mit zwei Henkeln, Waschbecken', cuv. 
laxxan id. /Asm. 8: 63/; © REW 314a, 316a 

lapas 'Schuppen, Kaue, Gehege', O 'Stall', gäy. 'hölzer-
ne Mausefalle', tat.as, 'Schuppen, Kornspeicher' * — russ. 
lapas id. ~ läbaz id. — t a t . s s , bSk. labaz id.; b la-
paz 'Schuppen, Kaue, Gehege' «—- russ. lapas Schup-
.pen, Kornspeicher' --» bäk.ma. lapan^ id. /RBS/; Suv. 
lupas, lopaa 'Stall, Kornspeicher' /Alm. 8: 88/ < « 
Russ. oder Tat.; 8 315a 

lapka 'Kaufladen', gäy, minz. id., zäy-krä. lapkf id. 
russ. lavka [lafkAPld. » kuzn, est, ornb-mis. 

lafka id., kaz.ar, zäy-kr?. lafkS id., gäy, ngb-krs. 
lafkf id., minz. flafka id.; russ.ma.[läukA]id. • _ _ • *• n * 
kuzn, tmn, srg, xvl, Sst, mal. lauka id., est. laukj? 
id., mal. flauka id., m-kar. lawka id.; russ. lavka 
i d . — * tat. ss/umg. /, bsk, lavka id.; iuv. lapka id. 
/Asm. 8: 29/, lafkä, lafkka id. /Asm. 8: 63/, lavkka 
/Asm. 8: 6/ — Russ. und Tat. 



lat?^ 'Wlesol', tat.ss. id. russ .ma . "l a.stica~1 as-
iLÖa id., vgl. russ. laska id., ma. lasica, lastka id. 
/t" 21 <101-402/, l.itiL 1k Iii. /I).il'/l Kumt.M.i. > 
est. lac<*a id., böre. yätcä id.; 2uv. letteske id. 
/Asm. ö: 82/< * — Russ.Ma. oder Tat.; b5k. yätsä id. 

Tat.; © REW 315a 

läükä 'Schwitzbank (im Bade)',0 läukä id., eläukä id. 
< . • russ.ma. [lauk/vl 'Bank', vgl. russ'. lavka np 
id. ——• blk, iuv/Almi 8: 6/ lavka id.; Russ.Ma. 
gäy, tat.ss. läükä id.; Russ.Ma. * gäy. lauka id.; 
russ.ma. lafka id. cuv. lapka 'Regal, Hänge-
pritsche' /Alm. 8: 29/; Suv. lafka « Russ.Ma.; 
REW 316b 

llkgr 'Arzt', 0 llkär id, böre. llker: 1. gadat-
'Blatternimpfung machen' russ. lekar' 'Arzt, 
Arztgehilfe, Doktor' — c u v . leker, lekker id. 
/Alm. Bs 73/ 

löffl 'Brechstange', tat.ss, blk, kirg, kmk. lom id. 
. * — russ. lom id. — » > 2uv. lum id. /Alm. 8: 87/ 

maeta 'Tragbalken, Schiffmast' ist eine Kontamination 
< rUBS. ma£ta 'Schiffmast' und < — russ. 
matlca 'Tragbalken'; 0, tat.ss. matca 'Tragbalken', 
5uv. 'das innere Dach, Decke eines Zimmers' /P/, niacca 
'Balken, daß innere Dach, Decke eines Zimmers' /ASm. 
Si 215/, xvl. maSca 'Tragbalken', nokr. macinga id. 
• russ. matlca id.; ruaa. maSta 'Schiffmast' -!—> 
tat.es, blk. ma^ta id. 

malay 'Bursche, Junge', 0, tat.ss, b£k. id., t.ya.-k.t, 
m-kar, alb-krs. 'Kind' < wk. * maliy 'Bursche, Kind' 
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/ > kas, tmn, ornb-mili. maliy id./*— russ. malyj 
'Bursche, junger Kerl'; kzk. malay 'Hirtenjunge', 
kirg. 'Tagelöhner' « < — Tat. 

manir 'Art und Weise, Mode', est, epr, ornb-miS. 'Ord-
nung, Art und Weise', tmn. 'Stickmuster', kmsl. 'tadel-
los, gut; geschickt' < — russ. umg. maner 'Art und 
Weise; Manier, Eigenart', vgl. russ. manera id., va. 
manira id. /F 2: 568/; Russ. » Suv. maner 'Manier, 
Art und Weise, Grund, Gelegenheit, Fall, Möglichkeit' 
/Asm. 8: 192-193/, manir id. /Asm. 8: 194/ 

marmir 'Marmor, O id. * — russ. mramor id. > tat. 
ss, kmk. mramor id.; Russ. --•> b§k. märmär id., cuv. 
maramär id. /Asm. 8: 317/, kzk. märmer id., kmk. marmar 
id< 

marja 'Russin' • — < — russ. Mar'ja 'Marie' > 
ist. marja 'Art der Anordnung der Getreidebündel beim 
Trocknen'; 5uv. mayra 'Russin' /Asm. 8: 165/<«—Russ. 
oder Tat.; © REW 328b, Eg. 127 

mayak 'Wegweiser (Pfahl, Säule)', O, tat.ss. 'Markie-
rungspfahl; Leuchtturm', bük. mayaq id. < wk. * mayaq 
id. <•— russ. majak 'Leuchtturm' » kirg. mayak 
id., kmk. mayaq id.; cuv• mayak 'Markierungspfahl' 
/Asm. 8: 163/, mayok id. /Asm. 8: 163/ * Tat. 

mäk 'Mohn' , 0 id. « * -- russ . mak id. - - -» tat. ss , 
bSk. mäk id.; lmb, xvl, est. maki id.< Russ.; 
cuv. mak id. /Asm. 8: 169/< « Tat. oder Buss. 

mic 'Öfen', 0, tat.ss. id. < wk.'mec id.*-- russ. pec' 
id. — » wk .* bec id. > minz , böre. bic id., m-kar. bis 
id.; b§k. meyes id.<< mic *-- Russ.Ma.; kirg. mes id. 
. <* < WK.; vgl. auch £ic id. 
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mickä 'Fass, Fässchen', 0, tat.ss. id. < << wk.*möckä 
id. • russ. bocka id. — w k . " bö£kä id. > kaz.ar-
blt. bücke id.; Russ. --•> xvl. bu£ka id., est, ornb-
mis. bucki id., kirg, kmk. bocke id.; vgl. auch piSkä id. 

miliyon 'Million', 0 mil'on id.*-- russ. million id. 
> tat.ss, bsk, kirg, kmk. million id.; B méléyon 

id. < B < — Russ.; kirg. miliyan i d . * — Russ.; £uv. 
meliyun, melyun id. /Asm. 8: 332/ — Russ. oder Tat. 

minut 'Minute', 0, tat.ss, bsk, cuv/Asm. 8: 244/, kmk, 
kzk. id. < russ. minut/a/ id.---» 2uv. minut id. 
/A&n. 8: 248/, kirg. münöt id.; Russ. > kirg. minuta 
id. 

mija 'Grenze', 0 id. «•— russ.' mesfa 'id., Rain zwischen 
Feldern' > tat.ss, bsk. meza id.; cuv. misa id. /Alm. 
8: 254/•— Russ. --•» > misi ?id. /Alm. 8: 250/; kzk. 
meje id. Russ. 

morjfa 'Rauchfang, Rohr', O, tat.ss. id., kaz.ar, böre, 
minz, ngb-krs. 'Ofen' < wk. *murja 'Ofenrohr' 
russ.ma. mur'ja id. --•> wk. mür^ä id.> ornb-mis, ornb. 
mörja 'Ofen', srg, Spr. morzä 'Rauchfang, Rohr', xvl, 
kuzn. mörjä id.; Tat.---» bsk. möryä id., kzk. murja id., 
cuv. murye id. /Asm. 8: 273/, märye id. /Asm. 8: 318/; 
Russ.Ma. > kas. mira id.; e REW 345a 

munca 'Dampfbad', O, tat.ss. id. < wk* monea id. « — 
mbmonca~"mon5a id.< mb.*banja *•— altruss. banja id.; 
WK » gäy. minia id., glz. minea id., bayk. minea id.; 
glz, nokr. mica Id~ < Glz.; bsk. munsa id.< WK >> 
kirg. moneo id., kzk. monsa id.; 2uv. munca, mon?a id. 
/Alm. 8: 266-267/ « Tat. * mulca, mol£a id. /Asm. 
8: 263-264/, Tob, Tar. mulca id.; © REW J37a Eg. 135 
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muncala 'im Wasser geweichter und zerfaserter Linden-
bast', O, tat.ss. id. < wk. Kontamination von wk."monca 
'Dampfbad' /s. oben munca / und < russ. mocalo 'Lin-
denbast'; böre, minz, Penz, mucala id.< wk."mo£ala id. 
* — Russ.; wk. Kontamination > bsk. rounsala id., 
bayk. mincala id., nokr, glz. micala id.; Tat. * 
cuv. muncala id. /A§m. 8: 268-269/, mulcala id. /A§m. 8: 
264/, mucala, mocala id. /Asm. 8: 281/; ® REW 344a 

mujfik 'Muschik', 0 id. * — russ. muzik id. » tat. 
ss, bsk/RBS/. muzik id.; Russ —•» kirg. mujuk id.; 
cuv. mu§ik id. /Asm. 8: 285/ Russ. 

mtik 'Moos' 0, tat.ss, bsk. id. < wk." mök id. « — russ. 
moh id. — * kuzn. möh id., tmn, lmb. möx id.; kzk. 
mük id.<— Tat.; cuv. m|k, mok id. /Asm. 8: 29J-2S4/< 
MB « WK 

nacalnik 'Vorstand' <•— russ. nacal'nik 'Leiter, Vor-
gesetzter, Chef' — • tat.ss, bSk, kirg, kmk. nacal'nik 
id.; cuv. naccal'nlk id. /Asm. 9: 17/ « Russ. 

nasos 'Pumpe', tat.ss, bsk, kmk, kirg. id. * russ. 
nasos id. — c u v . nasus, nasos id. /Asm. 9: 11/,.nasvos 
id. /Alm. 9: 12/, nassus id. /ebd./ 

nimes 'deutsch' * — cuv. nim§s 'Deutscher' /Asm. 9: 27/ 
< mb.*nemec id.' « — russ. nemec id. » tat.ss, bSk, 
kmk. nemec id.; Russ. —•» cuv. nimgc id. /Alm. 9: 27/ 
B nemeS 'deutsch' < B 

not 'Note, Ton, Tonzeichen', 0 id. •*•— russ. not/a/ 
id. » tat.ss, bsk, kirg. nota id.; cuv. nut, not 
id. /Asm. 9: 43/ < — Russ. oder Tat.; kzk. noti 'No-
ten, Musikalien' — russ. noty id. 
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nuja 'arm, dürftig', O 'Armut, Elend; arm' * — russ. 
ma. nuza 'Armut, Elend, Hunger, schweres Leben' /Dal'/ 

* tat.ss, bSk. nuza id.; Russ.Ma.—»> kaz.ar.-ätn, 
kaz.ar.-mam, bayk. nuzna 'Schwierigkeiten, Entbehrung'; 
cuv. nusa 'Unglück' /A§m. 9: 46/ < Russ.Ma.; russ. 
nuzda 'Armut, Elend' *• cuv. nulta id. /Asm. 9: 46/ 

östal 'Tisch', O, tat.ss. id., lmb. estäl 'Tischgesell-
schaft', bsk. fitfcäl 'Tisch' < wk. Kontamination von 

« 
wk. üst Oberteil, Oberfläche' und *-- russ. stol 
'Tisch'; Russ. —•» cuv. setel, sötel 'Tisch, Bank' 
/Asm. 11: 324/, estel id. /Asm. 4: 140/, stel id. /Asm. 
11: 337/; Russ. » kirg, kmk. stol 'Tisch'; wk. Konta-
mination > kzk. üstel 'Tisch', kirg. üstöl id.; 
Tar, Bar. östäl 'Tisch, Bank' < Tat.; ffi REW 366a 
öyäz 'Kreis, Bezirk', tat.ss. id., bsk. öya% id. wk. 
" üyäz id. — <•-- russ. uezd id. » Kirg. uezd [uyezd] 
id.; WK > kzk. üyez id.; 0 üyäz, u^z [uyäz], Uyaz id. 
«•— Russ,; cuv. uyes id. /Asm. 3: 174/ < Russ. oder 
Tat. 

pakus 'Heumahd (Reihe gemähten Grases)', böre, kaz.ar.-
blt, kmsl, est. 'ausgemähter Streifen von der Breite ei-
nes Sensenschwunges' 4 — russ. pokos 'Mähen, Heumahd, 
Zeit der Heuernte'; cuv. pakkus 'Heumahd' /Asm. 9: 79/ 
* — Russ. oder Tat. 

panar 'Laterne, Lampe', O id. <•— russ. fonar' 'Later-
ne' » tat.ss, bsk, kmk. fonar' id.; cuv. xunar, xonar 
id. /Asm. 16: 162/< * — Russ.; iuv. panar id. /Asm. 9: 
90/ <•— Russ. oder Tat.; kirg. panar id. <-— Russ.; 
© REW 14 3b 
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paniskl 'herrschaftlich, Herren-' * — russ. panski/j/ 
id., vgl. pan 'polnischer Gutsbesitzer,' Pan', russ. 
ma. panskoj 'herrsqhaftlich' /Dal'/; Russ. »kbs-krs. 
panski; £. biyäll, ¿ölkä 'handgestrickter Fausthand-
schuh, Strumpf', K.T. pänä'ske; £. oyfk 'handgestrick-
ter Strumpf'; cuv. panaski 'herrschaftlich' /Asm. 9: 
91/ «-- Russ. oder Tat. 

paplros 'Zigarette', tat.ss, bsk, kzk, kirg, kmk, id. 
< russ. papiros/a/ id. > kirg. papirosa id.; 
Russ. — » > cuv. pirus id. /ASm. 9: 224/ 

par 'Paar', O, tat.ss, bük. id. < wk.*par id. < 
russ. par/a/ id.; cuv. par id. /Asm. 9: 100-101/ 
4 Russ. oder Tat.; Russ. —-> kzk, kirg. par id. 

parus 'Segel', O id. « russ. parus id. — » cuv. 
paräs id. /Alm. 9: 109/ 

patir 'Wohnung,Quartier', 0 patir id. * — russ. ma. 
fater/a/ id.. /Dal'/, vgl. russ. kvartlra id.; Russ. 
Ma. — c u v . xvater, xvatlr id. /Asm. 17: 72/, xvatter, 
xvattlr, xvattjar /Asm. 17: 72-73/, kmk. peter 'Her-
berge', kzk.umg. päter 'Wohnung' 

pesnäk 'Kohlmeise', 0, tat.ss. id.< wk." plsnäk id. 
* — russ.ma.*[pisnjak]Id., vgl. russ. pesnja 'Lied, 
Gesang'; bSk. besnäk 'Kohlmeise' * — Tat.; gäy. 
peslik id. << WK 

pic 'Ofen', 0, mis.d, t.ya, kaz.ar.-blt. id., srg, 
cpr, est, tmn. pic id. < wk.* pec id. < » russ. pec' 
id.; .WK oder Russ. —•> kzk. pes id., kmk. pec id.; 
e REW 382a, CCI pec 'Backofen'; vgl. auch mlc 'Ofen' 
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plcät 'Siegel', 0 id., minz. 'Tapete' + — russ. 
peSat' 'Siegel, Stempel; Presse, Druck, Drucken' 

» tat.ss, bsk, kzk, kirg, kmk. pecat' id.; Russ. 
—•* B pi<*at 'Siegel', kirg. pecet, beget 'id., 
Stempel; Presse, Druck, Drucken'; Xuv. picet id./Asm. 
9: 247/ < — Russ. oder Tat.; REW 338a, 382a 

pickä 'Fass, Fässchen', 0, t.ya, id. « cuv. picke id. 
/A§m. 9: 249/, piceke id. /Asm. 9: 248-249/ — Tat.Ma. 
<<wk,*feö5kä id. * — russ. bocka id.; cuv. pecke id. 
/Asm. 9: 174/ * — Tat.Ma.; Cuv.> cuv. piske id. /Asm. 
9: 236/; gäy. peSkä id.< Gay. < — Cuv.; ® REW &6b; vgl. 
auch mlckä id. 

plrcätkä 'Fingerhandschuh', kmsl. plcätkg id., est, kmsl, 
t.ya. piiätkä id., kas. päcärkä id. — russ. percatka 
id. » tat.ss. percatka id.; bsk. blrsätkä id. * — Russ. 
oder Tat.; cuv. percatka id. /Alm. 9: 169/ < Russ.---» 
percatka, percetke id. /ebd./, percetke id. /A§m. 9: 170/ 

piser 'Schreiber', 0 id. «•— russ. plsar' id., Kanzlei-
angestellter' » tat.ss, bsk. pisar' id.; £uv. pisar, 
pisgr, pissar id. /Asm. 9: 230/ < — Russ. oder Tat. 

pilatna 'Leinen- oder Batistschnupftuch' < — russ. 
polotno 'Leinwand, Leinen' » tat.ss. polotno id.; 
Russ. — k i r g . bolotnay id. 

postau 'feines Tuch' * — russ.ma. postav 'ein Stück Tuch' 
— B , 0 pustau 'feines Tuch'; bSk. bm^tau id. < — Russ. 
Ma. oder Tat.; cuv. pustav, postav id. /Asm. 10: 13-14/ 
« — Russ.Ma. oder Tat. 

pot 'Pud', O, tat.ss/va/. id. < wk.*put id. < russ. pud 
id., bsk. bot — Russ. oder ^ — Tat; cuv• patf pot id• 
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/Alm. 10: 152/ < mh."put id. « WK « Russ. /oder um 
gekehrt: Russ. > MB — — » WK/; kirg. but id. * — Russ 

kirg, kmk. pud id.; kzk. put id. * — Tat., va. but 
id. *•— BSk. 

präskä: £. ayaij 'Seitenstange', 0, tat.ss. 'Schnalle', 
kuzn, xvl, est, ipr, t.ya.-trx. p(e)räskä 'Gürtel', ist. 
'Riemen' * — russ. prja£ka 'Schnalle' • bsk. pryaSka 
id. /RBS/; cuv. pereske id. /Asm. 10: 230/ «•— Russ. 
oder Tat. 

pristSl 'Pistole' , 0 prlstul id. « — russ. pistol' id. 

pudauka 'Scheffel für ein Pud Mehl oder Getreide', 0 id. 
* — russ. pudovka 'Sack, der ein Pud Mehl, Korn u.a. 
fasst' —•» tat.ss. podauka id.; B, 0 pidauka id. < Tat.; 
B pizauka id. * — * — Russ.; cuv. patavkka, pStälkka, 
pätakka id. /ASm. 10: 155/ * — Russ. 

pulat 'Palast, grosses Haus', O id. < wk.'polat «--mb. 
*palat id. *•— russ. palat/a/ id. > tat.ss, bik, kirg, 
kmk, kzk. palata id.; 5uv. pulat' id. /Aäm. 9: 277/ 4 — 
russ.ma. polati 'Galerie, Balkon in der Kirche und in 
den grossen Häusern' /Dal'/; cuv. palat: col-p. 'Stein-
haus' /Asm. 10: 105/< « — Russ. 

pulik 'Regiment', 0 id. • — russ. polk id. » tat.ss, 
bsk, kirg, kzk, kmk. polk id.; cuv. polkki id. /Asm. 9: 
281/ « russ. polki PI. von polk 'Regiment' 

pulon 'Gefangener', O pulün 'Gefangenschaft' * — russ. 
ma. polon id. /Dal'/, vgl. russ. plen id. > tat.ss, 
bsk, cuv/Asm. 10: 265/. plen ld. 
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pumala 'Schmierpinsel', O 'id., Art Besen' * — russ. 
pomel/o/'Art Besen; mit Stiel versehener Wisch' — > 
minz. pumäl, pümäl 'junger Nadelbaum', gäy, alb-krs. pu-
mll id.; bSk. bumala 'Art Besen, Schmierpinsel' + — Russ. 
oder Tat. 

pup 'Geistlicher', 0 id. < wk.* pop id. « russ. pop id. 
^ » tat.ss, bsk/RBS/ pop id.; kirg. bop id. «-— Russ. 

V pop id.; Russ.—» MB. > cuv. pup, pop id./Alm. 9: 
291/ 

purma 'Form, Gestalt', O id. « — russ. forma id. * 
tat.ss, bs!k, kzk, kirg, kmk. forma id.; Russ. —•»> Suv. 
xuräm, xorSm id./A§m. 16: 221/, xurmä id. 'Art und Weise, 
Mittel' /ASm. 16: 228/, forma 'Form'; kirg. porum 'Form, 
Schönheit, Aussehen', süd. pormo id., umg. borum id. + — 
Russ. — » O porma 'Form, Gestalt' 

puta 'breiter Gürtel', 0, kaz.ar.-ätn, K.T. id. •*-- russ. 
puto 'Fuss- oder Handfesseln aus Riemen oder Stricken; 
Spannfessel für weidende Pferde'; B pota 'breiter Gürtel'< 
B; kirg.süd. pota 'Art Gürtel; Band am Hals' * — Russ. —•» 
kirg. boto id. 

putnos 'Unterlage (aus Leder unter das Stiefelfussblatt)' 
— — russ. podnos 'Tablett, Servierbrett, Präsentier-

brett' — — • * • 0 potnäs, -podnus id., bsk. batmus id., 
cuv. patnus id. /Aäm. 9: 134/, potn&s id. /Asm. 10: 50/, 
kzk. patnos, pätnes id., /RKzkS/, kirg. batnus, batinöz, 
batini's id. 

püdeyäc 'Schreiber' • — russ. pod'jac/ij/ 'Helfer des 
Diakonen; Amtsschreiber' » bsk. pod'yaciy id. /RBS/ 
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räSStkä 'Gitter', 0 id., tat.ss, bsk. räsätkä 'id., Gelän-
der, Staketenzaun' * — russ.ma. reletka '"Gitter'/Dal'/ —•* 
iuv. re&etke id. /Asm. 10: 288/, resetka, reskä id. /ebd./,. 
ere&etke id. /A6m. 4: 133-134/; B röSätkä id. Kontamination 
von russ. reletka id. und B räsätkä •*— Russ.Ma. 

rom 'Rum', tat.ss, bsk, kirg, kmk. rom id. « russ. rom 
id. 

russa 'Hain, Gehölz', O id. *•— russ. rosca 'kleiner Wald, H* . 
Laubwald, Hain' — c u v . rusSa, rosso, ros§a id. /Alm. 10: 
293/, arust'a id. /Asm. 4: 59/; cSuv. rasca, rassa id. /Alm. 
10: 285/ *—Russ.Ma. 

rümkä 'Schnapsglas, Spitzglas' * — russ. rjumka 'kleines 
Weinglas, Schnapsglas' • tat.ss, bäk, kirg, kmk. ryumka 
id. 

salam 'Strohhalm, Stroh', 0, tat.ss. 'Stroh', srg. 'Getreide-
halm, -Stengel', bsk. halam 'Stroh' < wk.* salam id. • — 
russ. solom/a/ id.; W K — » k z k , kmk. salam id.; kirg. saman 
id. < * — Russ. oder < < * — W K ; ® REW 397b, CCI salam 'Stroh' 

salat 'Malz', 0 id. * — * — russ. solod id. —•» tat.ss. 
salat id.; cuv. salat id. /Asm. 11: 31-32/ 4 — R u s s . oder 
Tat. 

saldat 'Soldat', 0 id., srg, cpr, t.ya.-trx. 'Art der Zu-
sammenstellung der Getreidebündel', bsk. haldat 'Soldat?< 
wk.*saldat id. * — russ. Soldat id. > tat.ss, kirg, kmk. 
Soldat id.; cuv. saltak id.< — Russ. 

samaufr 'Samowar', bsk, kzk. id., 0 samuar id., nokr, glz. 
samar, saumar id., zäy-krs, srg. samarau id., kaz.ar.-krs. 
samürau id., cuv. samavar id. /Asm. 11: 41/, kirg. samör id. 
— russ. samovar id. » tat.ss, cuv/A§m. 11: 41/ samovar 
id. 
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slci 'Zits (eine Art Kattun)', tat.ss. sltsi id., bsk. sitsa 
id., cuv. ¿ltsa, Äitsu, sitsa, sitsäv id. /Alm. 12: 189/ «•— 
russ. sitee/vyj/ 'Kattun-', vgl. sltec 'Kattun'; kzk. sisa 
id. * — Russ. 

sillträ 'Salpeter' « — russ. selitra id. » tat.ss, bsk, 
kmk. selitra id. 

sinnek 'Scheune, Remise', 0 id., est. 'Stall' «•— russ. 
sennlk 'Scheune für Heu' —-^.cst, t.ya, minz, kmll, ornb. 
cinn&c 'Scheune', kaz.ar-ls. 'Vorratskammer'; Russ. —•»> 
£s"t. slndek 'Scheune', ornb-mis. sil'lfk id., xvl. sil'nik, 
silnek id. 

siper 'Ziffer', 0 id., 0 slpir id. «-— russ.va. eifir' 'Zif-
fern, Rechnung' — i u v . Slxvär 'Ziffer' /Asm. 15: 186/; tat. 
ss, bsk, kzk. eifr 'Ziffer, Zahlenzeichen' » russ. eifr/a/ 
id. » kmk, kirg. clfra id. 

skämiyä 'Bank', O skäm'yä id. * — russ. skam'ja id. — * 
tat.ss. eskämiyä id., bsk. eskämyä id., 0 eskameya id.; B> 
B skämäyä id.; Russ'. — • kaz.ar-ls, cpr. eskämiyä 'Stuhl'; 
Russ. —•> minz. skämblyä 'Stuhl'; Russ. 2uv. skaml, 
skamye 'Bank' /A§m. 11 : 328/; russ. skamejka id. » kirg, 
kmk. skameyka id. 

skumatkf 'Schlittschuh', 0 skumatki id. — russ.ma." sko-
vatki ~*skobatkl id., vgl. russ. skovat' 'schmieden; durch 
Schmieden herstellen, verbinden, zusammenfügen' bzw. skoba 
'metallene Klammer, Bügel, Henkel; Eisenklammer zur Befes-
tigung von Balken Bretten' 

sorka 'Murmeltier', 0 id. + — russ. surka GSg. von surok 
id. 
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sruk 'Termin', cuv. id. /Asm. 1 1 : 332-333/ *•— russ. srok 
id. » tat.ss, blk, duv/Asm. 1 1 : 332-333/, kirg. srok id. 

stinä 'Wand', tat.ss, bsk. stSnä id. + — russ. stena id.—» 
¿uv. stena id. /Asm. 11: 337/ 

sud 'Richter, Gericht', tat.ss, bsk, kirg, kmk. 'Gericht' 
< russ. sud 'Gericht, Gerichtsverhandlung, gerichtliche 
Untersuchung' * B, cuv/ASm. 11: 210/ sut 'Gericht, Rich-
ter', O 'Gericht'; Russ. — * kirg, kzk. sot id. 

suka 'Pflug', 0, tat.ss. id., bük. huqa id.< wk. soga id. 
* — russ. soha 'Hakenpflug' —•* > 2uv. suxa, soxa id. /Asm. 
11: 213/; kzk. soga id., kirg. soko id. * — Russ. oder WK; 
9 REW 426a 

sakmak 'Schach- oder Damespiel, Schachbrett', tat.ss. 'klei-
ner Gegenstand in der Form eines Würfels; Klötzchen; Würfel-
zucker' — russ.ma. *Sahmah ~* sakmak 'Schachspiel, Schach-
figuren', ss. sahmat/y/ id. * tat.ss, b§k, kirg, kmk. 
jaxmat id., £uv. Saxm&t id. /A§m. 17: 151/; bsk. äaqmaq 
'Würfel, Klötzchen', cuv. sakmak id. * — Russ.Ma. oder Tat. 

sara 'Kugel', O id. < russ. sara GSg. von sar id. * 
tat.ss, bsk, cuv/Asm. 17: 133/, kirg, kzk, kmk. sar id. 

sin 'Felge', tat.ss, bSk, cSuv/Aim. 17: 201/ id. < russ. 
sln/a/ id. » kirg. sina id. 

sitina 'Borsten' * — russ. scetina id. * tat.ss. scetina 
id. 

skap 'Schrank', O, cuv/Asm. 17: 383/ id., cuv. äskap id. 
/Asm. 4: 94/ * — russ. skap ~ skaf id. * tat.ss, bsk, 
kirg, kmk. sfkaf id. 
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släyä 'Halsriemen am Pferdegeschirr', O esläyä id-. *• — 
russ. sieja id. » tat.ss. sleya id.; bSk. isliya id. * — 
Russ. oder Tat.; kirg. nörd. Siliya id. •*— Russ. 

|öt 'Rechenbrett', 0 id. < Ma. gT.; 0 |ut, cut id. < wk. 
* sot ~*cot id. — russ. scet/y/ id. » bsk. scetf id. 
/RBS/; cuv. sut, sot id. /Asm. 17: 247-248/ Russ. 
oder Tat.; kirg. cot id., kzk. sot: esep s. id. * — Russ. 
oder WK. 

§tup 'Stoff' *•— russ. stof 'schwerer Stoff für Möbel, 
Übergardinen'—»tat.ss, bsk/RBS/ stof id.; cuv. stop 
id. /Asm. 17: 387/ — Russ. oder Tat. 

süreb 'Schraube'«-— russ. surup id. — * wk.'sürüp id. > 
tat.ss. sörep id., bsk. söröp id.; cuv. surup id. /Asm. 17: 
231/ < — Russ. 

tas 'Waschbecken', tat.ss, bsk. id. < wk.'tas id. * 
russ. taz id. / * * Ar., F 4: 10/ —» 0, tat.ss, kirg. 
taz id.; cuv. tas id. /Asm. 13: 285/ < Russ. oder Tat.; 
® REW 465b, CCI tas '(Barbier)becken' 

tarinkä 'Teller', tat.ss. 'id., Untertasse, Schälchen, Diskus, 
Scheibe', 0 tärenkä 'Teller'< * — russ. tarelka id. — * gäy. 
tärilkä 'grosse emaillierte Schüssel' , bsk. 'Teller', kmsl. 
tarleka id., B tälinkä id., gäy. 'flache Porzellanschale 
oder emaillierte Schüssel'i , tat.ss. 'Teller, Untertasse, 
Schälchen, Diskus, Scheibe'; cuv. torelkke 'Teller' /Asm. 14: 
154/, turilkke, torilkke id. /Asm. 14: 155/ * — Russ. » 
kzk. tarelka id.; Russ. —•» kirg. tarelke id. 

tirbiSa 'Spule', O id. << wk. " turbuca id. *•— russ. 
trublca 'id.; Federgehäuse; Nabe' — » wk." turupca ~ 
* tupurca id.; WK > tat.ss. torblca 'Haspel', t.ya. toripca 
id., böre. torpSca id., gäy. toplrca id., torbSca 'Nabe', 
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bsk. tïrpi'sa 'Haspel'; gäy. turblca 'Nabe' * — Russ.; 
cuv. tupaca, topaca 'Klöppel am Dreschflegel' /Asm. 14: 
143/< «-— Russ. oder Tat.; ® REW 479a 

tunpak 'Tombak'<*— russ. tompak id. » tat.ss, bsk, 
¿uv/RÎS/ tompak id. 

tuta 'ältere-Schwester, Tante', 0 id. / < wk.* tota id./ *-
russ. tëtja 'Tante; ältere Frau' —-» wk. * tötä id.> tat.ss 
tmn, km§l, kbs-krs, est. tüti 'Tante', minz, zäy-krs, t.ya 
ngb-krS. 'ältere Schwester', minz. 'entfernte Verwandte', 
B, O tiitëy 'ältere Schwester, Tante' < ma. gT. " tüti id.; 
wk. * tötäy Vok. von tötä > minz, böre, gäy, kmsl, kbS-krs 
t.ya, est, ngb-krs. tütäy 'Anrede der älteren Schwester', 
est, ngb-krs. 'Anrede der entfernten Verwandten und der äl 
teren fremden Frau', gäy. 'Anrede der Tante', tat.ss. 'Tan 
te', minz, böre. 'die ältere Schwester des Ehemannes', 
minz. 'die Frau des älteren Bruders des Ehemannes' 

uris 'der Russe', 0, tat.ss.va. id. < wk. " orus id.« 
ab. * orus id. — altruss. rus' 'Rus, Russland'; A B » 
cuv. viras 'der Russe, russisch' /Asm. 5: 208-209/; russ. 
Rus' 'Rus, Russland' » tat.ss, bsk, kmk. rus id.; 
® REW 365b 

uji'm 'Wintersaat', tat.ss. id., t.ya, nokr, glz. 'id., 
Sommergetreide', kaz.ar-krs, kaz.ar-mam. 'Gemüsesetzpflan-
ze' < wk. * o j'i'm 'Wintersaat' — russ. ozim' id.; bsk. 
uzim id. < — Tat.; cuv. usam id. /Asm. 3: 313/ Russ. 
oder Tat.; Ma. gT. > 0 ojim id. 

yarmauay: ka^az 'Stempelpapier', O jfarmauay 'Stempel-' 
i * — russ.ma. jarbovaj/a bumaga/ id., ss. gerbovaja buma-
ga id. 
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yäprätll 'Gefreiter' < «•— russ. efrejtor Qj- id. * 
tat.ss, blk, kirg, cuv/RCS/, kmk. efreytor [jr]- id.; cuv. 
yexvetter id. /A&m. 4: 291/ * — Russ. 

ygdrä 'Kugel' * — russ. jadro 'Kern; Kugel alter Geschütze' 
—•» 0 jadrä 'id., Schrot', tat.ss. yädrä id., bsk. yäSrä 
id.; cuv. yetre id. /Asm. 4: 290/«—Russ. oder Tat. 

jällä- 'bedauern', O id. « — «•— russ. zal' 'schade, be-
dauerlich' + tat. -lä Verbumsuff., vgl. tat.ss. zällä-
'bedauern'; bsk. yällä- id., cuv. seile- id. /A5m. 17: 
156-157/ < — Tat.; Russ. — O jäl 'schade, bedauerlich' 

jfgrjä 'Sonunerroggen'< * — russ.ma. jarica 'Sommergetrei-
de' /SRGNO/; 9 REW 190a 

jfid 'der Jude' * russ.va. zld id. 

jfiräbä 'Los' * — russ.ma. zerebe/j/ 'Los bei Verteilung, 
Bestimmung der Reihenfolge; Schicksal' /Dal'/ — * tat.ss. 
ziräbä id.; Russ. oder Tat. —•» bsk. yäräbä id., kzk. jfere-
be id. /RKzkS/ 

zabud 'Fabrik', O zabut id. • — russ. zavod 'Werk, Fabrik, 
Betrieb' — — * tat.ss, bsk, cuv/RCS/, kzk, kirg, kmk. zavod 
id. , 
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