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Der Inhalt des Eddaliedes T h r y m s k v i d h a ist bisher in 
der mündlichen Überlieferung folgender Völker nachgewiesen 
worden : 

I. Als V o l k s l i e d ( „ T o r s v i s a " ) bei den S k a n d i -
n a v i e r n , und zwar : 

1) bei den N o r w e g e r n (belegt 1695 und ca. 1750), 

2) bei den D ä n e n (16. und 19. Jahrhundert), 

3) bei den S c h w e d e n (17. Jahrhundert) und 

4) bei den F ä r ö e r - I n s u l a n e r n (19. Jahrhundert) . 

Alle skandinavischen Liedvarianten stehen der Thrymskvidha 
inhaltlich sehr nahe und gehen auf eine und dieselbe Grundform 
zurück, die nach Knut Liestol's Annahme wahrscheinlich norwe-
gisch war und wahrscheinlich noch vor 1400 entstanden ist. Die 
Quelle dieser Grundform war entweder die Thrymskvidha oder 
eine Prosaerzählung desselben Inhalts i ) . 

II. Als P r o s a e r z ä h l u n g (gewöhnlich als Märchen be-
zeichnet, doch könnte sie auch eine Sage genannt werden ; Aarne-
Thompson 1148 В): 

1) bei den L a p p e n (in einer sehr veränderten und ver-
einfachten Form) 2) , 

2) bei den F i n n e n 3 ) und 
3) bei den E s t e n 4 ) . 

*) Knut Liest0l, Den norske folkevisa, Noi'disk Kultur, Bd. IX, Stock-
holm 1932, S. 61—77 (siehe S. 64). — Weder K. Krohn, noch O. Loorits, noch 
J. de Vries (s. u.) erwähnen die Torsvisa. 

2) Kaarle Krohn, Übersicht über einige Resultate der Märchenfor-
schung, Helsinki 1931 ( = FF Communications 96), S. 123; Kaarle Krohn, 
Skandinavisk mytologi, Helsingfors 1922, S. 203; unten S. 72 Fußn. 76. 

3) K. Krohn, Übersicht, S. 123; K. Krohn, Skand. mytologi, S. 203 f . ; 
Jan de Vries, The problem of Loki, Helsinki 1933 ( = FF Communications 
110), S. 111—115; unten S. 72. 

4) K. Krohn, Übersicht, S. 123 f . ; K. Krohn, Skand. mytologi, S. 204; 
O. Loorits (s. u.) ; J. de Vries, S. 102—111. 

1* 
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In der vorliegenden Schrift soll nur von dem e s t n i s c h e n 
Märchen die Rede sein. 

Über dieses Märchen ist seit seinem Bekanntwerden von 1858 
(Jacob Grimm) bis 1931 (Kaarle Krohn) mehrmals geschrieben 
worden, aber leider ohne daß die Verfasser das gesamte vorlie-
gende Material kannten, ohne daß sie es in extenso abdruckten 
und ohne daß sie über die äußeren Umstände der Aufzeichnung 
genauere Nachforschungen anstellten. 

In allen drei Hinsichten hat sich die Lage radikal geändert, 
seitdem O s k a r L o o r i t s im Jahre 1932 seine Arbeit „ D a s 
M ä r c h e n v o m g e s t o h l e n e n D o n n e r i n s t r u m e n t 
b e i d e n E s t e n " 5 ) veröffentlicht hat. Man möchte nur hoffen, 
daß sein Beispiel auch auf den Gebieten der skandinavischen 
Torsvisa und der finnischen sowie der lappischen Volkserzählung 
recht bald Nachahmung findet, damit jeder Forscher endlich einen 
"Überblick über das gesamte Material gewinnen und sich ein eige-
nes Urteil über die Geschichte des betreffenden Stoffes bilden 
kann. 

Loorits druckt in seiner Schrift 19 Texte des estnischen 
Märchens vom gestohlenen Donnerinstrument ab (einen 20sten — 
Nr. 1   — läßt er als offenkundiges Plagiat beiseite), und zwar, 
soweit sie estnisch niedergeschrieben sind, in sorgfältiger deut-
scher Übersetzung 6) : 

5) Oskar Loorits, Das Märchen vom gestohlenen Donnerinstrument 
bei den Esten, Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1930 
(Tar tu 1932), S. 47—121. 

°) Einige kleine Ungenauigkeiten dieser Übersetzung habe ich unten 
in meinen Zitaten stillschweigend korrigiert. 

Die in der vorliegenden Übersicht und weiter unten vorkommenden 
e s t l ä n d i s c h e n O r t s n a m e n sind in ihrer (seit 1935 obligatorischen) 
e s t n i s c h e n F o r m angeführ t . Auf deutschen Karten heißt Ambla —• 
Ampel, Avinurme —- Awwinorm, Harjumaa — Harrien, Helme — Helmet, 
Hõbeda — Hoebbet, Järvamaa — Jerwen, Jootma — Jotma, Kadrina — 3t. 
Katharinen, Karksi — Karkus, Koeru — St. Marien-Magdalenen (in Jer-
wen), Kõnnu — Köndes, Kõpu — Köppo, Kuusalu — Kusal, Mäe (urspr. 
Mikitamäe) — Nikitina Gora (russisch!), Molnika — Smolina Gora (rus-
sisch!), Pärnu — Pernau, Pärnumaa — Kreis Pernau, Petserimaa — Kreis 
Petschur (russisch: Kreis Pecory), Saaremaa — Ösel, Satserinna (auch 
Korki) — Zaceren'je (auch Gorki, beides russisch!), Setumaa — Setukesien, 
Tartu — Dorpat, Tartumaa — Kreis Dorpat, Tori — Torgel, Vaali — Wahl-
hof, Val jala — Wolde, Vana-Löve — Alt-Löwel, Vana-Vändra — Alt-Fennern, 
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1 A. Die Donnertrommel, Das Inland 23 (1858), 89 f. = Loo-
rits, S. 48—50. Über den Ursprung dieses anonymen (deutsch ge-
druckten) Textes hat Loorits in dem „Catalog der Gelehrten Estni-
schen Gesellschaft fü r Manuscripte" unter der Nr. 227 der nicht-
estnischen Hss. die sehr wichtige Notiz gefunden : „L a g o s, Die 
Donnertrommel, eine estnische Sage aus dem Munde eines Pernau-
schen Bauern, deutsch. 5 S. 8°, von Dr. W. Schultz umgearbeitet 
2 S. 4°. 1853." Sowohl das Originalmanuskript des Landmessers 
Johann Lagos als die Schultzsche Umarbeitung sind nach Loorits 
spätestens 1855 abhanden gekommen7). Kreis Pärnumaa. 

1 В. Fr. R. Kreutzwald, Eestirahva ennemuistesed jutud, 
Helsinki 1866, S. 123—126 „Pikse pil" (=Friedrich Kreutzwald, 
Ehstnische Märchen, übers, v. F\ Löwe, [I], Halle 1869, S. 133— 
140 Nr. 10 „Pikne's Dudelsack" = Harry Jannsen, Märchen und 
Sagen des estnischen Volkes I, Dorpat 1881, S. 40—46 Nr. 10 
„Piknes Sackpfeife") = Loorits, S. 52—57. Ort und Zeit der 
Aufzeichnung nicht angegeben (in Wirklichkeit eine willkürliche 
Überarbeitung von 1A) . Kreutzwald lebte damals (1866) in 
Võru. 

1  . Anonymes undatiertes Manuskript E [esti] R[ahva] 
M [uuseum] 57 : eine südestnische Übersetzung des nordestnisch 
abgefaßten Textes 1 В (von Loorits nicht wiedergegeben). 

2. Kreutzwald, E. e. j., S. 118—122 „Paristaja poeg" ( = 
Kreutzwald-Löwe [I] 122—132 Nr. 9 „Der Donnersohn" = Jann-
sen II, Riga u. Leipzig 1888, S. 9—15 Nr. 4 „Der Sohn des Donne-
rers") = Loorits, S. 58—63. Ort und Zeit der Aufzeichnung nicht 
angegeben. Kreutzwald lebte damals (1866) in Võru. 

3. E [= M. J. Eisen, Ms.] 35370 Nr. 4 = Loorits, S. 63 f. 
Kreis Virumaa, Kirchsp. Kadrina, Hõbeda; aufgez. v. Alfred Kon-
stantin Kivi (1898). 

4. E 39389 = Loorits, S. 65. Kreis Virumaa, Kirchsp. Kad-
rina, Kõnnu; aufgez. v. J. Dania < M. Dania, 50 J. a. (1899). 

Vändra — Fennern, Varesemäe — Varusovo (russisch!), Vastseliina — Neu-
hausen, Viljandimaa — Kreis Fellin, Vilo — Zabolot'je (russisch!), Viru-
maa — Wierland, Võru — Werro, Võrumaa — Kreis Werro. — Für Jumida, 
Kihu, Kobra, Kõrve und Torma existieren keine besonderen deutschen 
Ortsnamenformen. 

T) Weitere Einzelheiten bei Loorits, S. 50 f. 
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5. E 20718—20722 (= August ν. Löwis of Menar, Finni-
sche u. estnische Volksmärchen, Jena 1922 [Die Märchen der 
Weltliteratur], S. 203—206 Nr. 66 „Pikkers Dudelsack") = Loo-
rits, S. 65—67. Kreis Järvamaa, Kirchsp. Ambla, Jootma; aufgez. 
v. Joosep Neublau < Otto Purkseil, 40 J. a., der diese Erzählung 
schon als Knabe gehört haben will (1895). 

6. H [ = / . Hurt, Ms.] II 39, 264 Nr. 407 = Loorits, S. 68. 
Kreis Järvamaa, Kirchsp. Koeru, Vaali; aufgez. ν. Hans Anton 
Schults (1891). 

7. E 24974—24987 (— M. J. Eisen, Eesti ennemuistsed 
jutud II [Eesti imede ilmast], Tartu 1926, S. 197—201 Nr. 22 
„Müristaja Pärkmann" [umgearbeitet und verkürzt]) = Loorits, 
S. 68—73 s ) . Kreis Saaremaa, Kirchsp. Valjala, Vana-Lõve; auf-
gez. v. J. Ratas (1896). 

8. H II 59, 388—391 Nr. 5 = Loorits, S. 73—75. Kreis 
Viljandimaa, Kirchsp. Kõpu, Kihu-Mühle; aufgez. v. J. Laar-
mann < Toomas Reison aus Saaremaa (1897). 

9. H II 44, 41—43 Nr. 11 = Loorits, S. 75 f. Tartu < Kreis 
Pärnumaa, Kirchsp. Tori; aufgez. v. A. Saal (1891). 

10. H II 23, 105 f. Nr. 2 — Loorits, .S. 77. Kreis Pärnumaa, 
Kirchsp. Karksi; aufgez. v. J. Kuusik (1890). 

11 A. E 47396 Nr. 2 = Loorits, S. 77 f. Pärnu < Kreis 
Viljandimaa, Kirchsp. Helme; aufgez. v. A. Karu (1910). 

11 Β. E 3238 f. Nr. 1 = Loorits, S. 78 f. Kreis Viljandimaa, 
Kirchsp. Helme; aufgez. v. Jaan Karu 9 ) (1893). 

12. E 3046 f. Nr. 26 = Loorits, S. 79. Kreis Viljandimaa, 
Kirchsp. Helme; aufgez. von demselben Jaan Karu (1893). 

13 Α. Η [ = J. Hurt, Ms.], Wiedemann 1, 125 f. = Loorits, 
S. 80. Kreis Võrumaa, Kirchsp. Vastseliina (?); in deutscher 
Sprache aufgez. v. Viktor Stein (vor 1873). 

s ) Die Fassung bei M. J. Eisen, Eesti muistsed jumalad ja vägimehed, 
Tartu 1913 { = Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimekond, Nooresoo 
kirjavara Nr. 30), S. 37—47 (= 2 Tartu 1918, S. 31—40( = 3 Tartu 1920, 
S. 33—42), die Eisen hier in die Prosawiedergabe seines eigenen kurzen Hexa-
meterepos „Kõu ja [ = und] Pikker" ( J [unter dem Pseudonym A. Maine] 
Ta,rtu 1885', -Tartu 1910, :<Tartu 1919) eingeschaltet hat, ist eine willkür-

lich umgearbeitete Kontamination von Var. 2 (die Helfer- und Laus-Epi-
sode) und Var. 7. — Die L a u s der genannten Episode ist hier übrigens 
interessanterweise durch eine F l i e g e ersetzt (wie in den neu hinzuge-
kommenen Varianten 19 und 20: s. u. S. 59 f .) . 

!l) Sohn des A. Karu (Var. 11 A). 



• ECHTE V A R I A N T E 

О TEILWEISE PLAÇIATVAR1ANTE Q 

О REINE PLAQIATVAR/ANTC 

-» WANDERUNG D. S E V J Ä H Q f l f R S O N 1 

— NAHE* T-usammIWI 
С ) ÇENAUER AVFLQCHÎ 

ORT iMBEKAf 

Die estnischen Varianten des Märchens vom gestohlenen Donnerinstrument. 



8 WALTER ANDERSON В XLV. ι 

13 В. H mapp 735 f. Nr. 6 = Loorits, S. 80 f. Kreis Võrumaa, 
Kirchsp. Vastseliina (?) ; in deutscher Sprache aufgez. v. Viktor 
Stein (1873). 

14. H II 3, 318—320 Nr. 115 = Loorits, S. 81 f. Kreis Võru-
maa, Kirchsp. Vastseliina < Kreis Petserimaa ( = Setukesien) ; 
aufgez. v. H. Prants (1889). 

15. H II 61, 287—296 Nr. 32 = Loorits, S. 83—88. Kreis 
Võrumaa, Kirchsp. Vastseliina < Kreis Petserimaa ( = Setuke-
sien), Gemeinde und Dorf Satserinna; aufgez. v. Jaan Sandra < 
Kavril Petrovits, 73 J. a. (1898). 

16. H II 61, 663—673 Nr. 6 = Loorits, S. 90—95. Kreis Võru-
maa, Kirchsp. Vastseliina < Kreis Petserimaa (= Setukesien) ; 
aufgez. v. Jaan Sandra (1898). 

Seit 1932 sind noch vier weitere Varianten hinzugekommen, 
deren Kenntnis ich dem freundlichen Hinweis des Herrn Dr. 0 . 
Loorits verdanke 1 0 ) : 

17. E [esti] R[ahvaluule] A[rhiiv] II 58, 64—66. Kreis 
Pärnumaa, Kirchsp. Vändra, Gemeinde Vana-Vändra, Dorf Kobra; 
aufgez. v. der Gymnasiastin Linda Tomson < J. Vain, 68 J. a. 
(1933). 

Teufelsgeschichten (vanapagana jutta) gibt es ja so viele, aber sie 
sind doch zum größten Teil aus Büchern herausgelesen. Die G e s c h i c h t e 
v o m D i e b s t a h l d e s D o n n e r - M u s i k i n s t r u m e n t s ( pikse-pill ) 
habe ich freilich von meiner Mutter gehört. Sie sprach davon, daß solch 
eine Geschichte gewesen sei, daß der Teufel (vanapagan) freilich ein großer 
und starker Mann gewesen sei, aber das Spiel des pikse-pill habe er nicht 
vertragen. Immer mußte er zur Zeit des Gewitters unter dem Wasser Schutz 
suchen. Als der Teufel (kurat) einmal bei stillem Wetter umherging, sah er, 
daß der Donner (pikker) schlief. E r wollte das pill stehlen, aber die Hand 
des pikker war auf dem pill. Dem kurat kam gleich ein guter Gedanke: er 
nahm aus seinem Barte eine Laus und setzte sie dem pikker in den Bart . 
Der pikker begann, während er weiterschlief, den Bar t zu kratzen. Wäh-
rend dieser Zeit nahm der kurat das pill und lief in die Hölle. Dort ver-
suchte er das pill zu blasen, brachte es aber nicht zum Tönen (põle äält sisse 
saand). Nun versuchten es alle Höllenburschen (põrgupoisid) der Reihe 
nach, aber ohne etwas Besseres [zu erreichen]. Da nahm ein Mann, der als 

U l) Für die Erlaubnis des Abdrucks von Var. 19 und 20 spreche ich 
dem Besitzer der betreifenden Sammlung, Herrn S a m u e l S o m m e r , mei-
nen herzlichen Dank aus. — Leider haben mir beide Texte nur in einer 
Maschinenabschrift vorgelegen, die an ein paar Stellen nicht korrekt zu 
sein scheint. 
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Gefangener von der Erde in die Hölle gebracht worden war, das pill in seine 
Hände. Er blies so stark, daß alle Höllenwände erschüttert wurden 
(põrund) und der kurat mit allen Höllenburschen sich verkroch. Nun be-
gann jener Mann aber zu laufen und flüchtete auf die Erde zurück. 

18. ERA II 57, 741—743 Nr. 53. Kreis Tartumaa, Kirchsp. 
Torma, Gemeinde Avinurme, Dorf Piilsi < Dorf Kõrve; aufgez. 
v. M. Sild < dessen Bruder Jaan Sild < Jaan Kuusk (f um 1902) 
(1932). 

V o n d e m D o n n e r (pikne) u n d d e m T e u f e l ( v a n a p a g a n ) . 

Der Name kurat ist in Erzählungen nicht bekannt, immer vanapagan. 
Der Donner (Pikne) verfolgte fortwährend den vanapagan. Wo er ihn 
fand, da begann er sein Musikinstrument (pill) zu blasen (zu donnern) und 
mit feurigen Pfeilen zu schießen (zu blitzen). So f u h r Pikne immer in sei-
nem Wagen unter dem Himmel dahin und suchte nach dem vanapagan. Der 
vanapagan fand sonst nirgends Ruhe als neben einem großen Stein, am 
Ufer eines Sees. Dort schlief er, die Füße dem See zugewandt. Wenn 
Pikne ihn dort fand, dann begann er sofort sein pill zu blasen. Wenn der 
vanapagan das hörte, dann sprang er auf und lief „plumps!" („summdi!'*) 
ins Wasser. So rettete er sich dann vor dem Pikne. 

Aber der Donnerbursche (piksepoiss) ließ ihn immer nicht in Ruhe, 
sondern suchte und verfolgte ihn fortwährend. Da begann der vanapagan 
zu denken: „Wie könnte ich diesem Pikne sein pill stehlen?" 

Wenn ein stiller und heiterer Tag war, da dachte der vanapagan, der 
piksepoiss schlafe jetzt wohl, und begann dann heimlich nach dem Pikne zu 
suchen. Einst zur Mittagszeit, als es ein recht heißer Tage war, sah der 
vanapagan wirklich, daß Pikne, sein pill zur Seite, auf seinem Wagen den 
Mittagsschlaf schläft. Da ging der vanapagan recht leise, auf den Zehen, 
dorthin und nahm das pill weg. 

Seitdem hatte der vanapagan f ü r einige Zeit Ruhe bekommen. Aber 
nachher fand Pikne sein pill wieder auf , da begann er wieder den vana-
pagan zu verfolgen. — 

Ich hörte dies in meinem Knabenalter von Jaan Sild, der es als Hirten-
junge von Jaan Kuusk aus Avinurme, Dorf Kõrve gehört hatte. Jaan Kuusk 
ist jetzt gestorben, ungefähr vor 30 Jahren. — Diese Niederschrift ist aus 
dem Gedächtnis [gemacht], wahrscheinlich mußte [die Geschichte] län-
ger sein. 

19. S [ = 5 . Sommer, Ms.] 61466—61484 Nr. 31. Kreis 
Petserimaa ( = Setukesien), Gemeinde Mäe, Dorf Varesemäe; auf-
gez. v. N. Sõrmus < Natalie Palm (1933). 

A u f w e l c h e W e i s e d e r a l t e B ö s e ( v a n a k u r i ) d e m h e i l i g e n 
I l j ä d e n D o n n e r ( p i k n e ) u n d d e n B l i t z s t a h l . 

Das war in der alten Zeit, als die alten Teufel (vana' kurade) auf 
Erden lebten. Sie bauten das Feld und taten Arbeit ; sie verkehrten mit 
den Menschen. Nun ging zu jener Zeit der heilige I l jä durch das Land wan-



10 WALTER ANDERSON В XLV. ι 

dern und nachsehn, ob das Getreide bei dem Christenvolk gut wachse, und 
ob vielleicht auch Regen nötig sei. Er wanderte da und sah nach. Den 
Donner (pikne) und das Blitzen (välgu-pillmine) hatte er natürlich immer 
mit sich; diese ließ er niemals aus den Händen (hindäst maaha). Es war 
ein heißes Wetter, und I l jä vom Wandern recht müde. Er dachte: „Wenn 
ich mich doch auf einige Zeit zur Ruhe lege, so wäre es mir leichter wieder 
zu wandern". Er legte sich auch an den Rand eines Grabens schlafen und 
legte den Donner und das Blitzen zusammen mit dem Sacke unter den 
Kopf, damit niemand sie stehlen könne. Aber der alte Böse brütete ja schon 
längst Pläne, auf welche Weise er dem heiligen I l jä das Donnern (mürista-
mist) und das Blitzen stehlen könne. Wie nun I l jä schlief, ging er zufäl-
lig gerade dort vorüber. „Nun, jetzt stehle ich dem Il jä das Instrument 
(pill)l" sagte der alte Böse zu sich selbst. E r setzte dem I l jä eine Fliege 
(oder einen Floh, die Erzählerin erinnert sich [dessen] nicht) auf den 
Mund, damit sie fresse. Als I l jä das schmerzhafte Stechen fühlte, ließ 
er die Hand vom Sacke los und hob vor Schmerz den Kopf ein wenig in die 
Höhe. Als er mit der Hand über das Gesicht fuhr , griff (haard) der alte 
Böse das Donnern und das Blitzen zusammen mit dem Sacke unter I l jä 's 
Kopf heraus, ohne daß I l jä es nur gemerkt hätte, und lief davon. Als I l jä 
aufwachte, war es eine schrecklich brennende Hitze. „Nun, jetzt lasse ich 
eine tüchtige Menge (rahmak) Regen [niedergehn] !" sagte I l jä zu sich 
selbst. Aber о Unglück: das Donnern und das Blitzen waren gestohlen. Nun 
siehe, was das f ü r eine Not [war] ! Und es gab dann drei Jahre lang weder 
Regen noch Tau. Alles wurde verbrannt und versengt. Alle Menschen 
beteten zu Gott, daß Gott Regen gebe. 

In jener Zeit lebte ein Fischer, der ein starker Mann gewesen war. 
Jener Mann war immer auf den [Fisch]fang gegangen, aber auch nicht ein 
Fischchen hatte er gefangen. Jedesmal, wenn er das Netz herauszog, waren 
die Netze entzweigerissen und von Fischen leer. „Nun, was f ü r eine Not 
ist das, daß mir die Netze jedesmal entzweigerissen und von Fischen leer 
sind!" klagte der Mann [seiner] Frau . Und die F rau war auch nicht klü-
ger. Aber da lehrte man den Mann, er solle zwölf Kreuze aus Ebereschen-
holz machen und sie an das Netz binden, dann werde er schon Fische be-
kommen. Der Mann verfert igte auch zwölf Kreuze aus Ebereschenholz und 
band sie an das Netz. Dann t a t er die Netze in den See. Als er am näch-
sten Morg;en das Netz sehen ging und das Netz herauszog, fand er im Netze 
den alten Bösen. Der alte Böse riß das Netz entzwei und pflückte die Fische 
aus dem Netze heraus. Der Mann packte da den Fischdieb fest und brachte 
ihn nach Hause. Zu Hause zeigte er den Fischdieb der F rau und sagte: 
„Nun, jetzt prügle ich ihn tüchtig durch!" — „Prügle nicht, prügle nicht!" 
jammerte der alte Böse; „ich werde dir sehr viel Gutes tun!" —• „Was f ü r 
Gutes kannst du Nichtsnutz (tühi) mir tun?!" f rag te der Mann. — „Sonst 
kann ich dir allerdings nichts Gutes tun, [aber] wenn du zu mir als Knecht 
kommst, dann kann ich dir Gutes tun!" — ,,Wie kann ich schwächliches 
Männchen denn dein Knecht sein!" sagte der Mann. — ,,Oh, du kannst es 
wohl, und ich werde dir die schwerste Arbeit auch nicht zu tun geben, oder 
wenn du zum Knechte nicht taugst, so nehme ich dich zum Hirten!" Nun. 
so ging er denn zum vanapagan als Knecht. 
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In der ersten Nacht gab der vanapagan dem Knechte zur Ai-beit drei 
Loistellen höckeriges Heuland zu reinigen. Der Knecht als schlauer Mann 
führ t e den vanapagan in den reinen Sumpf. Der alte Böse sagte: „Nun, 
mit dieser Arbeit bist du freilich fertiggeworden, aber f ü r die nächste Nacht 
hast du zur Arbeit auf diesem gereinigten Heuland drei Schober Heu auf-
zustellen!" Der Knecht, der seiner K r a f t nach vielleicht auch soviel hät te 
tun können, dem aber die Schlauheit nicht mehr zu machen erlaubte als drei 
Häufchen, machte drei Häufchen Heu fer t ig und rief den vanapagan sie an-
zuschauen. Der vanapagan sah sie an und sagte: „Das sind sehr kleine 
Häufchen!" — „Oh, ich dachte zuerst auch größere zu machen, so daß sie 
bis zum Himmel gereicht hätten, aber dachte wiederum, daß dann der hei-
lige I l jä alle Schober angezündet hä t te !" Der vanapagan sagte: „Du bist 
mir doch ein tüchtiger Knecht!" Nun sah der vanapagan, daß er mit jenem 
Knecht auf keine Weise fert igwerden würde. 

[Es folgen noch drei Geschichten aus dem Zyklus „der dumme Teufel 
und sein Knecht" (in Est land: „Hans und Vanapagan") , nämlich: 

der vanapagan versucht seinen Knecht in der Badestube mit kochendem 
Wasser zu Tode zu brühen (S 61473—61475) — vgl. den Ver.brennungsver-
such A a r n e - T h o m p s o n 1116; 

der vanapagan versucht es zweimal, ihn mit einer eisernen Stange zu 
erschlagen (S Θ1475—61479) — A a r n e - T h o m p s o n 1115; 

der vanapagan und seine Frau fliehen vor ihrem Knechte von der 
Erde in die Hölle, doch hat sich der Knecht in dem von ihnen mitgenomme-
nen Sacke versteckt (S 61479—61481) — A a r n e - T h o m p s o n 1132. 

Der weitere Teil der Erzählung spielt in der Hölle.] 

Der Knecht kam aus dem Sacke hervor, zog sich andersart ige Kleider 
an und ging zum vanapagan, und bot sich als Hir t an. Der vanapagan 
nahm auch den Mann zum Hirten, er hat te nicht erkannt, daß es sein f rü -
herer Knecht war. Nun machte der alte Böse in der Hölle ein sehr großes 
Fest. E r rief alle Gehörnten (sarvigo) zusammen, soviel als es ihrer noch 
im Höllenreich gibt. Sieh mal, was das f ü r ein Hüpfen und Springen war ! 
Dort inmitten des großen Musizierens (? pilö) und Springens erklärte und 
prahlte der alte Böse, daß er ein s tarker und mächtiger Mann sei. Da kam 
auch der Hir t des vanapagan mitten unter die anderen und sagte zum vana-
pagan: „Nun, jetzt sind viele Festgäste zusammen, hole jetzt auch jenes 
pill heraus, das du dem heiligen I l jä gestohlen hast, dann können die Fest-
gäste springen!" — „Ich hole jenes pill nicht heraus — was soll ich es her-
ausholen? auch ohne jenes pill kann man ja tanzen und springen, soviel 
man wil l ! " Nun fingen alle Höllenbewohner (põrgulise') an, in den vana-
pagan zu dringen: „Hole es doch heraus, was hütest du es denn nutzlos?" 
Nun, da holte der alte Böse zusammen mit dem Sacke die Dinge he raus : 
das Donnern und das Blitzen. Das Donnern war ein Blasinstrument (pill) 
und das Blitzen ein Seidenband (? siid). Der vanapagan wagte es nicht, 
jemandem eine so teure Sache zu geben, und probierte selbst das pill zu spie-
len, aber er* verstand es nicht. Es f rag ten [danach] die anderen Höllerbe-
wohner; sie verstanden auch nichts damit anzufangen. Da f r a g t e [danach] des 
vanapagan Hir t : „Gib es mir, ich verstehe es wohl, auf diesem pill zu spielen!" 
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Da wurde das pill und das Seidenband ( ?) dem Hirtenjungen übergeben. Der 
Hirtenjunge nahm zuerst das Blitzen heraus und zupfte ein paarmal an dem 
Seidenband ( ? tömmas paar kõrda siide) ; da flohen auch schon alle alten Teu-
fel in einen Winkel. Nun nahm der Hirt das Donnern 1 1 ) heraus und blies 
einmal, da waren alle alten Teufel verschwunden. Nun legte der Hirt das 
Donnern und das Blitzen in Gottes Hände. Da bekam man wieder Regen und 
Tau. Und von dem Tage an fürchte t der alte Böse so sehr das Donnern, 
daß wenn man Donnern erwartet , der alte Böse auch nicht einen Laut von 
sich zu geben wagt. 

20. S 65336—65349. Kreis Petserimaa ( = Setukesien), 
Gemeinde Vilo, Dorf Molnika; aufgez. v. Viktor Ruusamägi < 
Akuliina Ruusamägi (die Mutter des Erzählers) (November 1933). 

A u f w e l c h e W e i s e d e r h e i l i g e I l g ä s i c h s e i n e n 
B l i t z s c h l e u d e r s a c k s t e h l e n l i e ß . 

Das war vor sehr langen, langen Jahren, zu jener Zeit, als noch alle 
heiligen Menschen auf Erden lebten, mit den [anderen] Menschen verkehr-
ten, nach der Menschen Weise Arbeit taten und so wie auch die anderen 
Menschen lebten; sie taten aber niemandem viel Böses und hörten auf Got-
tes Wort. 

Auf solche Weise lebte auf Erden auch der heilige Ilgä. Und es ha t te 
ihm Altvater zum Amte gemacht Blitze zu schleudern, zu donnern und Gewit-
terregen niedergehn zu lassen. Der heilige Ilgä versah sein Amt sehr sorg-
fältig. Wenn die Menschen Regen brauchten, so ließ er einen guten . . . 
(? laumind) Gewitterregen niedergehn. Wenn die Menschen auf Gottes 
Wort nicht hörten und sehr schlecht wurden, so ließ der heilige Ilgä auf 
jene Hagel und Eis niedergehn. Und wenn die Menschen recht schlecht 
waren, da schlug der heilige Ilgä in dessen Haus, wo sehr viel Sünden began-
gen wurden, mit seinem Blitz hinein und setzte ein solches schlechtes Haus 
in Brand. 

So ging der heilige Ilgä durchs Land und versah strenge sein Amt. 

Einmal ging der heilige Ilgä wieder seines Weges. Und es war ein 
sehr heißes Wetter. Der heilige Ilgä war eine sehr weite Strecke gegangen. 
Und er war sehr müde. Es war auch die Zeit des halben Tages, und es war 
Mittagszeit. Der heilige Ilgä dachte: „Ich lege mich ein wenig schlafen, 
ich werde die Mittagszeit über ruhn". Da legte sich der heilige Ilgä unter 
die Bäume schlafen und legte sein Blitzschleuderrohr (pälgu hiitmisö toro) 
zusammen mit dem Sacke unter den Kopf. Blitze schleuderte er damit so 
wie mit einer Posaune (piipar). Wenn er sie blies, so begann es zu blitzen 
und zu donnern und Gewitterregen niederzugehen. Jene Posaune war bei 
ihm im Sack. E r legte jenen Sack unter den Kopf und legte sich selbst 
schlafen. 

1 ' ) Im Ms. steht versehentlich wiederum „das Blitzen" („välgipill-
rnise"). 
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Der alte Böse (vana kuri) aber fürchte t das Donnern und Blitzen sehr; so 
wie es donnert und blitzt, so findet der alte Böse nirgends einen Platz, außer 
in einem Bastschuh (?? muial ku viiside). Und deswegen wollte der alte 
Böse auch schon lange jene Blitzposaune stehlen. 

Nun, als der heilige Ilgä dort im Schatten der Bäume auf der Erde 
schlief, ging der alte Böse zufällig dort vorüber, und [er] sieht (? naes), 
wie der heilige Ilgä schläft. Der alte Böse hat te ja schon längst einen Plan 
fert ig, und er sah, daß der heilige Ilgä selbst schläft, [seine] Hand aber 
sich auf jenem Sacke befindet. Der alte Böse schickte eine Fliege auf die 
Nase des heiligen Ilgä, um zu stechen. Als die Fliege auf die Nase des 
heiligen Ilgä flog und dort stach, da hob [buchst, ergriff : haard] der heilige 
Ilgä [seine] Hand und begann die Fliege von der Nase fortzutreiben. Zu 
dieser Zeit packte der alte Böse den Sack zusammen mit jener Blitzposaune 
des heiligen Ilgä. Und er lief davon zusammen mit jenem Blitzposaunensack. 
Und er lief selbst davon. 

Als der heilige Ilgä aufwachte und vom Schlafen bei heißem Wetter 
betäubt war, und als [sein] Körper sehr brannte, da dachte der heilige 
I lgä: „Ich lasse ein wenig Regen niedergehn". Nun siehe da ( ? kaehut) : die 
Blitzposaune zusammen mit dem Sack ist gestohlen. Nun wußte der heilige 
Ilgä wohl, wer sie gestohlen hatte, aber auf welche Weise bekommst du sie 
denn noch vom alten Bösen zurück? 

Altvater wurde auch auf den alten heiligen Ilgä sehr böse, weil er 
so sorglos gewesen war und den alten Bösen die Blitzposaune hat te stehlen 
lassen. 

Altvater ließ nun den heiligen Ilgä auch durchaus nicht mehr in den 
Himmel herein; er sagte: „Du kommst nicht eher in den Himmel, als 
bis du von dem alten Bösen jene Posaune wegholst". 

Was hat te der alte Böse noch [nötig], da er die Posaune hatte? Und 
er brachte jene Posaune in die größte Hölle und legte sie in einen Keller 
hinter zwölf sehr große Hängeschlösser. Und er kam wieder auf die Erde, 
um Seelen zu fangen. 

Der heilige Ilgä kam auf die Erde und dachte: „Was wird nun wer-
den, auf welche Weise bekomme ich nun die Blitzposaune von dem alten 
Bösen [zurück] ?" Es lebte da irgendwo auf der Erde ein armer junger 
Mann. Der heilige Ilgä ging zu jenem Mann und sagte zu ihm: „Geh 
und verdinge dich beim alten Bösen als Knecht. Und sieh zu, hole jene 
Blitzposaune vom alten Bösen weg". Da ging jener arme Mann auf 
Geheiß des heiligen Ilgä dorthin zum alten Bösen (vanahalv) als Knecht. 
Der heilige Ilgä machte ihn zu einem sehr starken Mann. 

Der alte Böse (vana kuri) hatte auch einen Knecht sehr nötig. Und 
er nahm jenen Burschen zu sich als Knecht. Jener lebte dort beim alten 
Bösen jenes J ah r zu Ende und er fuhr , daß die Blitzposaune sich beim 
alten Bösen in der Hölle hinter zwölf Hängeschlössern befindet, auf welche 
Weise er sie aber in die Hände bekommen sollte, das wußte er noch nicht. 

E r lebte nun dort bei dem alten Bösen, und im dritten Jahre machte 
der alte Böse in der Hölle ein sehr großes Fest. E r rief alle alten Bösen 
dort zusammen. Alle großen und kleinen. 
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Man begann dort das Fest zu feiern. Man brachte dorthin aller Ar t 
Instrumente (pilli). Man spielte jene Instrumente und tanzte so und sprang 
so, daß jene ganze Hölle zitterte. Da begannen jene Höllengäste zu reden: 
„Nun sind also alle Instrumente gespielt worden, welche es nur in der Welt 
gibt". 

Aber jener alte Böse sagte: „Es sind noch nicht alle Instrumente 
gespielt worden, ich habe noch ein pill hinter zwölf Hängeschlössern". 

Da begannen nun die Gäste den alten Bösen zu bitten, daß er jenes 
pill auch heraushole, denn sie wollen vor jenem selben pili alle springen. 
Aber der alte Böse (vana ha,lv) sagte: „Jenes pill hole ich durchaus nicht 
heraus". Die anderen alten Bösen (vana' kura') begannen sehr [in ihn] 
zu dringen: „Hole doch jenes pill heraus!" Der alte Böse (vana halv) 
wollte jenes pill ja durchaus nicht ebenfalls herausholen, aber die anderen 
alten Bösen (vana' halva') ließen auch durchaus nicht nach, bis der alte 
Böse (vana kuri) ging und von dort hinter den zwölf Hängeschlössern jene 
Blitzposaune des heiligen Ilgä herausholte. Als der Knecht des alten Bö-
sen sah, daß jene Blitzposaune dorthin in die Stube zu den Gästen gebracht 
war, da lief er es rasch dem heiligen Ilgä zu sagen. 

Da nahm der heilige IJgä nun die Kleider des Knechts, zog sie an 
und machte sich dann auch ein solches Gesicht, wie der Knecht des alten 
Bösen es hatte, und ging dann dorthin in die Feststube des alten Bösen. 

Der alte Böse hatte jenes pili auch in die Stube gebracht; dort ver-
suchte er jenes pill zu spielen, verstand es aber nicht zu blasen, so daß 
auch nicht ein Ton herauskam. Es versuchten nun alle jene alten Bösen, 
die dort nur beisammen waren, jene Posaune zu blasen. Aber niemand ver-
stand es. Da ging der heilige Ilgä in den Kleidern des Knechts selbst auch 
dorthin und sagte: „Laßt mich auch zu blasen versuchen". Die anderen 
aber sagten : „Wir versuchten alle zu blasen und konnten es nicht. Auf 
welche Weise wirst du es da können? du kannst es auch nicht". Jene 
anderen alten Bösen (vana' halva') begannen von neuem ein jeder das Bla-
sen zu versuchen. Aber wie beim ersten Mal, so verstanden sie auch beim 
zweiten nicht einen Ton herauszublasen. Nun ging der heilige Ilgä wieder 
dorthin zum alten Bösen (vana kuri) und sagte: „Laß mich doch auch 
blasen, vielleicht kann ich es!" Der alte Böse sagte: „Blase nur drauf los, 
wenn du willst, aber ich glaube doch nicht, daß du zu blasen verstehst, denn 
wir alle verstehen es nicht zu blasen". 

Da nahm der heilige Ilgä jene seine Blitzschleuderposaune in seine 
Hände, und als er nun begann Blitze zu schleudern und zu donnern, da 
drängten alle jene Teufel zur Stube hinaus. Es war ein Weltendonner 
(maailma miirrin) und es kam eine Flammenlohe (? tulõ vaal). Draußen 
begann ein sehr starker Gewitterregen niederzugehn. Drei Jahre lang war 
auf Erden nicht ein Tropfen Gewitterregen gefallen, und nun kam er zum 
erstenmal. Gott nahm nun den heiligen Ilgä wieder zu sich in den Him-
mel und ließ ihn nicht mehr auf Erden weilen, denn am Ende kommt wie-
der jemand, um die Posaune zu stehlen. Nun lebte also der heilige Ilgä 
[dort] oben. 

* # ' 

* 
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Wir haben somit in Loorits' Schrift eine ä u ß e r s t w e r t -
v o l l e M a t e r i a l s a m m l u n g vor uns, von der alle spätere 
Forschung wird ausgehen müssen und die dadurch noch an Be-
deutung gewinnt, daß der Verfasser den bisher unbekannten Auf-
zeichner des ältesten Textes 1 A (den sehr unzuverlässigen Land-
messer J o h a n n L a g o s ) nachgewiesen hat, sowie daß er sehr 
wichtige Bemerkungen über den von diesem Lagos hineingefälsch-
ten Namen des Fischers (oder Engels) Li j on 12) und andere 
ähnliche Umstände macht. 

Loorits hat sich jedoch damit nicht begnügt, sondern seiner 
Materialsammlung eine v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g 
über unser estnisches Märchen beigefügt : und diese Untersuchung 
erregt durch ihre M e t h o d e und ihre R e s u l t a t e B e d e n -
k e n von e i n e r so e r n s t e n A r t , daß sie unbedingt einmal 
zur Sprache kommen müssen. Dies ist um so notwendiger, als ein 
flüchtiger Leser die Mängel der Schrift leicht übersehen und ihre 
Ergebnisse (besonders in Anbetracht des guten wissenschaftli-
chen Rufes des Verfassers) f ü r gesicherte Tatsachen halten 
kann !3). Es handelt sich bei dieser meiner Befürchtung nicht 
bloß um eine theoretische Möglichkeit, sondern um eine tatsäch-
liche Gefahr fü r die wissenschaftliche Forschung, wie wir 
dies am Beispiel des bekannten Märchenforschers J a n de V r i e s 
sehen, der in seiner Monographie über Loki einige der bedenk-
lichsten Behauptungen von Loorits ungeprüft wiederholt 1 4). 

Und doch tragen die Ergebnisse von Loorits' Schrift einen 
Charakter, der jeden einigermaßen sachkundigen Leser a priori 
stutzig machen müßte. Loorits behauptet nämlich, daß das e s t -
n i s c h e M ä r c h e n trotz seiner Ähnlichkeit mit der Thryms-
kvidha (und zum Teil mit der Hymiskvidha) n i с h t b e i den 
S k a n d i n a v i e r n , s o n d e r n b e i den R u s s e n e n t -
l e h n t s e i — b e i d e n R u s s e n , b e i d e n e n m a n b i s -
h e r n i e m a l s u n d n i r g e n d s d i e s e n E r z ä h l u n g s -
s t o f f h a t n a c h w e i s e n k ö n n e n , da er ja, wie oben dar-

12) Loorits, S. 102—108. 
13) Loorits wiederholt diese Ergebnisse in kurzen Worten in seinem 

Aufsatz : Contributions to the material concerning Baltic-Byzantine cultural 
relations, Folk-Lore 45 (1934), 47—73 (siehe S. 66). 

™) J. de Vries, S. 109—111. 
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gelegt, bis heute nur in Skandinavien, Lappland, Finnland und 
Estland gefunden worden ist. 

Loorits gibt folgendes Schema der Wanderungen des Mär-
chens vom gestohlenen Donnerinstrument 15) : 

Island Lappland 

. '? >• S k a n d i n a v i e n Finnland 
л 

S 1 I
 0 

/ I i 
? 1 Estland I 

i 4 
\

 1 

^ '? > К u ß 1 a η d 

Natürlich ist es im Prinzip denkbar, daß eine Volkserzäh-
lung in einem einst von ihr durchwanderten Lande (oder gar 
in ihrer Urheimat) spurlos ausstirbt, während sie in anderen 
Ländern (die sie von dort entlehnt haben) ruhig weiterblüht. 
Aber jeder solche Fall muß durch s e h r schwerwiegende Ar-
gumente bewiesen werden, wenn er in der Wissenschaft Aner-
kennung finden soll. 

Wodurch beweist nun Loorits seine Hypothese des russi-
schen Ursprungs unseres estnischen Märchens? Bei aufmerksa-
mer Lektüre seiner Abhandlung wird es sofort klar, daß sein 
Hauptargument d i e s e h r n a h e Ü b e r e i n s t i m m u n g 
d e r s e t u k e s i s c h e n V a r i a n t e 15 (1898), in der (wie 
auch in Var. 14 und 16, sowie in den neu hinzugekommenen Varian-
ten 19 und 20) statt des Donnergeistes der Prophet Elias erwähnt 
wird, t e i l s m i t d e r L a g o s - K r e u t z w a l d s c h e n V a -
r i a n t e 1 A > 1 В, t e i l s m i t d e r K r e u t z w a l d s e h e n 
V a r i a η t e 2 i s t. 

Diese Ubereinstimmung springt tatsächlich in die Augen, sie 
hat aber einen ganz anderen, sehr einfachen Grund : d i e 
V a r i a n t e 15 i s t n i c h t s w e i t e r a l s e i n o f f e n -
k u n d i g e s P l a g i a t a u s d e n V a r i a n t e n 1 В + 2, die 

1 5

) Loorits, S. 121. 
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der Aufzeichner Jaan Sandra (miteinander verschmolzen) aus 
dem Gedächtnis reproduziert hat1(>). 

Daß dem so ist, soll sogleich durch den Vergleich der Texte 
gezeigt werden. Ich bemerke übrigens, daß dies (wie wir unten 
noch sehen werden) keineswegs der einzige Fall ist, wo Loorits 
eine Entlehnung mündlicher Varianten unseres Märchens aus 
Kreutzwalds gedruckten Texten (Var. 1 В und 2) nicht erkannt 
hat. 

* * 

* 

Zunächst erhebt sich die Frage, in welchem genealogischen 
Verhältnis die Texte 1 А, 1 В und 2 zueinander stehen. Daß der 
erste Kreutzwaldsche Text 1 В bloß eine ausschmückende Bearbei-
tung des Lagosschen 1 A ist, hat Loorits richtig e rkannt 1 7 ) . Wie 
steht es aber mit dem zweiten Kreutzwaldschen Texte (2)? Loo-
rits sagt hierüber folgendes 18) : 

Diese zweite Fassung druckt Kreutzwald im Jahre 1866 neben der 
ersten in seiner Märchensammlung, wobei er uns, wie gewöhnlich, darüber 
im Dunklen tappen läßt, woher und wie er zu dieser Variante gekommen 
ist. Sie muß denn auch als seine eigene individuelle Kombination angesehen 
werden, die als Ganzes sicherlich eine künstliche K o n t a m i n a t i o n ist, 
während die Volkstümlichkeit der einzelnen Motive sich erst später beim 
Vergleich der Varianten herausstellen muß. 

Loorits spricht hier von K o n t a m i n a t i o n , ohne sich 
klarer darüber auszudrücken, was denn miteinander kontaminiert 
sei — ob verschiedene Erzählungstypen oder verschiedene Varian-
ten eines und desselben Erzählungstypus. Ersteres ist zweifellos 
im Anfang der Erzählung der Fall, und es ist recht sonderbar, 

l ß ) Man könnte Jaan Sandra allerdings dadurch l'einzuwaschen ver-
suchen, daß man annähme, nicht er, sondern sein angeblicher Gewährsmann 
Kavril Petrovits sei der Plagiator und Kontaminator gewesen : dies wäre 
nicht ganz undenkbar, aber ich kann dem ungebildeten setukesischen Bauern, 
der — wenn überhaupt — nur wenig, und dann eher Russisches als Estni-
sches las, nur mit großen Bedenken eine so brillante Kenntnis des Wort-
lauts der beiden Kreutzwaldschen Märchen zutrauen. 

17) Loorits, S. 52. 57. E r meint hier freilich (S. 57): „Wer Kreutz-
walds literarische Neigungen nicht kennt, wäre vielleicht geneigt, diese 
neue Redaktion sogar f ü r eine vollkommen selbständige Variante zu halten" ; 
aber ich zweifle daran, daß irgendein Forscher so naiv sein könnte. 

1S) Loorits, S. 63. 
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daß Loorits die Pflicht des Märchenforschers (besonders beim 
v o l l s t ä n d i g e n A b d r u c k eines Textes) alle solchen Fälle 
zu verzeichnen unerfüllt läßt (wie wir noch sehen werden, er-
füllt er diese Pflicht in der vorliegenden Schrift auch sonst 
n i r g e n d s ) . Der Anfang der Erzählung ist eine recht gewöhn-
liche T e u f e l s p a k t s a g e , in der der Teufel durch H a h n e n -
b l u t (statt Menschenblut) betrogen wird: dies wird bei den 
Esten sonst in der Regel vom Teufelspakt bei Anfertigung eines 
schätzebringenden Drachen (kratt, tulihänd etc.) erzählt1 9) . Es 
folgt ein in dieser Form kaum zu selbständigem Leben fähi-
ger S c h w a n k v o n d e m d e n D o n n e r f ü r c h t e n d e n 
T e u f e l u n d s e i n e m K n e c h t 2 0 ) (bei den Esten sonst 
Vanapagan und Kaval Hans — der schlaue Hans — genannt) 
— wahrscheinlich eine entstellte Wiedergabe von Aarne-Thomp-
son 1148 A. Der dem Teufel Verschriebene (Paristaja poeg) ver-
spricht dem Teufel zu helfen das Donnerinstrument zu entwenden, 
wenn der Teufel allen Ansprüchen auf seine Seele entsage. Dann 
folgt eine Schilderung des Diebstahls, die von der einfachen Dar-
stellung in Var. 1 В (wo der Teufel keinen Gehilfen hat) weit 
abweicht : 

Am Abend aber erstiegen beide einen hohen Berg, wo der alte Bursche 
den Paristaja poeg auf seine Schultern hob und sich dann selber durch 
Zauber immer weiter in die Höhe reckte, wobei er sang: 

„Veni, veni, vennikene, „Dehne dich, dehne dich, Brüderlein, 
Kasva kaela pennikene!" Wachse, Kehlbalken des Halses!" 

bis er zur Wolkengrenze hinauf gewachsen war. Als der Paristaja poeg 
über den Wolkenrand hinüberspähte, sah er den Kõu taat ruhig schlafen, 
den Kopf auf zusammengeballte Wolken gestützt, aber die rechte Hand lag 
quer über das Donnergerät (müristamise riist) ausgestreckt. Man konnte 
das pill nicht fortnehmen, weil das Berühren der Hand den Schlafenden 
geweckt haben würde. Der Paristaja poeg kroch nun von der Schulter des 
alten Burschen auf die Wolke, schlich leise wie eine Katze näher und suchte 
sich durch List zu helfen. Er holte hinter seinem Ohre eine Laus hervor 
und setzte sie dem Kõu taat zum Kitzeln auf die Nase. Der alte Mann 
(vana mees) begann alsbald sich mit der Hand die Nase zu kratzen, in dem-
selben Augenblick aber packte der Paristaja poeg das Donnerwerkzeug 
(müristamise riist) im Nu von seiner Seite und sprang vom Wolkenrand auf 

19) M. J. Eisen, Eesti mütoloogia, Tallinn 1920, S. 135 = M. J. Eisen, 
Estnische Mythologie, übers, ν. E. Erkes, Leipzig 1925, 3. 121. 

2 0 ) Bei Kreutzwald sind unter dem Einfluß der Kontamination mit 
der Teufelspaktsage die Rollen von Herr und Knecht vertauscht! 
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den Nacken des Teufels zurück, der mit ihm den Berg hinunterrannte, als 
brenne ihm Feuer unter der Ferse. Der alte Bursche hielt auch nicht eher 
an, noch fand er Zeit sich umzusehen, als bis er die Hölle (põrgu) erreicht 
hatte. 

Dies ist jene H e l f e r - u n d L a u s - E p i s o d e , deren 
Volkstümlichkeit auch Loorits große Sorgen macht, w e i l s i e 
i n d e r v o n i h m s o h o c h g e s c h ä t z t e n V a r i a η t e 15 
f e h l t . Trotzdem sie in den Varianten 3, 5, 8, 12 (sowie in 
den neu hinzugekommenen Varianten 17, 19, 20) vorkommt, 
sagt Loorits über sie folgendes 21 ) : 

Aber die V o l k s t ü m l i c h k e i t d e r g a n z e n H e l f e r - u n d 
L a u s - E p i s o d e b l e i b t e t w a s z w e i f e l e r r e g e n d . Sicher sind 
alle diesbezüglichen Varianten von Kreutzwald beeinflußt worden, Kreutz-
walds Schwäche war wieder, sich zu leicht von den fremden literarischen 
Vorbildern verlocken zu lassen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Var. 8, 
die ich nach jahrenlangen Erwägungen jedoch n i c h t als bloße Kreutz-
wald-Nachahmung zu erklären wage. Und dennoch — errare humanum est. 

In Wirklichkeit sind, wie wir noch sehen werden, alle genann-
ten Varianten — auch Var. 8 2 2 ) — nicht bloß von Kreutzwald 
beeinflußt worden, sondern e i n f a c h a u s K r e u t z w a l d 
e n t l e h n t und enthalten nichts, was uns zwänge, fü r sie eine 
mündliche Nebenquelle anzunehmen. 

Somit ist die äußere Bezeugung der Helfer- und Laus-Episode 
die denkbar schlechteste, und wir könnten uns sehr wohl vor-
stellen, daß sie v o n K r e u t z w a l d g l a t t e r f u n d e n i s t . 
Dürfen wir aber seiner Phantasie die Erfindung eines so volks-
tümlich klingenden und doch sonst nirgends vorkommenden Mo-
tivs zutrauen? Wenn man sich an dieser Schwierigkeit stoßen 
sollte, so läßt sich darauf hinweisen, daß das vorliegende Motiv 
in der heutigen Volksüberlieferung denn doch nicht so ganz ver-
einzelt dasteht. Geben wir ihm eine allgemeinere Formulierung: 

Zwei Personen nahen einem fest Schlafenden, um ihm einen von ihm 
festgehaltenen Zaubergegenstand zu entwenden. Da dies sonst nicht geht, 
fangen sie ein kleines Tier und lassen es den Schlafenden an der Nase 
kitzeln; der Schlafende führ t , ohne aufzuwachen, eine jähe Bewegung aus, 
wodurch er den Zaubergegenstand freigibt, so daß dieser von den Dieben 
ergriffen werden kann. 

Man vergleiche hiermit folgende Episode der Urform eines 
der bekanntesten asiatisch-europäischen Märchen — des von Antti 

21 ) Loorits, S. 100 f. — Der Sperrdruck stammt von L. selbst. 
2 2 ) Wie J. de Vries (S. 107—109) dies mit Recht betont. 
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Aarne untersuchten M ä r c h e n s v o m Z a u b e r r i n g e 
(Aarne-Thompson 560 23 ) : 

Als die dankbaren tiere, die katze und der hund, das ung'lück ihres 
herrn sehen, machen sie sich auf, den Zaubergegenstand zu suchen . . . Am 
ziele angekommen, t r i f f t die katze anstalten zur wegnähme des gegenstän-
des. Aber der stein ist schwer zu gewinnen, denn der dieb t rägt ihn im 
munde. Die katze f äng t eine maus und droht sie zu töten, wenn sie ihr 
den stein nicht verschaffe. Die maus berührt in der nacht mit ihrem 
schwänze die lippen [Aarne, S. 51 : oder die Nase] des diebes. Dieser speit 
den stein auf den boden aus. Indem die katze den stein t rägt , geht es ohne 
Verzug auf den heimweg. 

Das Märchen Aarne-Thompson 560 ist auch in Estland recht 
verbreitet 24), obgleich ich dokumentarisch nicht nachweisen kann, 
daß Kreutzwald es ebenfalls gekannt hat. Jedenfalls zwingt uns 
nichts anzunehmen, daß Kreutzwald die Helfer- und Laus-Episode 
einer verlorenen unabhängigen Variante des Märchens vom ge-
stohlenen Donnerinstrument entnommen habe. 

Die nun in Var. 2 folgenden Worte enthalten (außer dem 
durch den Zusammenhang erforderten Danke des Teufels und sei-
ner Verzichtleistung auf die Seele des Helfers) nur Motive, die 
a n a n d e r e n S t e l l e n auch in Var. 1 В stehen : 

Var. 2: 

Hier verschloß er sein Diebs-
gut in eiserner Kammer hinter sie-
ben Schlössern, 

dankte dem Paristaja poeg f ü r 
die treffliche Hülfe und leistete auf 
dessen Seele völlig Verzicht. 

Var. 1 B: 

„Bitte doch, daß das pill her-
ausgebracht werde, das hinter sieben 
Schlössern l iegt . . ." 

2:5) Antti Aarne, Vergleichende Märchenforschungen, Helsingfors 
1'9Ό8 ( = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 25), S. 56. — Nachträglich 
bemerke ich, daß auch J. de Vries (S. 108) dieselbe Hypothese aufgestellt 
hat, und zwar in einer viel kategorischeren Form als ich : „Certainly this 
motive does not properly belong to this story, for it forms par t of quite a 
different folktale (Aarne-Thompson Nr. 560) and it has been introduced here 
to adorn the ra ther meagre story. Who has done it, Kreutzwald or popular 
tradition, represented exclusively by 8? The answer cannot be difficult, 
since this is quite in accordance with Kreutzwald's method of l i terary treat-
ment". 

Über ein ähnliches Motiv im Sorlathât tr (Loki stiehlt F rey ja das 
Brisingamen) vgl. J. de Vries, S. 121. 129—132. 

2 4 ) Aarne hat in der Hurtschen Sammlung 27 Varianten gefunden 
(FF Communications 25, 36 f. Nr. 560). 
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Jetzt aber brach über die Welt Während des Gespräches be-
und die Menschen ein Unglück her- gann auf einmal ein Regen zu fallen, 
ein, welches der Paristaja poeg welcher die ausgetrocknete Erde nach 
nicht hat te vorhersehen können: die sieben Monaten wieder erfrischte. 
Wolken spendeten keinen Tropfen 
Feuchtigkeit mehr, und alles welkte 
in der Dürre dahin. 

Hierauf folgt in Var. 2 das Motiv der R e u e d e s H e l f e r s , 
das sonst nur in der Plagiatvariante 12 auftr i t t und dessen Volks-
tümlichkeit auch von Loorits als „fraglich" betrachtet w i rd 2 5 ) . 
Daran schließt sich in Var. 2 die Episode d e r K o n s u l t a t i o n 
d e s f i n n i s c h e n Z a u b e r e r s (tark) d u r c h d e n H e l -
f e r d e s T e u f e l s u n d d e r E n t s e n d u n g d e s A d l e r s 
d e s N o r d e n s - (põh ja kotkas) a n d e n a l t e n W o l k e n -
v a t e r (pilve taat) : eine selbst in den schlimmsten Plagiat-
varianten nicht vorkommende pseudomythologische Episode, die 
auch Loorits als persönlichen Zusatz Kreutzwalds zu betrachten 
scheint (obgleich er in ihr einen Nachklang der Konsultierung 
eines Zauberers durch den F i s c h e r — s. u. S. 22 f. — s ieht 2 6 ) . 

Die in Var. 2 nun folgende Episode — der Dienst des Don-
nergeistes beim Fischer und der Fang des Fische stehlenden Teu-
fels — zeigt eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Texte 1 В : 

Var. 2: 

Sodann verwandelte er sich in 
einen kleinen Knaben, 

ging zu einem Fischer 

und verdingte sich bei demsel-
ben als Sommerarbeiter. 

Er wußte nämlich, daß der 
Teufel häufig an den See kam, um 
Fische zu raffen, und hoffte, ihn dort 
einmal zu treffen. 

Var. 1 B: 

E r nahm die Gestalt eines 
kleinen Knaben an, 

ging dann in die Dörfer am 
Strande und forschte dort nach, ob 
es nicht möglich sei, irgendwo bei 
einem Fischer in Dienst zu treten. 
Ein wohlhabender (nõukas) Fi-
scher . . . 

. . . einen Gehülfen beim Fisch-
f ang . . . der muntere Lehrling . . . 
seine [des Fischers] rechte Hand . . . 

. . . sondern f reute sich des un-
verhofften Glückes, daß er jetzt 
täglich vom Morgen bis zum Abend 
auf dem Wasser fahren konnte, wo 
der Feind sich doch vielleicht ir-
gendwo auf dem Grunde versteckt 
hielt. 

25) Loorits, S. 1(Ю. 
2 0

) Loorits, S. 89. 
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Wiewohl der Knabe Pikker Tag 
und Nacht unermüdlich kein Auge 
von seinen Netzen verwandte, so ver-
ging doch eine Weile, bis er des 
Feindes ansichtig wurde. 

Dem Fischer war es längst 
aufgefallen, daß oftmals die f ü r die 
Nacht in den See gelassenen Netze 
am Morgen ganz leer heraufgezogen 
wurden, aber er konnte sich die Ur-
sache nicht erklären. 

Sein Knabe wußte besser, wer 
der Fischdieb sei, aber er wollte nicht 
f rüher sprechen, als bis er seinem 
Herrn den Dieb auch zeigen könnte. 

In einer mondhellen Nacht, als 
er mit seinem Herrn an den See 
kam, um nach den Netzen zu sehen, 
traf es sich, daß der Dieb gerade bei 
der Arbeit war. 

Als sie über den Rand ihres 
Kahnes ins Wasser blickten, sahen 
sie beide, 

wie der alte Bursche aus den 
Maschen des Netzes Fische heraus-
holte und in seinen Schultersack 
(kaelkott) stopfte. 

Am folgenden Tage ging der 
Fischer einen berühmten Zauberer 
(tark) um Hülfe an und bat ihn, 
den Dieb durch seine Kunst (temp) 
dermaßen an das Netz zu bannen, 
daß er ohne Willen des Besitzers 
sich nicht losmachen könnte. 

Das geschah denn auch ganz 
nach des Fischers Wunsch. 

Als man am folgenden Tage 
das Netz aus dem See heraufwand, 

kam auch der alte Bursche mit 
an die Oberfläche und wurde ans 
Ufer gebracht. 

Er stieß seinen Herrn in die 
Seite und flüsterte ihm ins Ohr, 
woran es läge, daß ihr Fang in den 
letzten Tagen so schlecht ausgefal-
len sei. 

So geriet er eines Tages auch 
an den See, dahin, wo der Fischer 
Li j on f ü r die Nacht seine Netze aus-
gelegt hatte. . . . kam· der Fischer 
mit dem Knaben an den See, die 
Netze herauszuziehen. 

Des Knaben Luchsauge (nugis-
silm) hatte wie der Blitz (välk) 
schon von weitem den Feind unter 
dem Wasser erblickt. . . indem er 
mit ausgestrecktem Finger des 
Wirts Auge auf den Dieb lenkte . . . 

Wie er eben daran war, die 
Fische aus den Maschen zu 
pflücken . . . 

Aber Li j on war ein gewiegter 
Zauberkünstler (kunstimees), der 
eine Diebspfote auf fr ischer Tat zu 
bannen wußte, so daß der Dieb nicht 
hoffen konnte, ohne ihn wieder los-
zukommen. 

Als er alle geheimen Bräuche 
der Ordnung nach vollzogen hat te . . . 

Als man am andern Morgen an 
den See kam, um die Netze heraus-
zuziehen, 

wurde Altväterchen (vana taa-
dike) Tühi in der Schlinge festge-
macht gefunden . . . Am Ufer . . . 
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Hei! was er da vom Fischer 
und Fischerknaben durchgegerbt 
wurde ! 

Da er ohne Hilfe des Zaube-
rers vom Netze nicht loskommen 
konnte, so mußte er alle Hiebe ruhig 
hinnehmen. 

Die Fischer zerschlugen ihm 
wohl ein Fuder Prügelstecken auf 
dem Leibe, ohne hinzusehen, auf 
welchen Körperteil die Schläge fie-
len. Des alten Burschen blut 'ger 
Kopf war klotzig aufgeschwollen, 
die Augäpfel t raten aus ihren Höh-
len, — es war ein ebenso häßlicher 
wie gräßlicher Anblick, — aber der 
Fischer und sein Knabe hatten kein 
Erbarmen mit dem gemarterten Teu-
fel, sondern ruhten nur von Zeit zu 
Zeit aus, um von neuem darauf los 
zu dreschen. Als aber sein klägliches 
Bitten nichts half . . . 

. . . nahmen beide, der Fischer 
und sein Knabe, die Knüttel zur 
Hand und machten sich daran, dem 
Diebe seinen Lohn auszuzahlen. 

. . . und konnte sich nicht los-
machen, sondern war genötigt, dem 
Fischer unter die Augen zu treten. 

Obgleich der Knabe von 
schmächtigem Körperbau zu sein 
schien, so schmeckten doch seine 
Hiebe so bitter, daß sie dem alten 
Tühi durch Mark und Bein gingen 
und ihm den Atem zu benehmen 
drohten. Da begann Tühi zu schreien 
und zu flehen : . . . 

Man beachte, daß der Teufel in beiden Texten durch Zauber 
im Netze festgebannt ist, und zwar hat in Var. 1 В (sowie 1 A) 
der Fischer selbst den Zauber veranstaltet, während er in Var. 2 
einen fremden „berühmten Zauberer" konsultiert hat. D i e s e s 
Z a u b e r b a n n m o t i v k o m m t s o n s t a u s s c h l i e ß l i c h 
i n d e r v o n L o o r i t s h o c h g e s c h ä t z t e n V a r i a n t e 
-15 ν о r (Konsultation eines lettischen „Kundigen"), sowie außer-
dem i n d e r n e u h i n z u g e k o m m e n e n P l a g i a t v a r i a n t e 
19 (Ratschläge anderer Menschen). Im Gegensatz zu Loorits halte 
ich die Einführung eines f r e m d e n Zauberers in Var. 2 fü r eine 
willkürliche Änderung Kreutzwalds an dem bei Lagos (Var. 1 A) 
entlehnten, in Var. 1 В unverändert wiedergegebenen Motiv. 

Weiter gehen die Texte 1 В und 2 wieder auseinander. In 
Var. 1 В (wie schon in 1 A) bekennt der Teufel die Fische fü r 
das H o c h z e i t s f e s t s e i n e s S o h n e s gestohlen zu haben 
und bittet den Fischer sowie (auf Verlangen des letzteren) dessen 
„Knaben" (den Donnergeist) zum Hochzeitsfest (mit dem Hinter-
gedanken, sich mit Gewalt oder List ihrer Seelen zu bemächtigen) ; 
in Var. 2 ist von einer Hochzeit keine Rede und statt dessen wer-
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den die beiden vom Teufel eingeladen, aus dem Höllenhofe das 
h o h e L ö s e g e l d abzuholen (wobei der Teufel vielleicht den-
selben Hintergedanken hat) : 

. . . bot der alte Bursche endlich ein hohes Lösegeld, ja, er versprach 
dem Fischer die Hälf te seiner Habe und noch mehr, wenn der Bann gelöst 
würde. Der erzürnte Fischer ließ sich aber nicht eher auf den Handel ein, 
als bis ihm die letzte K r a f t ausging, so daß er keinen Stock mehr rühren 
konnte. Endlich kam, nachdem ein Ver t rag geschlossen worden, der alte 
Bursche mit Hülfe des Zauberers vom Netze los, worauf er den Fischer 
bat, er möge nebst seinem Knaben mit ihm kommen, um das Lösegeld abzu-
holen. Wer weiß, ob er nicht hoffte, sie noch durch irgendeine List zu 
betrügen. 

Das L ö s e g e l d m o t i v kommt sonst a u s s c h l i e ß -
l i c h - 7 ) in Loorits' Lieblingsvariante 15 vor und wird von ihm 
daher offenbar fü r echt volkstümlich gehalten; ich dagegen sehe 
es in Var. 15 als Plagiat aus Var. 2, in Var. 2 als Kreutzwalds 
willkürliche vereinfachende Änderung von Var. 1 В < 1 A an. 

Was in Var. 2 noch folgt, erweist sich als künstlich umstili-
sierte Kopie von Var. 1 В < 1 A, erweitert bloß durch das Motiv 
der Amnestierung des Helfers des Teufels durch den Donner-
geist : 

Var. 2: 

Im Höllenhofe (põiega talu) 
wurde den Gästen ein prächtiges 
und langes Fest bereitet, das über 
eine Woche dauerte, und bei wel-
chem es an nichts mangelte. 

Der alte Hausherr zeigte den 
Gästen seine Schatzkammern 

und geheimnisvollen Geräte und 
ließ von seinen Spielleuten dem 
Fischer zur Erhei terung die schön-
sten Weisen aufspielen (mängida). 

Eines Morgens sprach der 
Knabe Pikker heimlich zum Fischer: 

Var. 1 B: 
. . . so richtete er [der alte 

Tühi\ doch seinem Sohne eine präch-
tige Hochzeit aus, wo es an nichts 
feh l te . . . 

Tüki zeigte den Gästen seinen 
unermeßlichen Reichtum an Geld 
und Schätzen . . . 

E r ließ auch mancherlei wun-
dersame Instrumente spielen (pillisi 
ajada) .. . 

. . . sagte der Knabe heimlich 
zu seinem Herrn. 

27) Allerdings bietet in der teilweisen Plagiatvariante 14 der Teufel 
f ü r die gestohlenen Fische ein Maß Goldes an, aber schließlich läuf t die 
Angelegenheit doch auf eine Einladung zum Hochzeitsfeste des Teufelssoh-
nes hinaus. — In der neu hinzugekommenen reinen Plagiatvariante 19 ver-
spricht der Teufel, dem Fischer sehr viel Gutes zu tun, w e n n d e r 
F i s c h e r s i c h b e i i h m a l s K n e c h t v e r d i n g e . 
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„Wenn du heute wieder er-
f reu t und geehrt wirst, so bitte dir 
aus, daß man das pill bringe, wel-
ches in der Eisenkammer hinter 
sieben Schlössern liegt!" 

Bei Tische, als die Männer 
schon einen halben Rausch hatten, 
bat der Fischer, man möge ihm das 
pill aus der geheimen Kammer zei-
gen. 

Der Teufel zeigte sich willig, 
holte das pill herbei 

und fing selbst an darauf zu 
spielen. Allein obgleich er aus 
Leibeskräften hineinblies (puhus) 
und die Finger an der Röhre auf 
und ab bewegte, 

so war der Ton, den er her-
ausbrachte, doch nicht besser als 
das Geschrei einer Katze, die in den 
Schwanz gekniffen wird, oder das 
Gequieke eines Ferkels, das man auf 
die Wolfsjagd mitnimmt. 

Lachend sagte der Fischer: 
„Quälet euch nicht umsonst 

ab! Ich sehe wohl, daß aus euch 
doch kein рШ-Bläser mehr wird! 
Mein Hirtenknabe würde ein ge-
schickterer Spielmann (pillilööja, d. 
i. „pill-Schläger") sein". 

„Oho!" rief der Teufel, „ihr 
meint vielleicht, das рШ-Blasen sei 
ungefähr wie das Flöten auf einem 
Weidenrohr, und haltet es f ü r ein 
Kinderspiel! Komm, Brüderchen, 
versuch es erst, und wenn du oder 
dein Hirtenknabe etwas wie einen 
Ton aus dem pili hervorbringen 
könnt, so will ich nicht länger der 
Höllenwirt (põrgu peremees) heis-
sen." 

„Da nimm und Versuchs!" rief 
er und reichte das pili dem Knaben 
hin. 

„Bitte doch, daß das pili her-
ausgebracht werde, das hinter sie-
ben Schlössern l i eg t . . ." 

Der Fischer kam seinem Wun-
sche nach und begann sofort dem 
Höllenvater (põrgu taat) anzulie-
gen, daß er ihnen sein Wunder-рШ 
zeige . . . 

Der alte Tühi ging, ohne etwas 
zu ahnen, zum zweitenmal in die 
Falle. Er holte des Himmelsdonne-
rers (taeva müristaja) pili hinter 
sieben Schlössern hervor, 

legte seine fünf Finger an die 
Röhre (toru) desselben und fing aus 
Leibeskräften an zu blasen (puhu-
ma). 

Aber sein Spiel gab einen greu-
lichen Klang. 

„Werdet nicht böse und nehmt 
es nicht übel, wenn ich euch gerade-
aus sage, daß aus euch kein Meister 
auf dem pill (d. h. Spielmann) mehr 
wird ; mein Hirtenknabe könnte es 
wohl besser blasen . . ." 

Tühi, der keinen Betrug 
witterte, gab dem Knaben das pili 
in die Hand. 
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Der Knabe Pikker nahm es, 
als er aber den Mund an die 

Röhre setzte und hineinblies, da er-
bebten die Wände der Hölle, der 
Teufel und sein Gesinde fielen ohn-
mächtig hin und lagen wie tot da. 

Plötzlich stand an Stelle des 
Knaben der alte Vatev Donnerer 
(müristaja taat) selbst neben dem 
Fischei', 

dankte f ü r die geleistete Hülfe 
und sagte: „Künftig, wenn mein 
pill wieder aus den Wolken ertönt, 
soll deinen Netzen reiche Gabe be-
schieden sein". 

Dann t r a t er eilig die Heimkehr 
an. 

Unterwegs kam ihm der Paris-
taja poeg entgegen, fiel auf die Knie, 
bereute seine Schuld und bat demü-
tig um Verzeihung. Der Kõu taat 
sagte: „Oft genug vergeht sich des 
Menschen Leichtsinn gegen die 
himmlische Weisheit; danke drum 
deinem Glücke, Söhnchen, daß ich 
wieder Macht habe, die Spuren des 
Elends auszutilgen, welches deine 
Torheit über das Volk gebracht hat". 

Mit diesen Worten setzte er 
sich auf einen Stein 

und fing an, das Donnerinstru-
ment (müristamise pill) zu blasen, 

bis die Regenpforten sich auf-
taten und die Erde tränkten. 

Den Paristaja poeg nahm der 
alte Kõu taat als Knecht zu sich, wo 
er noch eben leben soll. 

. . . und bläst das pill so gewal-
tig, daß der böse Geist (kuri vaim) 
mitsamt seinem Gesinde zu Boden 
stürzt. 

Stat t des Knaben steht plötz-
lich der alte Pikne selber da . . . 

Pikne dankte, als er schied, 
seinem gewesenen Brotherrn und 
versprach, dessen Gebet immer zu 
erhören. 

Pikne eilte mit dem Fischer 
von dannen . . . 

. . . setzten sie sich beide auf 
•einen breiten Stein . . . 

• Hier begann Pikne zur Lust 
das pill zu blasen . . . 

. . . begann auf einmal ein Re-
gen zu fallen, welcher die ausge-
trocknete Erde nach sieben Mona-
ten wieder erfrischte. 

Was ist demnach Kreutzwalds Variante 2? Sie ist eine v o n 
K r e u t z w a l d k ü n s t l i c h g e f o r m t e D u b l e t t e zu 
d e m e b e n f a l l s v o n i h m g e s c h r i e b e n e n (aus Lagos' 
Text 1A umgemachten) T e x t e 1 B, zu dem er hier eine Teu-
felspaktsage, einen Schwank vom dummen Teufel und seinem 
Knecht (Aarne-Thompson 1148 A?) und die Helfer- und Laus-
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Episode (aus Aarne-Thompson 560?) hinzugefügt hat. D e r 
Q u e l l e n w e r t d i e s e r k ü n s t l i c h e n D u b l e t t e i s t 
g l e i c h N u l l . I n a l l e n F ä l l e n , w o w i r d i e A b -
w e i c h u n g e n d e s T e x t e s 2 v o m T e x t 1 В < 1A 
d u r c h U b e r e i n s t i m m u n g e n m i t a n d e r e n Va-
r i a n t e n zu s t ü t z e n s u c h e n , d r e h e n w i r u n s h i l f -
l o s i m Z a u b e r k i ' e i s e d e r n o t o r i s c h e n P l a g i a t -
v a r i a n t e n 3, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 20 h e r u m . 

* * 
* 

I s t a b e r d i e s e t u k e s i s c h e V a r i a n t e 15 d e n n 
t a t s ä c h l i c h e i n e P l a g i a t v a r i a n t e , u n d n o c h 
d a z u e i n e n o t o r i s c h e ? Loorits verneint dies aufs ent-
schiedenste — sehr begreiflich, denn sonst stürzt seine ganze 
Theorie in einem Augenblick zusammen; und obgleich er aner-
kennt, daß Jaan Sandra — w i e a l l e ü b r i g e n A u f z e i c h -
n e r ! 28) — Kreutzwald gelesen habe, möchte er sogar jeden klei-
nen Nebeneinfluß der beiden Kreutzwaldschen Texte nach Mög-
lichkeit ausschalten2 9). 

Wenn — wie im vorliegenden Falle — die Möglichkeit vor-
liegt, daß eine mündliche Variante einer gedruckten nacherzählt 
ist, so hat der Forscher sorgfältig nachzuprüfen: 1) ob zwischen 
der verdächtigen Variante (hier Var. 15) und ihrer möglichen 
gedruckten Quelle (hier sind es zwei: Var. 1 В und 2) nicht be-
s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e Ü b e r e i n s t i m m u n -
g e n in Inhalt oder Wortlaut vorhanden sind, die sie von den 
übrigen Varianten trennen; 2) ob die verdächtige Variante nicht 
mit einer, mehreren oder gar der Mehrzahl der übrigen Varian-
ten b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e Ü b e r e i n s t i m -
m u n g e n aufweist, die sie in Gegensatz zu der präsumptiven 
gedruckten Quelle s eilen und weder durch Zufall noch durch 
mehrfache Entlehnung aus einer anderweitigen Quelle (z. B. 
einem anderen Erzählungstypus) erklärt werden können. Er-
weist es sich, daß besonders charakteristische Übereinstimmun-
gen der e r s t e n Art vorhanden sind, solche der z w e i t e n Art 

28) Loorits, S. 04 Fußn. 1. 
-'») Vgl. bes. Loorits, S. 84 Fußn. 1 (s. u. S. 33), sowie außerdem 

Loorits, S. 89 (s. u. S. 44). 
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aber fehlen, so dürfen wir die verdächtige Variante als r e i n e 
P l a g i a t v a r i a n t e bezeichnen, die ü b e r h a u p t keinen 
Quellenwert besitzt und auf der keinerlei Schlüsse über die Nor-
malform oder Urform der Erzählung, über deren Heimat usw. 
aufgebaut werden dürfen. — Sind hingegen zweifellose charak-
teristische Übereinstimmungen sowohl der e r s t e n als der 
z w e i t e n Art vorhanden, so haben wir es mit einer t e i 1 w e i -
s с η Ρ 1 a g i a t v a r i a n t e, d. h. mit einer V e r s c h m e l z u n g 
e i n e r a u s e i n e m B u c h e e n t l e h n t e n m i t e i n e r 
e c h t e n m ü n d l i c h e n V a r i a n t e zu tun. Eine solche teil-
weise Plagiatvariante besitzt allerdings Quellenwert, a b e r n u r 
h i n s i c h t l i c h j e n e r Z ü g e , d i e s i c h m i t d e r g e -
d r u c k t e n V a r i a n t e nicht d e c k e n u n d g l e i c h z e i -
t i g d u r c h c h a r a k t e r i s t i s c h e Ü b e r e i n s t i m -
m u n g m i t a n d e r e n V a r i a n t e n g e i s t ü t z t s i n d ; 
a l l e übrigen Züge sind quellenkritisch v ö l l i g w e r t l o s . 

Es ist dies eine e b e n s o e l e m e n t a r e w i e e i s e r n e 
R e g e l , o h n e w e l c h e d e r E i n f l u ß d e r g e d r u c k t e n 
V a r i a n t e n a u f d i e m ü n d l i c h e n s i c h ü b e r h a u p t 
n i c h t e r k e n n e n o d e r b e u r t e i l e n l ä ß t . 

Betrachten wir nun die Variante 15. Sie enthält zunächst 
eine E i n l e i t u n g , in der von dem Amte des „Donnerers Il ja" 
und davon die Rede ist, daß ihm s c h o n f r ü h e r , i n s e i n e r 
K i n d h e i t , e i n e g a n z ä h n l i c h e G e s c h i c h t e w i e 
d i e h i e r e r z ä h l t e p a s s i e r t w a r (der Aufzeichner 
Jaan Sandra meint damit die später ebenfalls von ihm aufgezeich-
nete Var. 16, deren wesentliche Inhaltsgleichheit mit Var. 15 er 
offenbar nicht merkt) : 

W ä h r e n d d e r D o n n e r e r I l j a s c h l ä f t . 

(Müristäjä Ilja magamah.) 

Der heilige I l ja , oder, wie man bei uns zu sagen pflegt, der „Donnerer 
I l ja" (müristaja I.), wohnte hoch oben über den Wolken, wo er in der 
Sommerzeit in seinem feurigen Wagen spazieren f u h r und in der Winterzeit 
immer in einem goldenen Wagen ruhte, das kleine Hirten-рШ seiner Knaben-
zeit (karja-põlve pillikane) unter dem Haupte. Wie und welcher Ar t seine 
Kindheit gewesen, und wie er dazu gekommen, im Himmel oder auf den 
Wolken ein so hohes Amt zu bekleiden, davon erzählen sich die Setukesen 
auch eine Geschichte, wie ich sie in den folgenden Kapiteln berichten will. 
Nun zur Sache! 
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Der Donnerer Il ja, der in seinem irdischen Leben schon als Knabe 
mit der Sippschaft des alten Bösen (vana halv) ha r t aneinandergeraten war, 
haßte diese auch oben über den Wolken noch unbarmherzig. Sein Haupt-
bestreben ist es, sie alle mit den Donnerkugeln (pikse loodi) zu erschlagen, 
wenn es in seiner Macht steht. Der Teufel (vanahalv) aber hat te schon 
f rühe r einmal, als Il ja noch ein Hirtenknabe war, dessen pill gestohlen. 
Dieser aber hat te es wiedererlangt. 

Nun beginnt die eigentliche Geschichte. Die Anfangssitua-
tion entspricht genau derjenigen in Var. 1 В und zum Teil in Var. 
2, ohne daß man eine deutliche Abhängigkeit im Wortlaut fest-
stellen könnte: 

Deshalb bemüht sich der Böse wiederum, dem Donnerer I l ja das pill 
hinterrücks zu stehlen. Diesen listigen und bösen Plan kannte I l ja ganz 
genau, und er gab gut acht, daß es dem Teufel (vanaraisk) nicht gelänge, 
ihn zu erwischen. Obwohl er ständig und immerdar sein merkwürdiges pill 
zu Häupten hielt, mit welchem er im Winter nichts tun konnte, versuchte 
der Teufel (vana Tühi-vaim) doch immer wieder, es zu erwischen, was ihm 
jedoch nie glücken wollte. 

Immerhin vergleiche man hiermit folgende Sätze : 
V a r . 1 В : Obwohl die Männer Tag und Nacht einander auflauerten 

und sich schier die Köpfe zerbrachen, ob sie einen Gewaltstreich verüben 
oder List anwenden sollten — so hatten sie doch noch nicht den passenden 
Augenblick zur A u s führung ihrer Anschläge gefunden. 

V a r. 2 : . . . aber der alte Kõu ist stets wachsam, er läßt weder Tag 
noch Nacht das Donnerwerkzeug (müristamise riist) aus den Augen, wie 
wäre da ein Entwenden möglich? 

V а r. 1 В : . . . unglücklicherweise hat te er vergessen, sich sein pill 
zu Häupten zu legen, wo das Instrument (mängiriist) sonst immer seinen 
Platz fand. 

Nun geht es weiter: 

Var. 15: 

Einst im Sommer 3 0 ) , während 
der Teufel (vana Juudas) unermüd-
lich darauf aus war, das kostbare 
pill zu stehlen, vor dessen Blasen 
(puhkmine) die Scharen der Hölle 
(põrgu vägi) erzitterten, 

war Il ja doch im goldenen 
Neste seines Wagens eingeschlum-
mert, 

Var. 1 B: 

Der alte Tühi, der dem Feinde 
f a s t immer auf Schritt und Tritt 
nachspürte . . . 

. . . daß Pikne . . . eingenickt 
war und bald wie ein Sack schlief . . . 

;i0) Vgl. Var. 2 (in der Vorgeschichte) : „Da traf es sich, daß an 
einem heißen Tage . . .". 
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wo dei- alte Böse ihn in die-
sem Zustande fand. 

Klopfenden Herzens und voll 
großer heimlicher Freude, schlich 
er sich an den Herrn des strafenden 
pill (ko r'staja-pUl) heran 

und zog ganz sachte und un-
hörbar dem Donnerer I l ja das pill 
unter dem Kopfe weg 

und ergriff mit der kostbaren 
Beute die Flucht, 

das Herz zum Überlaufen voll 
Freude. 

Denn er dachte, darüber würde 
sich der Donnerer I l ja am meisten 
ärgern 

und dadurch seine Macht ver-
r ingert werden. 

Nun hoffte er, ohne Furcht või-
deni Donnerinstrument (pikse pill) 
leben und weben zu können, wo er 
wolle. Denn bisher waren er und 
seine ganze Sippe in großer Angst 
und Schrecken gewesen. 

Als der Donnerer Il ja aus 
seinem Schlummer erwachte, er-
schrak er sehr. 

Dennoch war es ihm alsbald 
klar, wo sein pill geblieben war. 

Er hätte auf der Stelle zu Gott 
(Jummal) gehen können und Klage 
über den Teufel führen, der ihm das 
pill gestohlen hatte, 

wagte aber nicht, es zu tun. 
Gott hätte ihn gleich wegen sei-

ner Verschlafenheit und Nachlässig-
keit samt seinem Wagen auf die 
Erde geschickt. 

Davor fürchtete er sich und 
ging mit sich zu Rate, wie er das 
verlorene pill wiedererlangen könnte. 

. . . fand den Pikne schlafend, 

t r a t auf den Zehen heran, 

nahm das pill von der Seite 
des Schlafenden 

und machte sich mit seinem 
Raube auf die Socken. 

Dadurch hoffte er jetzt den 
Vater Donnerer (müristaja taat) 
am meisten zu ärgern 

und die Macht desselben zu 
schwächen, 

daß er das strafende Werk-
zeug (karistaja riist) versteckte, 
welches bis dahin das schlimmste 
Züchtigungsmittel f ü r die Bewohner 
der Hölle (põrgulised) gewesen war. 
. . . Sonst fürchte te er Pikne's pill 
wie einen Kobold (koll) ... jetzt 
aber konnte er schon etwas dreister 
sein. 

Als nun Pikne, a^s dem Schlafe 
erwachend, die Augen weit auf-
sperrte, sah er alsbald, welch einen 
Verlust ihm, derweil er schlief, der 
Feind verursacht hatte. 

Daß kein andrer als der alte 
Tühi das pill hätte stehlen können, 
das war ihm gleich klar . . . 

Wohl hät te er Altvater (vana 
isa) die Sache mit dem Diebstahl 
klagen und ihn um Hülfe bitten kön-
nen, 

aber dadurch hätte er seine ei-
gene Sorglosigkeit verraten, und 
Altvater (vana taat) hätte ihn im 
Zorn noch obendrein gezüchtigt. 

. . . doch fand er eine Zeitlang 
keinen zweckmäßigen Plan, wie er 
des Feindes habhaf t werden und ihm 
sein pill wieder abnehmen könnte. 
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Wie man sieht, ist die Übereinstimmung Satz für Satz bril-
lant ; was aber das wichtigste ist : Loorits hat nicht bemerkt, daß 
d i e V a r . 15 d u r c h a u s n i c h t m i t d e m L a g o s s c h e n 
T e x t e 1A, s o n d e r n m i t d e m d a r a u s u m g e m a c h -
t e n K r e u t z w a l d s c h e n 1B ü b e r e i n s t i m m t , a l s o 
e i n e R e i h e p e r s ö n l i c h e r T e x t ä n d e r u n g e n 
K r e u t z w a l d s w i d e r s p i e g e l t . Dies gilt vor allem fü r 
das v o n K r e u t z w a l d h i n z u g e f ü g t e , außer Var. 1 B, 
15 und der teilweisen Plagiatvariante 14 (s. u.) nirgends 31 ) vor-
kommende M o t i v , d a ß d e r D o n n e r g e i s t e s n i c h t 
w a g t , d e n T e u f e l v o r G o t t zu v e r k l a g e n , d a e r 
s e l b s t v o n G o t t b e s t r a f t zu w e r d e n f ü r c h t e t . 
Der Text 1 A lautet viel einfacher : 

Einst schlief Pikne, der Donner, einen süßen tiefen Schlaf, unbeküm-
mert um seine theuere Habe, vergessend seiner Pflichten ; da schlich der 
Teufel, der lauernde Feind, heran und stahl die brummende Trommel des 
Donners, auf daß dieser, erwachend ein Aergerniß habe. Der Donner f ä h r t 
aus dem Schlafe auf, blickt um sich und vermißt sein ihm theures Instru-
ment, nur der Teufel konnte es ihm geraubt haben, wie aber ihm beikom-
men? wie es ihm entreissen? . . . er denkt lange darüber nach, welches 
Mittel er anwende, damit er zu seiner Trommel gelange. 

Im weiteren stimmt die Var. 15 nicht mit Var. 1 B, sondern 
mit Var. 2 überein, da letztere gerade a n d i e s e r S t e l l e 
(nicht am Schluß der Erzählung!) eine (in Var. 15 stark erwei-
terte) Schilderung der f u r c h t b a r e n D ü r r e einschaltet 
(ebenso wie Var. 11 und die notorischen Plagiatvarianten 12, 19, 
vgl. auch die Plagiatvariante 8) : 

Var. 15: 

Unterdessen verging manch 
lange dürre Woche, während der 
Donnerer Il ja hier und da nach den 
Spuren des Diebes forschte. Und auf 
der Erde war ein sehr großes Ge-

Var. 2: 

Jetzt aber brach über die Welt 
und die Menschen ein Unglück her-
ein, welches der Paristaja poeg nicht 
hatte vorhersehen können: die Wol-
ken spendeten keinen Tropfen 

: i l) In den reinen Plagiatvarianten 6, 20 und den teilweisen Plagiat-
varianten 7, 9 hat sich aus dem Kreutzwaldschen Befürchtungsmotiv das 
Motiv einer tatsächlichen Bes t rafung des Donnergeistes entwickelt. 
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schrei nach Regen, denn alles Korn 
und Gras verbrannte und verdorrte 
in der glühenden Sonne wie im 
Feuer. Die Wolken ließen keinen 
Tropfen Regen mehr auf die Erde 
fallen, alles verschmachtete und 
welkte hin, selbst auf den aller-
feuchtesten Stellen, und den Men-
schen drohte der Hunger. 

Feuchtigkeit mehr, und alles welkte 
in der Dürre dahin. 

Der folgende Teil des Textes von Var. 15 stimmt wieder zu 
Var. 1 В : 

Var. 15: 

Der Donnerer Ilj a war in 
einer bösen Klemme. 

Er nahm eiligst die Spur des 
Diebes auf, 

der sich samt dem kostbaren 
pill auf dem Grunde eines tiefen 
Sees, in einem Rattenloch im steilen 
Ufer verkrochen hatte und dort mit 
dem pill den Donnerer I l ja verlachte 
und verspottete. 

Was sollte der Donnerer Il ja 
nun tun? 

Obgleich er von den hohen Wol-
ken aus mit seinem Blitzauge (pikse 
silmaga) die ganze Erde übersehen 
konnte, war es ihm doch unmöglich, 
ihn auf dem Grunde des Sees im 
Rattenloch im steilen Ufer zu ent-
decken. 

Der Donnerer I l ja aber wußte 
sogleich, daß er sich auf dem Grunde 
des Sees versteckt hielt. 

E r hatte sich in einen Setu-
kesenknaben verwandelt 

und ging zum Strande ans Ufer 
des Sees, um im Häuschen eines Fi-
schers seine Dienste anzubieten. 

Nachdem der Fischer das 
Bürschlein von Kopf zu Fuß be-
schaut hatte, sagte er : 

Var. 1 B: 

Er kannte manches heimliche 
Schlupfloch, wo Pikne's Pfeile (noo-
lid) ihm nichts anhaben konnten : auf 
dem Wassergrunde konnte er vor 
Pikne ohne Sorge sein. 

Pikne dachte gleich, . . . daß er 
irgendwo unter dem Wasser ver-
steckt säße . . . 

E r nahm die Gestalt eines klei-
nen Knaben an, 

ging dann in die Dörfer am 
Strande unci forschte dort nach, ob 
es nicht möglich sei, irgendwo bei 
einem Fischer in Dienst zu treten. 

Ein wohlhabender (nõukas) 
Fischer, namens Lijon, sagte, nach-
dem er des höflichen Knaben Rede 
angehört : 
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„Was f ü r ein Rindvieh hät te 
ich, um danach zu sehen, Kühe und 
Schafe zu hüten ! 

Wo soll ich mit dir hin? 
Weil du aber augenscheinlich 

ein Waisenkind bist, will ich dich aus 
Barmherzigkeit aufnehmen. 

Du kannst mir die Netze flicken 
und nachsehen, ob Fische darin sind". 

Das Bürschlein f reu te sich und 
war seines Herren Lust und Freude, 
so daß der Fischer und seine Frau , 
die selber keine Kinder hatten, beide 
glücklich waren, ein so eifriges 
Bürschlein zur Hilfe im Hause zu 
haben. Das Bürschlein war auch 
unendlich flink und fleißig beim Flik-
ken der Netze und beim Nachsehen, 
ob Fische darin wären, damit alles 
in Ordnung zuginge. 

„Eine Viehherde habe ich nun 
zwar nicht, wo ich deinesgleichen 
brauchen könnte, 

aber ich will dich auf Probe 
nehmen, 

ob man aus dir nicht mit der 
Zeit einen Gehülfen beim Fischfang 
machen kann . . 

Schon nach einigen Tagen fand 
er, daß ihm der muntere Lehrling 
von Nutzen war, der alle Handgriffe 
leicht au f f aß t e und seinem Herrn 
auf jedem Schritt behülflich zu sein 
wußte. Allmählich wurde der Knabe 
gleichsam seine rechte Hand . . . Der 
Knabe abe r . . . f reu te sich des un-
verhofften Glückes . . . 

Die Übereinstimmung insbesondere der Worte des Fischqrs 
an den Knaben ( d i e w i e d e r u m e i n K r e u t ζ w a l d -
s c h e r Z u s a t z zu V a r . 1 A s i n d u n d s o n s t n i c h t 
e i n m a l i n d e n ä r g s t e n P l a g i a t v a r i a n t e n v o r -
k o m m e n ) in Var. 1 В und 15 ist so verblüffend, daß selbst 
Loorits bei der Sache nicht wohl wird und er die Übereinstim-
mung in einer Fußnote 3 3 ) wegzudisputieren sucht: 

Im Original: „Mis kari tõbras mull kaija, lehma lamba kaitsa, kohes 
ma su pane?"' Es ist kaum anzunehmen, daß solch eine echt-setukesische 
Redewendung unter dem literarischen Einflüsse Kreutzwalds geschrieben 
ist, der sich an derselben Stelle (Var. 1 B) viel ünbeholfener ausdrückt : 
„lojuste karja mul kül ei ole, kuhu sinusuguse võiksin panna". 

Also weil Sandra den Gedanken Kreutzwalds in frischerem, 
volkstümlicherem Ton geäußert hat als jener, kann er ihn bei 
Kreutzwald nicht entlehnt haben ! 

Nun springt die Variante 15 wieder zur zweiten Quelle — 
Var. 2 — über: 

:i;j) Loorits, S. 84 Fußn. 1. — Auf S. 89* gibt er allerdings die M ö g -
l i c h k e i t zu, daß einige rein stilistische Ausdrücke der Var. 15 Kreutz-
wald entnommen seien (s. unten S. 44). 

3 



34 WALTER ANDERSON В XLV. ι 

Var. 15: 

Doch das Büblein fand immer 
wieder, daß die Netze leer waren, 
was es seinem Herrn ehrlich und 
offen erzählte. 

Der Fischer sprach: „Es ist 
wahr, Söhnlein, es ist wahr! Ich 
habe mich auch oft gewundert, wie 
die Netze leer bleiben konnten, ob-
gleich es still, schwül und eine rechte 
Nacht zum Fischen gewesen ist, wie 
nur je". 

Auf den Rat des Bürschleins 
gingen sie in einer klaren mondhel-
len Nacht hin, um nach den Netzen 
zu sehen, nach dem Diebe zu spähen 
und zu wachen. 

Um Mitternacht, als sie beide 
aus dem Kahn hinunter still in das 
Wasser schauten, sah das scharfe 
Auge des Buben, wie der Böse (vana-
halv) mit seiner langen, schmalen 
Hand aus den Maschen des Netzes 
Fische in seinen Rucksack las und 
das Netz leer machte. 

Nur was nach Mitternacht ins 
Netz ging, blieb f ü r den Fischer 
übrig. Den größeren Abendfang 
behielt der Teufel (vana Tühi) und 
ging damit seines Weges. 

Früh am nächsten Morgen ging 
der Hausvater nach Lettland zu ei-
nem „Kundigen" (tundja) und bat 
ihn, auf drei Tage zu ihm zu kom-
men. Der war gegen eine Zahlung 
alsbald bereit und willig zu kommen 
und den seltenen Fischdieb zu fan-
gen. Der Weise oder Kundige (tark 
vai tundja) langte an und ließ die 
Netze auf seine Art ins Wasser. 
Darin sollte sich der alte Teufel 
(vana juudas) mit dem Hals ver-
fangen. 

Var. 2: 

Dem Fischer war es längst auf-
gefallen, daß oftmals die f ü r die 
Nacht in den See gelassenen Netze 
am Morgen ganz leer heraufgezogen 
wurden, aber er konnte sich die Ur-
sache nicht erklären. 

In einer mondhellen Nacht, als 
er mit seinem Herrn an den See kam, 
um nach den Netzen zu sehen, t raf 
es sich, daß der Dieb gerade bei der 
Arbeit war. 

Als sie über den Rand ihres 
Kahnes ins Wasser blickten, sahen 
sie beide, wie der alte Bursche aus 
den Maschen des Netzes Fische her-
ausholte und in seinen Schultersack 
(kaelkott) stopfte. 

Am folgenden Tage ging der 
Fischer einen berühmten Zauberer 
( tark) um Hülfe an und bat ihn, den 
Dieb durch seine Kunst (temp) der-
maßen an das Netz zu bannen, daß 
er ohne Willen des Besitzers sich 
nicht losmachen könnte. Das ge-
schah denn auch ganz nach des 
Fischers Wunsch. 

Ich habe schon oben (S. 23) gezeigt, daß die K o n s u l -
t a t i o n e i n e s f r e m d e n Z a u b e r e r s in Var. 2 eine 
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w i l l k ü r l i c h e Ä n d e r u n g K r e u t z w a l d s darstellt, da 
sowohl in Var. 1 A als in 1 В der Fischer selbst ein Zauberer 
ist, während in allen übrigen Varianten (außer Var. 15 und 19) das 
Zauberbannmotiv überhaupt fehlt. Man beachte, daß es sich in 
Var. 15 um einen l e t t i s c h e n Zauberer handelt: eine ortsge-
mäße Umgestaltung des f i n n i s c h e n Zauberers, der in Var. 
2 — freilich nicht an dieser Textstelle, sondern an einer frühe-
ren (s. o. S. 21) — vorkommt. 

Die nun folgende Prügelszene geht in der Hauptsache auf 
Var. 1 В zurück (obgleich Var. 1 В und 2 hier einander sehr nahe 
stehen) : 

Var. 15: 

Um Mitternacht gingen sie alle 
drei zum See, um nach den Netzen 
zu sehen, 

jeder einen tüchtigen, klafter-
langen Ebereschenprügel zur Seite, 
worein noch neun Kreuze geschnitten 
waren. Damit wollten sie den Fisch-
dieb mannhaf t durchprügeln. 

Als sich der Kahn dem Netze 
genähert hatte, begann der See über 
dem Netze gewaltig zu sieden, denn 
der Böse stak mit Hals und Armen 
im Netz und versuchte, sich gewalt-
sam zu befreien. 

Nun zog der Kundige den Bö-
sen mit Hilfe seiner Zaubergewalt 
in den Kahn, wo ihm mancher Hieb 
mit dem Prügel um die Ohren sau-
ste, daß dem armseligen Wichte 
(mehekene) die Ohren klangen. 

Dann machten sich alle drei 
daran, ihm das Fell zu gerben. 

Am lautesten aber hat der Bit-
terböse (vana mòro) unter den (Strei-
chen des Buben geheult und flehent-
lich gebeten, er möge es genug sein 
lassen. 

Var. 1 B: 

Als man am andern Morgen an 
den See kam, um die Netze heraus-
zuziehen . . . 

. . . mit dem Ruder von Eber-
eschenholz (pihlakase aeruga) ... 

. . . wurde Altväterchen (vana 
taadike) Tühi in der Schlinge fest-
gemacht gefunden und konnte sich 
nicht losmachen . . . 

Als nun sein Kopf mit dem 
Netze auf die Oberfläche des Was-
sers stieg, versetzte ihm der Fischer 
mit dem Ruder von Ebereschenholz 
(pihlakase aeruga) gleich einige 
Hiebe zum Gruß, daß dem Männlein 
die Ohren sausten. 

Am Ufer nahmen beide, der 
Fischer und sein Knabe, die Knüttel 
zur Hand und machten sich daran, 
dem Diebe seinen Lohn auszuzahlen. 

Obgleich der Knabe von 
schmächtigem Körperbau zu sein 
schien, so schmeckten doch seine 
Hiebe so b i t t e r . . . Da begann Tühi 
zu schreien und zu flehen . . . 
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Var. 15: 

Die Vollzieher der Strafe aber 
dachten gar nicht daran, sondern 
fuhren fort, den alten Dieb ununter-
brochen zu prügeln. 

Var. 2: 

. . . aber der Fischer und sein 
Knabe hatten kein Erbarmen mit 
dem gemarterten Teufel, sondern 
ruhten nur von Zeit zu Zeit aus, um 
von neuem darauf los zu dreschen. 

Es folgt die L ö s e g e l d e p i s o d e nach Var. 2 (wie wir 
oben S. 24 gesehen haben, kommt sie sonst nirgends vor) : 

Var. 15: 

Obgleich er die Prügelnden mit 
honigsüßen Worten bat und ihnen 
die größten Kostbarkeiten versprach, 
ließen sie doch nicht ab. 

Endlich, als er ihnen sieben 
Lasten Goldes zum Lohn f ü r die 
Prügel versprach, 

stellten sie das Prügeln ein. 

Da hub er von neuem an zu 
bitten, sie möchten ihn aus seiner 
Gefangenschaft im Netze befreien, 
was sie denn zuletzt auch taten, 
nachdem der Handel und Ver t rag mit 
ihm besiegelt war. 

Als der Bitterböse (vana moro) 
aus dem Netze f re i ward, 

hieß er den Fischer samt seinem 
Buben mit ihm zur Hölle nach den 
versprochenen Lasten Goldes kom-
men. 

Der armselige Wicht ahnte 
nicht, daß der Bub des Fischers kein 
anderer als der Donnerer Il ja sel-
ber war. 

Var. 2: 

Als aber sein klägliches Bitten 
nichts half, 

bot der alte Bursche endlich ein 
hohes Lösegeld, ja, er versprach dem 
Fischer die Hälf te seiner Habe und 
noch mehr, wenn der Bann gelöst 
würde. 

Der erzürnte Fischer ließ sich 
aber nicht eher auf den Handel ein, 
als bis ihm die letzte K r a f t ausging, 
so daß er keinen Stock mehr rühren 
konnte. 

Endlich kam, nachdem ein Ver-
t r ag geschlossen worden, der alte 
Bursche mit Hülfe des Zauberers vom 
Netze los, 

worauf er den Fischer bat, er 
möge nebst seinem Knaben mit 
ihm kommen, um das Lösegeld ab-
zuholen. 

Bei den weiteren (von Sandra liebevoll ausgemalten) Sze-
nen — bis zu dem Augenblick, wo der Teufel das Donnerinstru-
ment herausholt — dient als Vorlage ebenfalls in der Regel Var. 
2 (obgleich Var. 1 В und 2 hier einander wieder sehr nahe stehen) : 
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Var . 15: Var. 2: 

Nach einer eiligen Fahrt von 
einigen Tagen und Nächten langten 
sie in der Hölle an, 

wo zur Feier der Wiederkehr 
des alten Hausherrn ein großes Fest 
geplant wurde. Auch der Fischer 
und sein Geselle wurden gebeten, zu 
verweilen, bis morgen das Fest ge-
feiert würde. 

Auf den Rat seines klugen Büb-
leins blieb er, um zu sehen, wie es 
auf einem Höllenfeste zuginge. 

Fuder von allerlei Fleisch wur-
den aus allen Gegenden und Ländern 
herbeigefahren ; ebenso langte eine 
ganze Fuhre Schnaps, wer weiß, wo-
her, in der Hölle an, wovon die ganze 
Festgesellschaft ohne Grenze und 
Maß trinken konnte. 

Als alle Speisen und Getränke 
beisammen waren, ging der alte Höl-
lenpapa (põrgu papa) selber hinaus 
und pfiff dreimal sehr laut, worauf 
die ganze Sippe der Höllenbewohner 
(põrguliste sugukond) aus allen 
Seen, Meeren, Städten, Wäldern, 
Wolken und Winden zusammen-
strömte 3 4) . 

Nun ward ein Fest gefeiert, des-
gleichen der Fischer nicht einmal 
im Traume gesehen. Es ward un-
endlich viel gegessen und getrunken, 
und niemand litt Mangel. 

Im Höllenhofe (põrgu talu) 
wurde den Gästen ein sehr prächti-
ges und langes Fest bereitet . . . 

Im Höllenhofe (põrgu talu) 
wurde den Gästen ein sehr prächti-
ges und langes Fest bereitet, das 
über eine Woche dauerte, und bei 
welchem es an nichts mangelte. 

Var. 15: 

Es ward getanzt und gesprun-
gen, und alles war auf die unver-
schämteste Ar t und Weise vei'gnügt 
und lustig. 

Ja , das war dir ein Fest! 

Var. 1 B: 

E r ließ auch . . . noch wunder-
samere Tänze auf führen , wie es nie-
mand sonst verstand, als eben nur 
sein Hausgesinde. 

3 J) Dieses sonst in keiner einzigen von unseren Varianten vorkom-
mende Motiv des Z u s a m m e n p f e i f e n s d e r T e u f e l ist ein anders-
wo entlehntes Märchenmotiv; es begegnet ζ. B. in russischen Varianten des 
Märchens Aarne-Thompson 313: vgl. Α. H. Аванасьевъ, Народный руесюя 
сказки

3

, Москва 1897, Π 57 Nr. 125 а. 



38 WALTER ANDERSON В XLV. ι 

Var. 15: Var. 2: 

Am nächsten Tage, als alle 
Festteilnehmer in frühester Fest-
stimmung waren, 

tx^at das Büblein zum Fischer 
und flüsterte ihm ins Ohr: 

„Bitte heute den alten Haus-
herrn um ein Musikinstrument f ü r 
das Fest. Sie haben ein wunderba-
res pill, das sie hinter neun eisernen 
Schlössern verborgen halten. Sage 
ihnen, sie sollen es zum Spielen her-
ausholen !" 

Als das Büblein eben seine Rede 
beendet hatte, t r a t der alte Höllen-
papa vor den Fischer und f rag te ihn 
in f roher Stimmung: 

„Na, Fischtöter, ist es nicht 
hübsch? Oder wird dir die Zeit lang 
und du möchtest lieber mit deinen 
sieben Lasten Goldes nach Hause 
gehen?" 

Beim letzten Satze verzog sich 
die böse Stirn des Teufels in viele 
Falten. 

Der schlaue Fischer schien das 
zu bemerken und sagte freundlich: 

„Ja, lieber Hausherr , die Zeit 
wird mir hier gar nicht lang, ich 
wundere mich aber, daß hier unter 
so vielen Hunderten und Tausenden 
keiner ein Musikinstrument ( pill ) 
hat, wonach die Festgäste das Tanz-
bein schwingen könnten. Bei uns 
auf der Erde wird auf jedes Fest, 
und sei es ein Katzentauffest , irgend-
ein Spiehnann (pillimees) geladen. 
Wie es scheint, habt ihr weder ein 
pill, noch einen Spielmann". 

Nach diesen Worten fuh r der 
Hausherr auf , gab sich einen Ruck 
und sagte stolz und hochmütig: 

„Ach, wir hätten kein pill, 
sagst du? Wir haben solch ein pill, 
wie weder auf der Erde noch über 
den Wolken eins zu finden ist. Auch 
bin ich selber ein sehr großer Spiel-

Bei Tische, als die Männer 
schon einen halben Rausch hatten . . . 

Eines Morgens sprach der Kna-
be Pikker heimlich zum Fischer: 

„Wenn du heute wieder er-
f reu t und geehrt wirst, so bitte dir 
aus, daß man das pill bringe, wel-
ches in der Eisenkammer hinter sie-
ben Schlössern liegt!" 

. . . bat der Fischer, 

man möge ihm das pill aus 
der geheimen Kammer zeigen. 
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mann (pillimie s, pillilüöja), des-
gleichen ein zweiter nicht leicht zu 
finden ist. Warte nur, ich gehe und 
hole mein pill, dann hörst und siehst 
du, daß ich recht habe". 

Während der alte Papa nach 
dem pill ging, 

unterwies der schlaue Fischer-
knabe seinen Herrn, wie er ihm das 
pill in die Hände spielen solle. 

Der Fischer gelobte, den 
Wunsch seines findigen Jungen zu 
erfüllen. 

Der Teufel zeigte sich willig, 
holte das pill herbei . . . 

Der Schluß von Var. 15 folgt viel genauer dëm ausführli-
chen Schlüsse von Var. 2 als dem kürzeren von Var. 1 В (man 
beachte u. a. die sehr charakteristische, sonst nirgends vorkom-
mende Erwähnung des F e r k e l s sowie das nicht minder charak-
teristische Versprechen g u t e n F i s c h f a n g s b e i G e -
w i t t e r ) : 

Var. 15: 

Es verging nur wenig Zeit, bis 
der Teufel ( vana-mõro ) mit dem 
wunderbaren pill zurück war, 

vor welchem sich alle Festteil-
nehmer in Angst und Schrecken zu-
rückzuziehen schienen. 

Auch im Teufel selber schien 
eine heimliche Furcht zu stecken, 
die er unter f roher Festlaune zu 
verbergen trachtete. 

E r setzte sich keck auf eine 
Bank und blies (puhk) und keuchte 
aus Leibeskräften in das pill. 

Dennoch gab das wunderbare 
pill keinen besseren Ton von sich 
als ein Ferkel, das aus einer Zaun-
lücke gezogen wird, worin es sich 
versehentlich verfangen hat. 

Nachdem er dieses Spiel eine 
Weile getrieben hatte, f r ag te er den 
Fischer: 

Var. 2: 

Der Teufel holte das pill 
herbei 

und fing selbst an darauf zu 
spielen. Allein obgleich er aus Lei-
beskräften hineinblies (puhus) und 
die Finger an der Röhre auf und ab 
bewegte, 

so war der Ton, den er her-
ausbrachte, doch nicht besser als 
das Geschrei einer Katze, die in den 
Schwanz gekniffen wird, oder das 
Gequieke eines Ferkels, das man auf 
die Wolfsjagd mitnimmt. 
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„Na, alter Fisthtöter , ist es 
nicht hübsch, daß wir auch ein pill 
auf dem Feste haben?" 

Der Fischer antwortete keck 
und flink: 

„Nun ja, alter Hausvater, es 
ist schon hübsch, daß wir ein pill 
auf dem Feste haben, aber nimm es 
nicht übel, ihr versteht damit nicht 
recht zu spielen. 

Ihr glaubt's wohl nicht, daß 
ich viel besser spielen kann, als einer 
von euch? 

Ich glaube gar, mein Hirten-
knabe hier kann's besser als ihr !" 

Diese Rede kränkte den Teu-
fel (vanamöro). 

Er wollte den Fischer der 
Prahlerei und Großtuerei überfüh-
ren, 

gab dem Jungen das pill und 
sagte : 

„Na, Bürschlein, spiele besser 
als ich! 

Und wehe euch beiden, wenn 
ihr euch umsonst großgetan und 
euer Spiel nicht besser is t!" 

Als der Junge das pill an die 
Lippen setzte und anhub zu blasen — 

begann das wunderbare pill 
nach Art des Donnerns (pikse müris-
tamise viisil) gewaltig zu grollen, 

daß die Mauern der Hölle beb-
ten und zitterten. 

Alle Festteilnehmer der Hölle 
fielen in eine tiefe Ohnmacht 

und lagen wie verendet am Bo-
den und rührten sich nicht. 

Auch der alte Fischer erschrak 
über den wohlbekannten Ton des 
gefürchteten pill und hub an sich zu 
bekreuzigen. 

Lachend sagte der Fischer: 

„Quälet euch nicht umsonst ab! 
Ich sehe wohl, daß aus euch doch 
kein рШ-Bläser mehr wird! 

Mein Hirtenknabe würde ein 
geschickterer Spielmann (pillilööja, 
d. i. „рг'/Z-Schläger") sein". 

„Oho!" rief der Teufel, „ihr 
meint vielleicht, das рг/Z-Blasen sei 
ungefähr wie das Flöten auf einem 
Weidenrohr, und haltet es f ü r ein 
Kinderspiel! . . 

. . . rief er und reichte das pill 
dem Knaben hin. 

„. . . Komm, Brüderchen, ver-
such es erst, 

und wenn du oder dein Hirten-
knabe etwas wie einen Ton aus dem 
pill hervorbringen könnt, so will ich 
nicht länger der Höllenwirt (põrgu 
peremees) heißen". 

Der Knabe Pikker nahm es, 
als er aber den Mund an die Röhre 
setzte und hineinblies, 

da erbebten die Wände der 
Hölle, 

der Teufel und sein Gesinde fie-
len ohnmächtig hin 

und lagen wie tot da. 
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Kaum hatte er das getan, als 
statt seines Jungen der Donnerer 
Il ja selber vor ihm stand, 

ihm freundlich dankte und 
sprach: 

„Mein lieber Hausvater, habe 
in Zukunf t acht : wenn ich mit mei-
nem goldenen Wagen über die Wol-
ken fahre und manchmal mit mei-
ner goldenen Peitsche knalle, und in 
mein pill blase, 

so werden sich alle deine Stell-
netze, Reusen und Zugnetze mit Fi-
schen füllen. 

Das soll dir Lohn und Ent-
gelt sein dafür , daß du den Worten 
deines kleinen Knechtes geglaubt 
und nach seinem Rate gehandelt 
hast". 

Der Donnerer I l ja stieg mit 
seinem pill wieder auf die Wolken, 

wo er heute noch wohnt 
und sommersüber sein wunder-

bares pill bläst 

und in seinem goldenen Wagen 
fähr t , den Teufeln (vana halva) zum 
Schrecken, allem Volke der Erde 
zur Freude, 

wenn er nach langer, sengender 
Dürre kommt, die verschmachtete 
Erde zu tränken und die Meere zu 
füllen. 

Plötzlich stand an Stelle des 
Knaben der alte Vater Donnerer 
(müristaja taat) selbst neben dem 
Fischer, 

dankte f ü r die geleistete Hülfe 
und sagte: 

„Künft ig, wenn mein pill wie-
der aus den Wolken ertönt, 

soll deinen Netzen reiche Gabe 
beschieden sein". 

. . . dankte f ü r die geleistete 
Hülfe . . . 

Dann t r a t er eilig die Heim-
kehr an. 

. . . und f ing an, das Donner-
instrument (müristamise pill) zu 
blasen, 

bis die Regenpforten sich auf-
taten und die Erde tränkten. 

Wir haben oben eine stattliche Reihe von Punkten gefunden, 
in denen d i e V a r i a n t e 15 m i t d e n b e i d e n K r e u t z -
w a l d s c h e n V a r i a n t e n 1 B o d e r 2 i m G e g e n s a t z 
z u d e m ü b r i g e n V a r i a η t e η m a t e r i a 1 a u f c h a -
r a k t e r i s t i s c h e W e i s e ü b e r e i n s t i m m t (häufig 
sogar im Wortlaut). 

Und wo sind die Punkte, in denen die Variante 15 auf charak-
teristische Weise m i t a n d e r e n V a r i a n t e n g e g e n V a r . 
I B u n d 2 ü b e r e i n s t i m m t ? — I c h h a b e k e i n e n 
e i n z i g e n e n t d e c k e n k ö n n e n ! 
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Ja — aber die E r s e t z u n g d e s D o n n e r g e i s t e s 
d u r c h d e n P r o p h e t e n E l i a s , die auch in Var. 14 und 
IG (sowie 19 und 20) begegnet? 

Das ist eine Ersetzung, die mit Naturnotwendigkeit erfol-
gen mußte, sobald unsere Erzählung in das griechisch-katholische 
Milieu Setukesiens geriet. D i e g r i e c h i s c h - k a t h o l i s c h e 
B e v ö l k e r u n g d e s e i n s t i g e n R u ß l a n d k e n n t 
e b e n k e i n e n a n d e r e n D o n n e r g e i s t a l s d e n 
P r o p h e t e n E l i a s a u f s e i n e m p o l t e r n d d a h i n -
r o l l e n d e n W a g e n ; und ob unsere Geschichte einmal oder 
hundertmal, ob sie auf mündlichem oder literarischem Wege nach 
Setukesien kam — sollte sie den Setukesen mundgerecht werden, 
so m u ß t e der Donnergeist durch den heiligen Elias ersetzt 
werden. Man beachte auch einen sehr wichtigen, von Loorits 
ganz übersehenen Umstand : d a s D o n n e r - M u s i k i n s t r u -
m e n t i s t e i n d e m r u s s i s c h e n h e i l i g e n E l i a s 
g a n z f r e m d e r G e g e n s t a n d ; s e i n e i n z i g e s D o n -
n e r g e r ä t i s t s e i n W a g e n ! 3 5 ) Daher sind die „Blitz-
feuergeräte" des heiligen Elias in Var. 14 ganz unrussisch (daß 
es sich hier nicht um die in Rußland ebenfalls traditionellen 
B l i t z p f e i l e dieses Heiligen36) handelt, sieht man daraus, 
daß er in Var. 14 mit diesen Geräten d o n n e r t — valvahutt) ; 
ebenso unrussisch sind seine Donnerinstrumente in Var. 19 und 20 ; 
in Var. 15 und 16 dagegen, erscheint der heilige Elias unlogischer-
weise mit z w e i Donnergeräten : dem russischen Wagen u n d 
dem estnischen Musikinstrument (pill). In der Var. 15 hätte 
Elias sich daher über die Entwendung des pill gar nicht auf-
zuregen gebraucht, sondern ruhig m i t s e i n e m W a g e n 
weiterdonnern können — so wie Jaan Sandra es in Var. 16 auf 
anschauliche Weise, aber willkürlich ausgeschmückt schildert 
(Elias als Gottes Kutscher im Himmel) : 

Wenn Gott fähr t , hört man das nicht viel auf der Erde, weil es sehr 
hoch und fern ist. — Wenn jedoch Il ja selber f äh r t , hier unten auf den 
Wolken, so ist ein großes Donnern und Rumpeln zu hören, weshalb man den 
heiligen I l ja auch den „Donnerer I l ja" nennt. Wenn er im Fahren seine 
goldene Peitsche knallen läßt, so wird hier auf der Erde ein großes Krachen 

35) Dmitrij Zelenin, Russische (ostslavische) Volkskunde, Berlin u. 
Leipzig 1927 (R. Trautmann u. M. Vasmer, Grundriß d. slav. Philologie u. 
Kulturgeschichte), S. 398. 

•"'i;) Zelenin, S. 398. 397. 
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und Knallen gehört, wovon das Volk auf Erden zu sagen pflegt, es sei „das 
Gehen des Altvaters" (vana esä käümine). Ebenso ist das Zucken des 
Blitzes nichts andres, als das Zucken der Peitsche des heiligen Il ja, die 
ihren starken goldenen Schein wie Blitzfeuer auf der Erde sehen läßt : ! T ) . 

Das obige genügt für mich, um die Sandrasche Variante 15 
f ü r eine h u n d e r t p r o z e n t i g e P l a g i a t v a r i a n t e 3 4 ) 
zu erklären. 

Was sagt nun Loorits zu dieser Variante? 39) 

Mit der letzten Variante schließen wir quasi den Zauberkreis, denn 
damit gelangen wir zu derselben Redaktion zurück, welche Lagos und Kreutz-
wald vor Jahren als erste veröffentlichten. Die Ähnlichkeit ist so groß, daß 
wir auf den ersten Blick versucht sind anzunehmen, daß wir es mit einem 
Plagiat oder richtiger einer Kompilation nach Kreutzwald zu tun haben : 
Variante 15 < Var. 1 —|— 2 ! Bei näherer Erwägung müssen wir jedoch 
zur entgegengesetzten Folgerung gelangen: Var. 1 + 2 < Var. 15. 

In dieser Formulierung kann der letzte Satz nur als para-
doxer Scherz gelten, denn Var. 1 A ist im Jahre 1853 niederge-
schrieben, Var. 1 В und 2 spätestens 1866, Var. 15 dagegen erst 
1898. Trotzdem geht aus dem Zusammenhang hervor, was Loo-
rits damit sagen will 40 ) : er behauptet, daß s p ä t e s t e n s 1853 
e i n e m i t V a r . 15 i n a l l e n E i n z e l h e i t e n ü b e r e i n -
s t i m m e n d e V a r i a n t e b e i d e n S e t u k e s e n a u f g e -
s c h r i e b e n w u r d e u n d i n L a g o s ' H ä n d e g e l a n g t e , 
d e r e i n e n T e i l d e s I n h a l t s h e r a u s p f l ü c k t e , 
w i l l k ü r l i c h u m g e s t a l t e t e , d e n P r o p h e t e n E l i a s 
d u r c h d e n p e r s o n i f i z i e r t e n D o n n e r e r s e t z t e 
u n d d e m n a m e n l o s e n F i s c h e r d e n s e l b s t e r f u n -
d e n e n N a m e n Li j on v e r l i e h (Var. 1 A) ; s p ä t e -
s t e n s 1866 g e l a n g t e d i e s e l b e m y s t e r i ö s e s e t u k e -
s i s c h e V a r i a n t e (vielleicht in einer neuen Aufzeichnung — 
Loorits äußert sich hierüber nicht —, aber jedenfalls ohne wesent-
liche Änderungen) z u K r e u t z w a l d , der wiederum einen an-
deren Teil des Inhalts herauspflückte, willkürlich umgestaltete 
und ergänzte, den heiligen Elias durch den Donner (Kõu tacit 

: î 7) Die wichtige Rolle von I l ja 's Peitsche, die hier — ebenso wie am 
Schlüsse von Var. 15 — gar als d r i t t e s Donnergerät auf t r i t t , hat ihren 
Ursprung in Jaan Sandra 's persönlicher Phantasie. 

;iS) Dabei sehe ich von dem in Var. 15 enthaltenen Hinweis auf Var. 16 
ab (s. o. S. 28 f . ) . 

39) Loorits, S. 88. 
40) Vgl. auch die Karte Loorits, S. 64. 
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oder Pikker), den l e t t i s c h e n Z a u b e r e r durch einen f i n -
n i s c h e n ersetzte und zum Überfluß aus einer ebenfalls hypo-
thetischen, aus Virumaa stammenden anderen Variante (an deren 
Existenz Loorits selbst aber etwas zweifelt) die H e l f e r - u n d 
L a u s - E p i s o d e einschaltete : das Resultat war die Kreutz-
waldsche Variante 2. 

Diese ganze künstliche Konstruktion muß als völlig phan-
tastisch bezeichnet werden. Ich rede sdhon gar nicht davon, daß 
weder Lagos noch Kreutzwald Setukesien erwähnen : Lagos nennt 
als seine Quelle „einen P e r n a u s e h e n Bauern", Kreutzwald 
(der sich sonst sehr fü r das geheimnisvolle Setukesien interessiert 
hat) verschweigt seine Quelle ganz. Die Hauptsache isu jedoch 
die, daß Loorits eine u n e r h ö r t e S t a b i l i t ä t der Variante 
15 in der setukesischen Volksüberlieferung voraussetzt, wenn er 
glaubt, daß sie bereits 1853 in Setukesien m i t a l l e n E i n z e l -
h e i t e n so aufgezeichnet werden konnte, wie Jaan Sandra sie 
1898 niedergeschrieben hat. 

Wodurch sucht denn Loorits diese kühne Zurückprojizierung 
der setukesischen Variante von 1898 in das Setukesien des Jahres 
1853 zu begründen? Hören wir, was er sagt 4 1 ) : 

Die Dinge verhalten sich nämlich folgendermaßen: Jaan S a n d r a , 
der Verfasser der Var. 15, der Tausende von Seiten setukesischer Märchen, 
Sagen und anderer Volksüberlieferungen niedergeschrieben hat, und dessen 
Bände die Ehre und der Stolz des estnischen Märchenrepertoires sind, gehört 
zu den besten Mitarbeitern Hurts . E r hat unter der unmittelbaren Leitung 
und Kontrolle Hur ts gearbeitet, so daß man nicht einmal wagen dürf te , 
ihm literarische Einflüsse und Vorbilder vorzuwerfen (auf diesen Pfad 
verirr te er sich erst nach Hur t s Tod unter anderen Patronen) . Seine Spra-
che und sein Stil wurzeln tief in der echten volkstümlichen Erzählungs-
weise der Setukesen, die sich unter dem Einfluß der russischen Nachbarn 
bedeutend plastischer, als die rein estnische, entwickelt und geradezu zu einer 
Klassik des estnischen Volksmärchens herauskristallisiert hat. Jedoch 
können einige rein stilistische Ausdrücke Kreutzwald entnommen sein — 
das absolut zu verneinen, wage ich nicht 4 2 ) . 

Mit anderen Worten : 
„Doch Sandra sagt es, 

Und Sandra ist ein ehrenwerter Mann". 
Loorits scheint nicht zu wissen, daß in P l a g i a t f r a g e n 

aer g u t e L e u m u n d d e s A n g e k l a g t e n nur eine ganz 

41 ) Loorits, S. 88 f. 
42) Vgl. die Fußnote auf Seite 64. O. L. (3. o. S. 27 u; Fußn. 28!) 
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untergeordnete Rolle spielt: geht (wie hier) aus dem Vergleich 
der Texte eine unzweifelhafte Entlehnung hervor, so m u ß eben 
ein Plagiat anerkannt werden — und wenn es sich um Goethe 
oder Byron handelte. Loorits argumentiert: „Sandra hat unter 
Hurts Patronat niemals geschwindelt, f o l g l i c h k a n n d i e 
V a r i a n t e 15 k e i n P l a g i a t s e i n". Ich dagegen argu-
mentiere : „Die Ubereinstimmung der Varianten 1 В und 2 einer-
seits, 15 andererseits (bei dèr es sich keineswegs um „einige rein 
stilistische Ausdrücke" handelt) t rägt einen derart belastenden 
Charakter (man denke nur an die Widerspiegelung Kreutzwald-
scher Zusätze zu Var. 1 A in Var. 15!), daß wir hier ein zweifel-
loses Plagiat anerkennen müssen : f o l g l i c h h a t J a a n 
S a n d r a n i c h t e r s t n a c h H u r t s T o d (1907) u n t e r 
a n d e r e n P a t r o n e n 4 3 ) , s o n d e r n s c h o n z u H u r t s 
L e b z e i t e n z u s c h w i n d e l n b e g ö n n e n " . 

Daß Jaan Sandra den setukesischen Dialekt und den setuke-
sischen Märchenstil44) gut beherrschte, konnte ihn gerade zum 
freien Phantasieren verführen; ich erinnere an die in schönem 
Weißrussisch veröffentlichten, vielfach verfälschten und gefälsch-
ten Texte von A. K. Seržputovskij 4 5 ) . 

Weiter sagt Loorits 4 6 ) : 

4 S ) Loorits meint den von ihm vielfach scharf angegriffenen M. J. 
Eisen. 

4 4 ) Es wäre übrigens interessant nachzuprüfen, ob dieser sogenannte 
setukesische Märchenstil nicht zum Teil der persönliche Stil Jaan Sandra 's 
ist — so wie es sich bei dem klassischen „deutschen Märchenstil" zu einem 
großen Teil um den persönlichen Stil Wilhelm Grimm's handelt (J . Boite 
u. G. Polivka, Anmerkungen zu den KHM der Brüder Grimm IV, Leipzig 
1930, S. 447—449. 453—457). — Der r u s s i s c h e Märchenstil zeichnet sich 
durch ebensolche epische Breite aus wie der „setukesische", ist aber im 
Gegensatz zu diesem d u r c h u n d d u r c h f o r m e l h a f t und neigt 
zu rhythmischer Prosa sowie zu Reimprosa. 

45) A. E. Сержпутовскш, Сказки и разсказы бЪлоруссовъ-полЪшу-
ковъ, С.-Петербургъ 1911. 

Noch toller sind die (zum Glück ungedruckt gebliebenen) angeblichen 
„weißrussischen Volkslegenden" von P. F. A l'e h i m ο ν i с (18'82—1890), 
in denen unter anderem von einem „Zaren der Sueven" und einem „Zaren 
der Liven" die Rede is t : vgl. Д К, Зеленит. Описаше рукописей Ученаго 
Архива Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, Петроградъ 
1914. 1915. 1916, I 13'4 f. (V 7). 

4 β ) Loorits, S. 89. 
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Vollkommen zuverlässig ist auch der Verfasser der Variante 14 Hein-
rich P r a n t s , der die zweite volkstümliche Redaktion des Märchens bei 
den Setukesen liefert. 

Mit dieser Variante werden wir uns noch unten (,S. 53—56) 
beschäftigen; auch sie ist ein P l a g i a t aus Kreutzwald, und zwar 
aus Var. 1 В (wobei u. a. ein Kreutzwaldscher Zusatz zu Var. 1 А 
widergespiegelt wird) ; allerdings k a n n in ihr auch ein Neben-
einfluß einer echten mündlichen Variante (und zwar des darin 
enthaltenen W a r n u n g s m о t i v s, s. u. S. 68 f. ) zutage treten. 

Weiter heißt es bei Loorits (der Sperrdruck stammt von ihm 
selbst) 47) : 

S o w e i t d i e V a r i a n t e n v o n L a g o s u n d K r e u t z -
w a l d m i t d e n e n v o n S a n d r a u n d P r a n t s ü b e r e i n s t i m -
m e n , k a n n m a n s i e a l s z u v e r l ä s s i g b e t r a c h t e n , denn so 
weit, und nur so weit repräsentieren sie die echte volkstümliche Redaktion des 
Märchens in S e t u m a a . Was Lagos und Kreutzwald ihrer Redaktion 
Neues hinzugefügt haben, muß aus anderen Quellen stammen, oder ist ein-
fach ihre eigene freie E r f i n d u n g . 

Dieses Prinzip fü r die Untersuchung zweier dringend plagiat-
verdächtiger Varianten4 8) ist e i n f a c h u n m ö g l i c h : also 
nur das, was Sandra und Prants aus Lagos und Kreutzwald ent-
nommen haben können, kann bei Lagos und Kreutzwald als zu-
verlässig betrachtet werden! 

Ich muß im Gegensatz dazu den Grundsatz aufstellen: „In 
allen jenen Punkten, wo die Varianten von Lagos und Kreutzwald 
mit denen von Sandra und Prants übereinstimmen, sind die Va-
rianten von Sandra und Prants d r i n g e n d p l a g i a t v e r -
d ä c h t i g ; über die Echtheit oder Unechtheit der betreffenden 
Partien bei Lagos und Kreutzwald können wir auf Grund dieser 
Übereinstimmungen ü b e r h a u p t k e i n e S c h l ü s s e z i e -
h e η". 

Loorits schließt seine Betrachtung über die Variante 15 fol-
gendermaßen 49 ) : 

47 ) Loorits, S. 89. 
4S) L o o r i t s s e l b s t (S. 64 Fußn. 1) g i b t a u s d r ü c k l i c h 

z u , d a ß s o w o h l S a n d r a a l s P r a n t s „ s i c h e r K r e u t z -
w a l d g e l e s e n " h a b e n ! 

49) Loorits, S. 89. 
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Damit eröffnet sich uns gleichzeitig die Möglichkeit zu verfolgen, wie 
Kreutzwald seine „volkstümlichen" Erzählungen eigentlich zusammenge-
stellt hat. Bei näherem Vergleich merken wir bald, daß der Kern der Ge-
schichte zwar echt und volkstümlich, jedoch in ein pseudomythologisches 
Milieu verpflanzt und literarisch stilisiert ist. So wird ζ. B. der russisch 
angehauchte Il ja durch eine komplizierte, jedoch — о ja, das ist die Haupt-
sache! — „originelle" und „nationale" Donnerer-Terminologie ersetzt; so-
gar der „lettische Zauberer" (läti nõid) erscheint Kreutzwald zu alltäglich-
banal, und an seine Stelle muß der die Stammesromantik gefühlsmäßig stei-
gernde „Soome tark" ('der finnische Weise') treten, begleitet von dem erdich-
teten „põhja kotkas" ('Adler des Nordens'). (In seinem „Kalevipoeg" erfin-
det Ki'eutzwald sogar eine künstliche Bezeichnung tuuslar f ü r seinen finni-
schen Weisen.) Dazu gesellt sich zum Überfluß noch Kreutzwalds gewohnter 
Hang, von verschiedenen Seiten gehörte Motive zu einem künstlichen Gan-
zen zu kombinieren, wie wir dies an der Variante 2 besonders treffend nach-
weisen können. 

* φ 

* 

Untersuchen wir nun noch die übrigen Texte unseres Mär-
chens auf ihre etwaige Abhängigkeit von Kreutzwald hin. Ich 
werde mich hier bedeutend kürzer fassen, weil diese Varianten 
bei Loorits keine so große Rolle spielen wie Var. 15. Da die Texte 
(außer den später hinzugekommenen, oben S. 8—14 abgedruckten 
Var. 17—20) alle in Loorits' Abhandlung veröffentlicht sind, kann 
der Leser einen ausführlichen Vergleich selbst vornehmen. 

V a r i a n t e 3, die sehr vereinfacht ist (es fehlt sogar die 
Wiedergewinnung des pill ! ), ist e i n f a c h e i η VP 1 a g i a t a u s 
V a r . 2 5 0 ) . Sehr genau ist die Helfer- und Laus-Episode wieder-
gegeben : 

Var. 3: 

Einmal hat sich der Teufel 
(vanakoll) ganz lang gereckt und 
sich einen Jungen (poiss, bedeutet 
auch den Knecht!) auf den Scheitel 
gestellt. . . 

Der Himmelsvater aber hat ge-
schlafen, die eine Hand auf seiner 
Sackpfeife . . . 

Var. 2: 

. . . wo der alte Bursche den 
Paristaja poeg auf seine Schultern 
hob und sich dann selber durch Zau-
ber immer weiter in die Höhe 
reckte . . . 

. . . sah er den Kõu taat ruhig 
schlafen . . . aber die rechte Hand lag 
quer über das Donnergerät (mürista-
mise riist) ausgestreckt . . . 

5 0 ) Nicht bloß daß der Aufzeicbner „literarisch beeinflußt" wäre 
(Loorits, S. 64 Fußn. 1) ! 
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„Nimm du eine Laus vom 
Kopfe und tue sie dem Himmelsvater 
auf die Lippe!" Das hat der Junge 
getan. 

Alsbald hat der Himmelsvater 
die Hand von der Sackpfeife genom-
men und sich an die Lippe gefaßt . 

Der Junge hat das pill genom-
men und ist dem Teufel vom Schei-
tel herabgesprungen. 

Er holte hinter seinem Ohre 
eine Laus hervor und setzte sie dem 
Kõu taat zum Kitzeln auf die Nase. 

Der alte Mann (vana mees) be-
gann alsbald sich mit der Hand die 
Nase zu kratzen, 

in demselben Augenblick aber 
packte der Paristaja poeg das Don-
nerwerkzeug (müristamise riist) im 
Nu von seiner Seite und sprang vom 
Wolkenrand auf den Nacken des 
Teufels zurück . . . 

Auch die kurze V a r i a n t e 4 ist e i n r e i n e s P l a g i a t 
a u s V a r . 2 (über das auch in Var. 8 vorkommende Motiv des 
Suchens nach einem Musikanten vgl. unten S. 69 f .) . Man beachte 
den Ausdruck pikkeri poiss („Knabe des Pikker", einmal pikkeri 
kannu poiss „Knappe des Pikker"), vgl. in Var. 2 poisike Pikker 
(„Knabe Pikker"), sowie folgende Stelle: 

Var. 4: 

Der Knabe hat es (das pill) an 
die Lippen gesetzt und angefangen 
zu blasen (puhuma) . .. 

. . . daß die Teufel (vanad pa-
ganad) alle in Ohnmacht gefallen 
sind, 

und die Wände der Hölle gebebt 
haben. 

Var. 2: 

Der Knabe Pikker nahm es, als 
er aber den Mund an die Röhre setzte 
und hineinblies . . . 

. . . der Teufel und sein Gesinde 
fielen ohnmächtig hin . . . 

. . . da erbebten die Wände der 
H ö l l e . . . 

Die Ohnmacht der Teufel wird außerdem nur noch in den 
reinen Plagiatvarianten 15 und 17 erwähnt, das Erbeben der 
Höllenwände in den reinen Plagiatvarianten 5 und 15. 

Die lange, lebendig erzählte V a r i a n t e 5 ist ein r e i n e s 
P l a g i a t , d a s a u s V a r . 2 u n d 1 B z u s a m m e n g e s e t z t 
i s t (genau wie Var. 15 — nur in anderer Proportion) und des-
sen Quellen sich mit Leichtigkeit Satz f ü r Salz nachweisen las-
sen. Die Hauptquelle ist Var. 2 (mit Einschluß der Helfer- und 
Laus-Episode) ; aus Var. 1 В stammt das Motiv, daß der Teufel 
selbst den schlafenden Pikker zufällig findet, ferner das Motiv 
der Einladung zur Hochzeit der Höllentochter ( 1 B : des Teufels-
sohnes) und ein paar Züge in der Beschreibung des Hochzeits-
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festes (ζ. B. die Erwähnung der Tänze der Höllenbewohner). 
Man beachte besonders folgende Stelle, die -sich in dieser Form 
außerdem nur in den reinen Plagiatvarianten 8 und 20 wieder-
findet (vgl. die Erwähnung der Schlösser am Schluß der Erzäh-
lung in Var. 1 A, 1 B, 12, 15) : 

Var. 5: 

Dann sind sie sogleich in die 
Hölle gegangen. 

Der Teufel hat das pill hinter 
sieben Schlössern verschlossen . . . 

Var. 2: 

Der alte Bursche hielt auch 
nicht eher an, noch fand er Zeit 
sich umzusehen, als bis er die Hölle 
(põrgu) erreicht hatte. 

Hier verschloß er sein Diebsgut 
in eiserner Kammer hinter sieben 
Schlössern . . . 

Die Ersetzung des beim Fischdiebstahl ertappten Teufels 
durch seinen Sohn (der in Var. 1 В < 1 A nur als Bräutigam auf-
tr i t t ) kommt auch in Var. 10 vor, ist aber sehr naheliegend und 
beweist keine Benutzung einer echten mündlichen Nebenquelle. 

Die sehr kurze V a r i a n t e 6, aufgezeichnet von dem be-
kannten Fälscher Hans Anton Schults, geht einerseits auf Var. 
2 (Schlaf auf dem Rande einer Wolke, Erwähnung des Kõue 
taat), andererseits auf Var. 1 В zurück (Bestrafung des Donners 
wegen seiner Fahrlässigkeit — in Var. 1 В allerdings nur Furcht 
vor einer solchen Bestrafung). Also wieder ein r e i n e s P l a -
g i a t ; Züge einer echten Überlieferung sind nicht nachzuweisen. 

Die V a r i a n t e 7 weist zum Teil sehr deutliche Überein-
stimmungen einerseits mit Var. 1 В auf (der donnernde Engel 
Pärkmann beklagt sich über den Diebstahl bei Altvater [vana 
isa], wird fü r seine Fahrlässigkeit bestraft — in Var. 1 В unter-
läßt er gerade wegen einer solchen Befürchtung die Meldung!), 
andererseits mit Var. 2 (Schlaf des Pärkmann auf einer Wolke 
— sonst nur in Var. 6, 7, 8; ausführlicher Schluß der Erzäh-
lung) . Trotzdem wird es sich in diesem Fall n i c h t um eine 
r e i n e Plagiatvariante handeln, denn wir finden hier das (zu 
einem bloßen Wièdererkennungsmotiv abgeschwächte) charakte-
ristische W a r n u n g s m o t i v (s. u. S. 68 f.), das bei Lagos und 
Kreutzwald vollständig fehlt ; auch das Motiv des a u f d e n 
B u c k e l S p r i n g e n s (das vielleicht abgeschwächt in Var. 9 
vorliegt) könnte ursprünglich sein (s. u. S. 69). 

4 
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Mit dieser Variante 7 sind z w e i g a n z a n d e r s a r t i g e 
s e l b s t ä n d i g e E r z ä h l u n g e n k o n t a m i n i e r t : 1) 
eine S a g e v o n d e m m i t t e l s e i n e r Z a u b e r m ü t z e 
e n t l a r v t e n K o r n d i e b s t a h l v o n s c h ä t z e b r i n -
g e n d e n D r a c h e n (vedajad, tulihännad), zu der ich keine 
genauen Parallelen anführen kann ; 2) der S c h w a n k A a r n e -
T h o m p s o n 1536 „Die Frau in der Kiste". Erstaunlicherweise 
hat Loorits es auch hier versäumt, die Kontaminationen zu ver-
zeichnen, was besonders bei der zweiten Geschichte (die hier 
fast drei enggedruckte Seiten einnimmt) unbedingt notwendig 
gewesen wäre. Eins von beidem: 

a) entweder hat Loorits selbst die Geschichte nicht erkannt 
— aber eine derartige Unkenntnis des Märchenrepertoires möchte 
ich einem sonst so tüchtigen Forscher nur ungern zutrauen; 

ib) oder er hat es nicht für der Mühe wert angesehn, die 
Kontamination zu erwähnen — das ist aber ganz unzulässig, 
denn bei seinen Lesern darf er die Bekanntschaft mit diesem 
Erzählungstypus nicht als selbstverständlich voraussetzen; und 
vor allem dürfte er dann u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n auf 
S. 116 unter IV В diese Geschichte mit dem ganz andersartigen, 
ebenfalls in eine Einzelvariante (Var. 14) hineinkontaminierten 
Schwanke Aarne-Thompson 1725 („Der buhlerische Pfarrer im 
Schrank") in Parallele setzen, als ob es sich um wirkliche Be-
standteile des Märchens vom gestohlenen Donnerinstrument und 
um verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Motivs 
handelte : 

IV В : als Knecht eines armen Mannes plagt er [der Donner] den 
Teufel (14) den Spießgesellen des Teufels, den reichen Nachbar, und 
t r i f f t auf der Leichenfeier der Mutter des reichen Mannes den Teufel, der 
sich seines Wunderinstruments rühmt (7). 

V a r i a n t e 8 ist wieder eine r e i n e P l a g i a t -
v a r i a n t e 5 1 ) , die auf Var. 2 zurückgeht und u. a. die Helfer-
und Laus-Episode sehr schön wiedergibt. Man beachte folgende 
Stelle (die in dieser Form sonst nur in den reinen Plagiatvarian-
ten 5 und 20 vorkommt — vgl. oben S. 49) : 

51 ) J. de Vries hebt dies richtig hervor (S. 107—109). 
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Var. 8: 

Der alte Böse hat es [das pill] 
dem Tiit [seinem Helfer] aus der 
Hand gerissen und ist davongelaufen. 

Dann hat er das pill hinter sie-
ben Schlössern eingeschlossen. 

Var. 2: 

Der alte Bursche hielt auch 
nicht eher an, noch fand er Zeit sich 
umzusehen, als bis er die Hölle (põr-
gu) erreicht hatte. 

Hier verschloß er sein Diebsgut 
in eiserner Kammer hinter sieben 
Schlössern . . . 

Sehr charakteristisch ist das sonst nur in Var. 1 A, 1 В und 
2 berichtete Blasen des pill auf einem S t e i n e : 

Var. 8: Var. 2: 

Der Donnervater hat. .. sich Mit diesen Worten setzte er sich 
auf einen Stein gesetzt auf einen Stein 

und sogleich angehoben zu bla- und fing an, das Donnerinstru-
sen

 5

-'). ment (müristamise pill) zu blasen . . . 

Über das Motiv des Suchens nach einem Musikanten, der das 
Instrument spielen könnte (auch in der Plagiatvariante 4!), siehe 
unten S. 69 f. 

V a r i a n t e 9 könnte vollständig aus Var. 1 В entlehnt 
sein, wenn sie nicht das W a r n u n g s m o t i v (s. u. S. 68 f.) 
enthielte ; auch das Motiv des s i c h h i n t e r den R ü c k e n 
S t e 11 e n s könnte echt sein, falls es tatsächlich aus dem Motiv 
des a u f d e n B u c k e l S p r i n g e n s (Var. 7) abgeschwächt 
ist (s. u. S. 69). — Man beachte die charakteristische Stelle: 

Der Hausherr (peremies) jagte den Donner davon, weil er fahrlässig 
gewesen war — 

die, ebenso wie Var. 6, 7 und 20, in etwas veränderter Form 
einen Kreutzwaldschen (Var. 1 B) Zusatz zu Var. 1A wieder-
spiegelt. 

V a r i a n t e 10 enthält trotz der vielen Einzelheiten nichts, 
was uns eine andere Quelle anzunehmen zwänge als Var. 1 B. 

32) J. de Vries (S. 108) betont, daß in Var. 8 — wie sonst nur in 
Var. 1 A und 1 В (nicht in Var. 2, wie de Vries schreibt!) — der Donner 
seine wahre Gestalt annimmt, noch e h e er zum erstenmal losbläst. Es 
könnte hier also in Var. 81 ein Nebeneinfluß von Var. 1 В vorliegen, aber 
ich halte diese Folgerung nicht f ü r unbedingt zwingend, da der Erzähler von 
Var. 8 die beiden Handlungen möglicherweise selbst umgestellt hat. 

4* 
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Die Ersetzung des beim Fischdiebstahl ertappten Teufels durch 
seinen Sohn (wie in der notorischen Plagiatvariante 5) beweist 
nichts (vgl. oben S. 49). Also wieder eine r e i n e P l a g i a t -
v a r i a n t e ! 

In der in zwei 5 3 ) Niederschriften (durch den Vater A. Karu 
1910 und den Sohn Jaan Karu 1893) vorliegenden V a r i a n t e 
II kann ich dagegen keine Elemente aufzeigen, die deutlich auf 
eine Benutzung von Var. 1 В oder 2 hinwiesen — es sei denn die 
(an dieser Stelle nur in Var. 2, 12, 15, 19 [vgl. auch das Wehkla-
gen des Volkes in Var. 8] vorkommende) Erwähnung der großen 
Dürre nach dem Diebstahl des Donnerinstruments: 

Var. 11 A : Sieben Jahre hat der Teufel die Dormerinstrumente bei sich 
gehabt. Es ist eine große Dürre auf der Erde gewesen, alle sind hungrig 
und durstig gewesen, Tiere und Menschen. 

Var. 11 B: Sieben Jahre befanden sich die Donnerinstrumente beim 
vanapagan, und während der ganzen Zeit war Dürre auf der Etde. 

Var. 2: . . . d i e Wolken spendeten keinen Tropfen Feuchtigkeit mehr, 
und alles welkte in der Dürre dahin [nach dem Schlüsse von Var. 1 В < 1 А 
dauert letztere sieben Monate lang]. 

Andererseits ist in Var. 11 das echte W a r n u n g s m o t i v 
(abgeschwächt zum Wiedererkennungsmotiv) vorhanden5 4) . 

V a r i a n t e 12 ist wieder eine r e i n e P l a g i a t v a -
r i a n t e aus Var. 2: Helfer- und Laus-Motiv (die Laus aller-
dings vergessen!), Erwähnung der Dürre, R e u e d e s H e l -
f e r s (wie sonst nur in Var. 2!), die sieben Schlösser, der Name 
des Donners Kõue taat. 

In V a r i a n t e 13 (die in zwei einander sehr ähnlichen 
Niederschriften — beide in deutscher Sprache — vorliegt) kann 
ich noch weniger als in Var. 11 zweifellose Spuren von Var. 1 В 
oder 2 nachweisen ; dafür findet sich auch hier das echte W a r -
n u n g s m o t i v , und zwar in einer besonders bedeutsamen 
Form — in Verbindung mit der Erwähnung der r o t e n 

53) In Var. 11 A ist unsere Sage mit einer mir sonst unbekannten Ur-
sprungssage kontaminiert (die gekrümmten Flußläufe entstehen durch die 
dem aufgeschlitzten Regenbeutel entströmenden, die fliehenden Teufel ver-
folgenden Wasser) . 

54) Sowie der in den f i n n i s c h e n Varianten vorkommende Zug, 
daß der Donnergeist sein wiedergewonnenes Instrument e r s t l e i s e , 
d a n n i m m e r l a u t e r (11 A) spielt (s. u. S. 72. 73). 
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A u g e n des Donners (vgl. Var. 16). Man beachte auch das 
h o h e A l t e r d e r V a r i a n t e : Var. 13 В ist niederge-
schrieben 1873, Var. 13 A noch früher! 

Die wissenschaftlich sehr interessante setukesische V a -
r i a n t e 14 ist in der Hauptsache wieder ein Plagiat aus Var. 
1B, wobei sogar ein K r e u t z w a l d s c h e r Z u s a t z z u 
V a r . 1 A (die Furcht des Donnergeistes, von Gott wegen seiner 
Fahrlässigkeit bestraft zu werden) mit reproduziert wird: 

Var. 14 : 

Und darauf wurden dem Il jä 
die Blitzfeuergeräte (välgi tulo nõo) 
gegeben, damit er dem Himmelsvater 
(taiva Esä) gehorche und die Erde 
verwalte. 

Da züchtigte er damit die Erde. 
Einst schlief er aber am Ufer 

eines Sees ein. 
Der alte böse Blinde (vana halv 

sõkõ) kam 
und stahl ihm diese Geräte 

( nõo). 
Und Il jä geriet in eine schwere 

Schuld, so daß er dem Himmelsvater 
nicht mehr vor die Augen kommen 
wollte, denn: „Wo ließest du deine 
Geräte?" . . . 

Aber immer noch hatte I l jä 
seinen Zweck nicht erreicht, 

und er ging zu einem Fischer. 

Dort sah er, wie der Böse 
Fische stahl, 

und einmal fing er ihn dabei 

und machte sich daran, ihn zu 
prügeln. 

Var. 1 B: 

. . . daß Pikne . . . eingenickt 
war und bald wie ein Sack schlief . . . 

Der alte Tühi. .. fand den 
Pikne schlafend . . . 

. . . nahm das pill von der Seite 
des Schlafenden . . . 

Wohl hätte er Altvater (vana 
isa) die Sache mit dem Diebstahl 
klagen und ihn um Hülfe bitten kön-
nen, aber dadurch hät te er seine ei-
gene Sorglosigkeit verraten, und Alt-
vater (vana taat) hätte ihn im Zorn 
noch obendrein gezüchtigt. 

. . . doch fand er eine Zeitlang 
keinen zweckmäßigen Plan, wie er 
des Feindes habhaf t werden und ihm 
sein pill wieder abnehmen könnte. 

. . . ging . . . irgendwo bei einem 
Fischer in Dienst zu treten. 

Wie er [der alte Tühi\ eben 
daran war, die Fische aus den Ma-
schen zu pflücken . . . Des Knaben 
Luchsauge (nugissilm) hat te wie der 
Blitz (välk) schon von weitem den 
Feind unter dem Wasser erblickt. 

. . . wurde Altväterchen (vana 
taadike) Tühi in der Schlinge fest-
gemacht gefunden . . . 

. . . so schmeckten doch seine 
[des Knaben] Hiebe so bitter . . . 
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Der aber hub an, zu bitten: 

„Verzeihe mir, 
mein Sohn macht nächstens 

Hochzeit. 
Ich wollte bloß f ü r das Hoch-

zeitsfest einige kleine Fische haben. 

Ich will aber ein Maß Goldes 
f ü r die Fische geben 5 5 ) . 

Laßt mich nur los!" 
Der Knecht aber sprach: „Da-

mit ist's nicht getan, du mußt mich 
auf das Hochzeitsfest laden". 

Der Böse aber sprach: „Wie 
soll ich es anstellen, dich zu laden?" 

Der Knecht sagte: „Klopfe nur 
an die Eiche hier, so komme ich". 

Und der Böse sprach: „Sei's 
denn, kannst auch das haben". 

Und so nahm der Böse ihn mit 
auf die Hochzeit. 

Und es war dort eine alte Frau, 
die lag auf dem Ofen und sagte : 
„Sieben Jahre bin ich schon hüf t -
krank" 5 , :). 

Und als die Feier begann, 
sagte der Knecht: „Ich kann gut 
musizieren (pilli lüvvä)". 

Und er bat sich das große pill 
aus, und als er es hatte, 

donnerte (valvahutt) er los, 
daß die Splitter in alle Winde 

stoben. 

Und dann ging er seines Weges. 
Er hatte sein Gerät (nõo) wie-

der und ging wieder in den Him-
mel. 

Und von der Zeit an ist er sehr 
böse auf die Menschen, 

weil er sieben Jahre im Elend 
gewesen ist. 

Da begann Tühi zu schreien 
und zu flehen : 

„Vergib mir . . . 
Mir steht zu Hause des Sohnes 

Hochzeit bevor . . . 
Und da . . . mußte ich schon 

einige Fische aus deinem Netze auf 
Borg nehmen . . 

Der Fischer versprach zu kom-
men, wenn er auch den Knaben mit-
bringen könnte. 

. mein Hirtenknabe könnte 
es wohl besser blasen . . 

Tühi. . . gab dem Knaben das 
pill in die Hand. 

. . . bläst das pill so gewaltig, 
daß der böse Geist (kuri vaim) 

mitsamt seinem Gesinde zu Boden 
stürzt. 

Pikne eilte . . . von dannen .. . 

. . . ein Regen . . . welcher die 
ausgetrocknete Erde nach sieben 
Monaten wieder erfrischte. 

55) Vgl. oben S. 24 u. Fußn. 27. 
5,i) S i e h e u n t e n ! 
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Trotzdem ist es möglich, daß hier auch der Nebeneinfluß 
einer echten mündlichen Variante vorliegt, und zwar in dem fol-
genden, ohne Zusammenhang mit der übrigen Erzählung da-
stehenden Satze, hinter dem scheinbar etwas ausgefallen ist : 
„Und es war dort eine alte Frau, die lag auf dem Ofen und sagte : 
„Sieben Jahre bin ich schon hüftkrank"." Ich vermute auch hier 
das W i e d e r e r k e n n u n g s m o t i v (s. u. S. 68 f.). — Die 
Erwähnung des h e i l i g e n E l i a s dagegen beweist fü r die Echt-
heit der vorliegenden Variante überhaupt nichts (s. o. S. 42 f .) . 

Interessant ist der A n f a n g dieser Var. 14 : 

Der heilige I l jä wurde mit einem Bein geboren. Da brachte sein Vater 
ihn in den Wald unter einen Strauch, denn: „ mag ihn der Wolf auffressen", 
und legte ihn dort auf einem Stein nieder. Und er saß dort dreißig Jahre 
auf einer Stelle, und dann wurde er zu einem Menschen. Sein Vater aber 
war sehr reich, er hat te dreißig starke Wallache vor dem Pflug. Und er 
ging zu seinem Vater und sagte: „Gib mir einen Wallach!" Da ward ihm 
gesagt: „Sieh nach, welchen du haben möchtest!" Da machte er sich daran, 
einen auszusuchen. Sie waren aber alle so schwach, daß sie nicht einmal 
seine Hand tragen konnten. Es hat te aber ein Bauer ein zottiges Fohlen. 
Da ging er hin, es sich anzusehen, ob es ihm tauge. Und er kauf te das 
Fohlen, und es wurde daraus ein rechtes Heldenpferd. Und es war da im 
Walde ein sehr großer Vogel Nachtigall (siska tsirk), dessen Gesang man 
auf ISO'1 Werst Ent fe rnung hörte, aber auf 60 Werst wollte sich niemand ihm 
nähern. Und der Vater verbot ihm, hinzugehen.' Der I l jä aber sprengte 
auf seinem Rosse hin, brachte ihn um und legte ihn unter den Flügel seines 
Sattels und brachte ihn seinem Vater. Und da wurde er ihm sehr lieb, weil 
er eine solche Tat vollbracht hatte. (Und von da an wurde diese Vogelart 
gering, da I l jä die Gattung ausrottete, der Gesang aber ist noch immer 
groß.) 

Loorits versäumt auch hier (wie in allen übrigen ähnlichen 
Fällen) seine unabweisbare Pflicht auf den U r s p r u n g dieser 
langen Episode hinzuweisen; zwar bemerkt er zum „Vogel Nach-
tigall" in einer Fußnote (S. 81 Fußn. 2) richtig: „Vgl. bei den 
Russen Соловей разбойникъ 'Räuber Nachtigall'!", aber mit 
dieser Bemerkung weiß ein Nichtslavist (vor allem ein Germa-
nist, f ü r den die Abhandlung doch besonders wichtig ist) über-
haupt nichts anzufangen. Es handelt sich hier (wenn man von 
dem albernen ätiologischen Schluß absieht) um eine entstellte 
Wiedergabe der r u s s i s c h e n В у l i n e n von d e r J u -
g e n d d e s I l'j a M u r o m e c (nicht des Propheten Elias!) 
und von s e i n e r H e i l u n g d u r c h d i e d r e i W a n d e -
r e r , sowie von s e i n e m e r s t e n A u s r i t t und s e i -
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n e m K a m p f e m i t d e m S o l o v e j - r a z b o j n i k („Räu-
ber Nachtigall"). Diese Bylinen waren und sind in P r o s a -
f o r m (als „pobyval'sciny") nicht nur in den heutigen russi-
schen Bylinengebieten, sondern auch im ganzen übrigen Rußland 
bekannt, wobei sie sich zum großen Teil durch billige illustrierte 
Flugblätter sowie durch Volksbücher verbreitet haben 5 7 ) . 

Noch eine zweite selbständige Geschichte ist mit der Var. 14 
kontaminiert, nämlich der S c h w a n k A a r n e - T h o m p s o n 
1725 „Der buhlerische Pfar rer im Schrank", was aber von Loo-
rits wieder mit völligem Stillschweigen übergangen wird 58) : 
e i n e g e n a u s o g r o ß e U n t e r l a s s u n g s s ü n d e w i e 
d i e N i c h t e r w ä h n u n g d e s S c h w a n k e s A a r n e -
T h o m p s o n 1536 b e i V a r . 7 (s. o. S. 50). 

Nun kommt Loorits' letzte Variante — die V a r i a n t e 16, 
die ebenso wie Var. 15 von Jaan Sandra 1898 niedergeschrieben 
worden ist und in der ich im Gegensatz zu dieser reinen Plagiat-
variante keine deutlichen Spuren der beiden (dem Verfasser doch 
bekannten) Kreutzwaldschen Texte nachweisen kann — abge-
sehen etwa von dem Hinweis auf die Einladung des Hausvaters 
des kleinen Ilja zur Hochzeit des Sohnes des Teufels : 

Var. 16: 

Nach einigen Tagen erhielt der 
Hausvater eine Einladung zu einer 
Hochzeit, 

welche der Hausvater auch an-
nahm und versprach zur Hochzeit 
zu kommen. 

Der Tag kam heran, an dem 
die Hausmutter und der Hausvater 
auf die Hochzeit gingen, 

Var. 1 В : 

Mit Honigworten begann er den 
Fischer zu bitten, auf seines Sohnes 
Hochzeit zu Gast zu kommen . . . 

Der Fischer versprach zu kom-
men, 

5 7

) Vgl. A. IL Аванасьевъ, Народныя руескш сказки
3

, Москва 1897, 
II 246—256 nr. 174. 175 ; Д. Роеинскт, Руссшя народныя картинки, С.-Пе-
тербургъ 1881 (= Сборникъ Отдплетя русскаго языка и словесности Импера-
торской Академш Наукъ 23 — 27), I 1—9. IV 1—67. V 105—108; Д. А. Роеин-
скт, Руссшя народныя картинки, С.-Петербургъ 1900. 1901, I 184—188. 191. 
216. 232. 

5 S ) Auch in seinem oben S. 15 Fußn. 13 zitierten englischen Aufsatz, 
wo Loorits auf S. 64—66 eine Übersetzung der Var. 14 abdruckt, erwähnt er 
weder die Kontamination mit den Ilja-Bylinen, noch diejenige mit Aarne-
Thompson 1725. 
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und sie nahmen, ohne ihm vor-
her etwas gesagt zu haben, auch ihn 
[den kleinen I l ja ] mit auf die Hoch-
zeit . . . 

Der das Hochzeitsfest hielt oder 
der Hausherr war ein Teufel (vcuia-
halv) . .. Der nahm seinem Sohne 
eine F rau aus den Töchtern der 
Menschen 

und lud deshalb auch die Teu-
fel und die Menschen auf seine Hoch-
zeit. 

Dafür ist hier in sehr schöner Form d a s e c h t e W a r -
n u n g s m o t i v m i t E r w ä h n u n g d e r r o t e n A u g e n 
d e s D o n n e r s (vgl. Var. 13) vorhanden. 

Hieraus folgt jedoch noch keineswegs, daß die g a n z e Va-
riante 16, wie Sandra sie aufgeschrieben hat, echt volkstümlich 
wäre. Die ganze breite und inhaltslose Erzählung von der Kind-
heit des Ilja und seinem Hirtendienst ist Sandras eigene Phan-
tasie, wobei er die Rolle des pill — d a s h i e r n i c h t z u m 
D o n n e r n , s o n d e r n z u m Z u s a m m e n r u f e n d e r 
v e r l a u f e n e n H e r d e n t i e r e d i e n t — einem bekannten 
Märchenmotiv entlehnt h a t 5 9 ) , was von Loorits natürlich wie-
der nicht erwähnt wird. Ebenso hat Sandra hinzuphantasiert: 
die Geschichte von dem Kutscherdienste des Ilja bei dem reichen 
Herrn (nach der Wiedergewinnung des pill), die nur dazu da 
ist, um den Ursprung der (nichttraditionellen!) goldenen Peitsche 
u. s. w. des Ilja zu erklären; und endlich die Geschichte von der 
Entführung des Ilja durch Gott, die nur eine unleidlich ausge-
schmückte Umdichtung der biblischen Himmelfahrt des Elias ist. 

Was die vier seit 1932 neu hinzugekommenen Texte anbe-
tr i ff t , so ist die V a r i a n t e 17 ein r e i n e s P l a g i a t 
a u s V a r . 2 (Helfer- und Laus-Episode, wobei allerdings der 
Helfer vergessen ist ; der gefangene Mann bläst so stark, daß alle 
Höllenwände erschüttert werden). 

5H) Nach Stith Thompson's Motif-index of folk-literature •— D 1441. 1 
(FF Communications 10.7, S. 204) ; dieses Motiv spielt eine wichtige Rolle 
z. B. im Märchentypus Aarne-Thompson 570. 

wenn er auch den Knaben mit-
bringen könnte. 

Jetzt t raf es sich, daß der alte 
Tühi seinem Sohne Hochzeit machen 

und den Hochzeitsgästen sehr 
prächtige Feste geben wollte . . . 
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Die nach undeutlicher Kindheitserinnerung· wiedergegebene 
V a r i a n t e 18 ist scheinbar ein r e i n e s P l a g i a t a u s 
V a r . 1 В ; man vgl. besonders folgende Stelle : 

Var. 18: 

Einst . . . sah der vanapagan 
wirklich, daß Pikne, sein pill zur 
Seite, auf seinem Wagen β υ ) den 
Mittagsschlaf schläft. 

Da ging der vanapagan recht 
leise, auf den Zehen, dorthin und 
nahm das pill weg. 

Var. 1 B: 

Der alte Tühi. . . fand den 
Pikne schlafend, 

trat auf den Zehen heran, nahm 
das pill von der Seite des Schla-
fenden . . . 

Als Einleitung dient in abgeblaßter Form der Schwank 
A a r n e - T h o m p s o n 1148 A, wobei, im Gegensatz zu Var. 
2, das wichtige Motiv vorhanden ist, daß der Teufel stets m i t 
d e m S e e z u g e w a n d t e n F ü ß e n schläf t 6 1 ) . 

Die beiden neu hinzugekommenen setukesischen Texte — 
V a r i a n t e 19 und V a r i a n t e 20 — stellen uns vor ein schwieri-
ges Problem. Beide beruhen auf Kontaminationen der Kreutzwald-
schen Varianten 1 В und 2, aber obgleich Var. 19 und 20 von zwei 
verschiedenen Sammlern aus dem Munde zweier verschiedener 
Erzähler in zwei verschiedenen, in der Luftlinie ganze 34 km 
voneinander entfernten Dörfern Setukesiens aufgezeichnet wor-
den sind, zeigen sie stellenweise eine auffallende Ähnlichkeit mit-
einander, die nicht bloß durch die gemeinsame Entlehnung aus 
Kreutzwald erklärt werden kann. Durch eine Reihe g e m e i n -
s a m e r A b w e i c h u n g e n v o n d e n K r e u t z w a l d -
s c h e n T e x t e n treten sie tatsächlich zu einer kleinen 
gemeinsamen Front gegen Kreutzwald zusammen, so daß man 
versucht wäre, in diesen gemeinsamen Abweichungen den Ein-
fluß einer von Kreutzwald unabhängigen mündlichen Überliefe-
rung zu suchen : doch betreffen die genannten Abweichungen 

(il)) Einfluß der griechisch-katholischen Eliasvorstellungen! 
1:1 ) In Aarne-Thompson 1148 A wendet der Knecht ihn heimtückischer-

weise während des Schlafes um, so daß er, beim Gewitter erwacht, sich 
beim Laufen von seinem Zufluchtsort entfernt (dieser Schlußeffekt fehlt in 
Var. 18!). Vgl. z. B. M. J. Eisen, Hans ja vanapagan 4 , Tar tu 1920; 
S. 58 f. Nr. 50. 
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n i c h t etwa wirklich charakteristische wesentliche Züge, k o m -
m e n a u c h i n d e r R e g e l i n d e m ü b r i g e n 
e c h t e n o d e r h a l b e c h t e n M a t e r i a l n i r g e n d s 
v o r (mit Ausnahme der fü r Setukesien selbstverständlichen 
Ersetzung des Donnergeistes durch den heiligen Ilja), sondern 
erstrecken sich auf kleine und kleinste Einzelheiten und beson-
ders auf den W o r t l a u t der Erzählung. 

Var. 19: 

Das war in der alten Zeit, als 
die alten Teufel (vana' kurade) auf 
Erden lebten. 

Sie bauten das Feld und taten 
Arbeit; sie verkehrten mit den Men-
schen. 

Nun ging zu jener Zeit der hei-
lige I l jä durch das Land wandern 

und nachsehn, ob das Getreide 
bei dem Christenvolk gut wachse und 
ob vielleicht auch Regen nötig sei. 

E r wanderte da und sah nach... 

Es war ein heißes Wetter, 

und I l jä vom Wandern recht 
müde. 

Er dachte: 
„Wenn ich mich doch auf einige 

Zeit zur Ruhe lege, so wäre es mir 
leichter wieder zu wandern". 

Var. 20: 

Das war vor sehr langen, lan-
gen Jahren, zu jener Zeit, als noch 
alle heiligen Menschen auf Erden 
lebten, 

mit den [anderen] Menschen 
vei'kehrten, nach der Menschen Weise 
Arbeit taten . . . 

So ging der heilige Ilgä durchs 
Land . . . 

Wenn die Menschen Regen 
brauchten, so ließ er einen guten 
... ( ? laumind) Gewitterregen nie-
dergehn. 

Einmal ging der heilige Ilgä 
wieder seines Weges. 

Und es war ein sehr heißes 
Wetter. 

Der heilige Ilgä war eine sehr 
weite Strecke gegangen. Und er war 
sehr müde. 

Der heilige Ilgä dachte: 
„Ich lege mich ein wenig schla-

fen, ich werde die Mittagszeit über 
ruhn". 

Ilja legt sich schlafen, legt den Sack 62) mit Donner und 
Blitz unter seinen Kopf (vgl. Var. 1 B) und seine Hand auf den 
Sack (wie in Var. 2). Der alte Böse, der schon lange den Plan 
gehegt hat den Sack zu stehlen, kommt zufällig vorbei. Es 
folgt die H e l f e r - u n d L a u s - E p i s o d e , wobei aber 
(wie in Var. 12 und 17) d e r H e l f e r v e r g e s s e n und 

(i-) E i n s o l c h e r S a c k (in dem sich die Instrumente befinden) 
w i r d s o n s t i n u n s e r e m g a n z e n M a t e r i a l n i c h t e r w ä h n t ! 



60 WALTER ANDERSON В XLV. ι 

(wie in M. J. Eisens künstlicher Bearbeitung: oben S. 6 Fußn. 8) 
die Laus durch eine F l i e g e ersetzt i s t 6 3 ) . Der alte Böse 
läuft mit seiner Beute davon. 

Var. 19: 

Als I l jä aufwachte, war es eine 
schrecklich brennende Hitze. 

„Nun, jetzt lasse ich eine tüch-
tige Menge ( rahmak ) Regen [nie-
dergehn] !" sagte I l jä zu sich selbst. 

Aber о Unglück: das Donnern 
und das Blitzen waren gestohlen. 

Var. 20: 

Als der heilige Ilgä aufwachte 
und vom Schlafen bei heißem Wetter 
betäubt war, und als [sein] Körper 
sehr brannte, 

da dachte der heilige I lgä: „Ich 
lasse ein wenig Regen niedergehn". 

Nun siehe da ( ? kaehut) : die 
Blitzposaune zusammen mit dem Sack 
ist gestohlen. 

Weiter gehen die Varianten 19 und 20 dort, wo sie von der 
gemeinsamen Kreutzwaldschen Grundlage (Var. 1 B-j-2) abwei-
chen, wieder auseinander. Immerhin ist es bemerkenswert, daß 
in beiden der Mann, der beim Höllenfest das Donnerinstrument 
herauslockt, zum Tönen bringt und so die Katastrophe herbei-
führt , nicht ein Gast des Teufels ist, sondern (wie in den f i n n i -
s c h e n Varianten) sich bei ihm a l s K n e c h t v e r d i n g t 
h a t : und zwar ist es in Var. 19 der früher vom Teufel bestoh-
lene Fischer, in Var. 20 ein vom heiligen Ilja angestifteter armer 
junger Mann, dessen Gestalt später der heilige Ilja selbst 
annimmt. Ferner will der Teufel in beiden Varianten das Don-
nerinstrument zuerst nicht herausholen und gibt erst den in-
ständigen Bitten seiner Gäste nach, und endlich versucht nicht 
nur er erfolglos das Instrument zu spielen, sondern auch der 
Reihe nach seine teuflischen Gäste (letzteres ist eine sehr nahe-
liegende Ausschmückung, die auch in Var. 5, 7, 9, 11 A vor-
kommt). 

Die oben aufgezählten Übereinstimmungen in kleinen Details 
und im W o r t l a u t sind meines Erachtens zu auffallend, um 
durch bloßen Zufall erklärt zu werden. Ich sehe vorläufig nur 
zwei Erklärungsmöglichkeiten : 

1) entweder gehen Var. 19 und 20 auf einen mir unbe-

ti3) Nach der Erzählerin von Var. 19 könnte es auch ein F l o h ge-
wesen sein. 
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kannten gedruckten Text zurück, der aus Var. 1 В und 2 frei 
kontaminiert ist ; 

2) oder die Erzähler von Var. 19 und 20 sind voneinander 
bezw. von einer nahen gemeinsamen mündlichen Quelle 
abhängig. 

Solange die durch die erste Hypothese vorausgesetzte ge-
druckte Fassung nicht tatsächlich nachgewiesen ist, halte ich 
die zweite Hypothese für die wahrscheinlichere. Ich kann auf 
einen mir bekannten analogen Fall hinweisen : die dänischen 
Varianten des Schwanks „Kaiser und Abt" (Aarne-Thompson 
922) GD 18, GD 19 und GD 21 sind an drei verschiedenen Orten 
aufgezeichnet, weisen aber im Inhalt u n d z u m T e i l i m 
W o r t l a u t die auffallendsten Übereinstimmungen mitein-
ander auf 6 4) . 

Die Abhängigkeit der neuen V a r i a η t e 19 von Kreutzwald 
wird durch folgende Stellen bewiesen: 

Var. 19: 

Es war ein heißes Wet t e r 0 5 ) , 
und I l jä vom Wandern recht müde... 

E r legte sich auch an den Rand 
eines Grabens schlafen 

und legte den Donner und das 
Blitzen zusammen mit dem Sacke 
unter den Kopf . . . 

Aber der alte Böse brütete ja 
schon längst Pläne, auf welche Weise 
er dem heiligen I l jä das Donnern 
(müristamist) und das Blitzen steh-
len könne. 

Wie nun I l jä schlief, ging er 
zufällig gerade dort vorüber . . . 

Var. 19: 

Er setzte dem I l jä eine Fliege 
(oder einen Floh, die Erzählerin er-

Var. 1 B: 

Da traf es sich einmal, daß 
Pikne, von dem beständigen Wachen 
müde geworden, 

eingenickt war und bald wie 
ein Sack schlief; 

unglücklicherweise hat te er ver-
gessen, sich sein pill unter den Kopf 
zu legen, wo das Instrument (män-
giriist) sonst immer seinen Platz 
fand. 

Der alte Tühi, der dem Feinde 
fas t immer auf Schritt und Tritt 
nachspürte, 

fand den Pikne schlafend . . . 

Var. 2 : 

E r (der Paristaja poeg) holte 
hinter seinem Ohre eine Laus hervor 

ü4) W. Anderson, Kaiser und Abt: die Geschichte eines Schwanks, 
Helsinki 1923 ( = FF Communications 4'2), S. 133. 280 Fußn. 1. 

«s) Vgl. Var. 2 (in der Vorgeschichte) : „Da traf es sich, daß an einem 
heißen Tage . . .". 
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innert sich [dessen] nicht) auf den 
Mund, damit sie fresse. 

Als I l jä das schmerzhafte 
Stechen fühlte, ließ er die Hand vom 
Sacke l o s . . . Als er mit der Hand 
über das Gesicht fuhr , 

griff (haard) der alte Böse das 
Donnern und das Blitzen zusammen 
mit dem Sacke unter I l jä 's Kopf her-
aus, ohne daß I l jä es nur gemerkt 
hätte, 

und lief davon . . . 

Var. 19: 

Als I l jä aufwachte . . . 

Aber о Unglück: das Donnern 
und das Blitzen waren gestohlen. 

Var. 19: 

Nun siehe, was das f ü r eine 
Not [war] ! 

Und es gab dann drei Jahre 
lang weder Regen noch Tau. 

Alles wurde verbrannt und ver-
sengt . . . 

In jener Zeit lebte ein Fischer... 

Jedesmal wenn er das Netz her-
auszog, waren die Netze entzweige-
rissen und von Fischen leer. 

„Nun, was f ü r eine Not ist das, 
daß mir die Netze jedesmal entzwei-
gerissen und von Fischen leer sind!" 
klagte der Mann [seiner] Frau. Und 
die F rau war auch nicht klüger. 

Aber da lehrte man den Mann, 
er solle zwölf Kreuze aus Ebereschen-

und setzte sie dem Kõu taat zum 
Kitzeln auf die Nase. 

Der alte Mann (vana mees) be-
gann alsbald sich mit der Hand die 
Nase zu kratzen, 

in demselben Augenblick aber 
packte der Paristaja poeg das Don-
nerwerkzeug (müristamise riist) im 
Nu von seiner Seite . . . 

. . . der ( = der Teufel) mit ihm 
(dem Paristaja poeg) den Berg hin-
unter r a n n t e . . . 

Var. 1 B: 

Als nun Pikne, aus dem Schlafe 
erwachend, die Augen weit auf-
sperrte, 

sah er alsbald, welch einen Ver-
lust ihm .. . der Feind verursacht 
hatte. 

Var. 2: 

Jetzt aber brach über die Welt 
und die Menschen ein Unglück her-
ein . . . 

. . . die Wolken spendeten kei-
nen Tropfen Feuchtigkeit mehr, 

und alles welkte in der Dürre 
dahin. 

[Kõu taaf] ging zu einem 
Fischer .. . 

Dem Fischer war es längst auf-
gefallen, daß oftmals die f ü r die 
Nacht in den See gelassenen Netze 
am Morgen ganz leer heraufgezogen 
wurden, 

aber er konnte sich die Ursache 
nicht erklären. 

Am folgenden Tage ging der 
Fischer einen berühmten Zauberer 
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holz machen und sie an das Netz 
binden, dann werde er schon Fische 
bekommen. 

Var. 19: 

Der Mann verfert igte auch 
zwölf Kreuze aus Ebereschenholz und 
band sie an das Netz . . . 

Als er am nächsten Morgen das 
Netz sehen ging und das Netz her-
auszog, 

fand er im Netze den alten Bö-
sen. 

Der alte Böse riß das Netz ent-
zwei und pflückte die Fische aus dem 
Netze heraus . . . 

Var. 19: 

„Prügle nicht, prügle nicht!" 
jammerte der alte Böse; 

„ich werde dir sehr viel Gutes 
tun !" . . . 

Var. 19: 

Nun machte der alte Böse in 
der Hölle ein sehr großes F e s t . . . 

Sieh mal, was das f ü r ein Hüp-
fen und Springen war ! Dort inmit-
ten des großen Musizierens (? pilö) 
und Springens . . . 

Da kam auch der Hirt des va-
napagan mitten unter die anderen 
und sagte zum vanapagan: „Nun, 
. . . hole jetzt auch jenes pill heraus, 

(tark) um Hülfe an und bat ihn, den 
Dieb durch seine Kunst (temp) der-
maßen an das Netz zu bannen, daß 
er ohne Willen des Besitzers sich 
nicht losmachen könnte. 

Var. 1 B: 

Als er (der Fischer) alle gehei-
men Bräuche der Ordnung nach voll-
zogen hatte . . . [vgl. weiter unten : 
„ . . . versetzte ihm (dem alten Tühi) 
der Fischer mit dem Ruder von Eber-
eschenholz (pihlakase aeruga) gleich 
einige Hiebe zum Gruß . . . " ] . 

Als man am andern Morgen an 
den See kam, um die Netze herauszu-
ziehen, 

wurde Altväterchen (vana taa-
dike) Tühi in der Schlinge festge-
macht gefunden . . . 

. . . Wie er eben daran war, die 
Fische aus den Maschen zu pflücken... 

Var. 2: 

Als aber sein klägliches Bitten 
nichts half , 

bot der alte Bursche endlich ein 
hohes Lösegeld . . . 

Var. 1 B: 

. . . so richtete er (der alte 
Tühi) doch seinem Sohne eine präch-
tige Hochzeit aus . . . 

E r ließ auch mancherlei wun-
dersame Instrumente spielen (pillisi 
ajada) und noch wundersamere 
Tänze auf führen , wie es niemand 
sonst verstand, als eben nur sein 
Hausgesinde . . . 

Der Fischer . . . begann sofort 
dem Höllenvater (põrgu taat) anzu-
liegen, daß er ihnen sein Wunder-
pill , zeige und den Hochzeitsgästen 
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das du dem heiligen Iljä gestohlen 
hast, dann können die Festgäste 
springen !" . . . 

Nun, da holte der alte Böse zu-
sammen mit dem Sacke die Dinge 
heraus : das Donnern und das Blit-
zen . . . 

Der vanapagan . . . probierte 
selbst das pill zu spielen, 

aber er verstand es n i c h t . . . 

Da f r ag te [danach] des vana-
pagan Hir t : 

„Gib es mir, ich verstehe es 
wohl, auf diesem pill zu spielen!" 

Da wurde das pill und das Sei-
denband(?) dem Hirtenjungen über-
geben . . . 

Nun nahm der Hir t das Don-
nern heraus und blies einmal, 

da waren alle alten Teufel ver-
schwunden . . . 

Da bekam man wieder Regen 
und Tau . . . 

zur Lust ein Stücklein darauf spielen 
lasse. 

Der alte Tühi . . . holte des 
Himmelsdonnerers (taeva müristaja) 
pill hinter sieben Schlössern hervor... 

und fing aus Leibeskräften an 
zu blasen (puhuma). 

Aber sein Spiel gab einen greu-
lichen Klang. 

„ . . . mein Hirtenknabe könnte 
es wohl besser blasen . . . " 

Tühi . . . gab dem Knaben das 
pill in die Hand . . . 

. . . der alte Pikne . . . bläst das 
pill so gewaltig, 

daß der böse Geist (kuri vaim) 
mitsamt seinem Gesinde zu Boden 
s t ü r z t . . . 

Während des Gespräches be-
gann auf einmal ein Regen zu fal-
len, welcher die ausgetrocknete Erde 
nach sieben Monaten wieder er-
frischte. 

Mit der Var. 19 sind, wie schon oben S. 11 hervorgehoben 
worden ist, fünf Geschichten aus dem Zyklus „ d e r d u m m e 
T e u f e l u n d s e i n K n e c h t " („Hans und Vanapagan") kon-
taminiert, nämlich: 1) der Knecht muß drei Lof stellen höckeriges 
Heuland reinigen, 2) er muß daselbst drei Schober Heu aufstel-
len 6 e) , 3—5) Aarne-Thompson 1116 (abweichend: Verbrühen 
statt Verbrennen), 1115 und 1132. 

Auch die V a r i a n t e 20 beruht auf einer Kontamination der 
beiden Kreutzwaldschen Texte : 

(il1) Genaue Parallelen zu diesen beiden nicht ganz klaren Geschicht-
chen kenne ich nicht. 
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Var. 20: 

. . . es war ein sehr heißes Wet-
t e r 0 7 ) . Der heilige Ilgä war eine 
sehr weite Strecke gegangen. Und 
er war sehr müde . . . 

Da legte sich der heilige Ilgä 
unter die Bäume schlafen 

und legte sein Blitzschleuder-
rohr (pälgu hiitmisõ toro) zusam-
men mit dem Sacke unter den Kopf... 

. . . Und deswegen wollte der 
alte Böse auch schon lange jene 
Blitzposaune stehlen. 

Nun . . . ging der alte Böse zu-
fällig dort vorüber, und [er] sieht 
{? naes), wie der heilige Ilgä schläft. 

Var. 20: 

. . . und er sah, daß der heilige 
Ilgä selbst schläft, 

[seine] Hand aber sich auf je-
nem Sacke befindet. 

Der alte Böse schickte eine 
Fliege auf die Nase des heiligen Ilgä, 
um zu stechen. 

Als die Fliege auf die Nase des 
heiligen Ilgä flog und dort stach, da 
hob [buchst, ergriff : haard] der hei-
lige Ilgä [seine] Hand und begann 
die Fliege von der Nase fortzutrei-
ben. 

Zu dieser Zeit packte der alte 
Böse den Sack zusammen mit jener 
Blitzposaune des heiligen Ilgä. 

Und er lief davon zusammen 
mit jenem Blitzposaunensack . . . 

Var. 1 B: 

Da traf es sich einmal, daß 
Pikne, von dem beständigen Wachen 
müde geworden, 

eingenickt war und bald wie 
ein Sack schlief; 

unglücklicherweise hat te er ver-
gessen, sich sein pill unter den Kopf 
zu legen, wo das Instrument (män-
giriist) sonst immer seinen Platz 
fand. 

Der alte Tühi, der dem Feinde 
f a s t immer auf Schritt und Tritt 
nachspürte, 

fand den Pikne schlafend . . . 

Var. 2: 

. . . sah er (der Paristaja poeg) 
den Kõu taat ruhig schlafen . . . 

aber die rechte Hand lag quer 
über das Donnergerät (müristamise 
riist) ausgestreckt. 

Er holte hinter seinem Ohre 
eine Laus hervor und setzte sie dem 
Kõu taat zum Kitzeln auf die Nase. 

Der alte Mann (vana mees) be-
gann alsbald sich mit der Hand die 
Nase zu kratzen, 

in demselben Augenblick aber 
packte der Paristaja poeg das Don-
nerwerkzeug (müristamise riist) im 
Nu von seiner Seite . . . 

. . . d e r ( = der Teufel) mit ihm 
(dem Paristaja poeg) den Berg hin-
unter rannte . . . 

0 7 ) Vgl. Var. 2 (in der Vorgeschichte) : „Da traf es sich, daß an einem 
heißen Tage . . .". 

5 
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Var. 20: 

Als der heilige Ilgä aufwach-
te . . . 

Nun siehe da (? kaehut) : die 
Blitzposaune zusammen mit dem 
Sack ist gestohlen. 

Nun wußte der heilige Ilgä 
wohl, wer sie gestohlen hatte, 

aber auf welche Weise be-
kommst du sie denn noch vom alten 
Bösen zurück? 

Altvater wurde auch auf den 
alten heiligen Ilgä sehr böse, weil er 
so sorglos gewesen war und den 
alten Bösen die Blitzposaune hatte 
stehlen lassen. 

Altvater ließ nun den heiligen 
Ilgä auch durchaus nicht mehr in den 
Himmel herein; er sagte: „Du 
kommst nicht eher in den Himmel, 
als bis du von dem alten Bösen jene 
Posaune wegholst" liS) . . . 

Var. 20: 

Und er (der alte Böse) brachte 
jene Posaune in die größte Hölle 

Var. 1 B: 

Als nun Pikne, aus dem Schla-
fe erwachend, die Augen weit auf -
sperrte, 

sah er alsbald, welch einen Ver-
lust ihm, derweil er schlief, der Feind 
verursacht hatte. 

Daß kein andrer als der alte 
Tühi das pill hatte stehlen können, 
das war ihm gleich klar ; 

allein wie sollte er es anfangen, 
das ihm gestohlene Eigentum den 
Klauen des Diebes wieder zu ent-
reißen? 

Wohl hät te er Altvater (vana 
isa) die Sache mit dem Diebstahl 
klagen und ihn um Hülfe bitten kön-
nen, 

aber dadurch hät te er seine 
eigene Sorglosigkeit verraten, 

und Altvater (vana taat) hät te 
ihn im Zorn noch obendrein gezüch-
tigt. 

Var. 2: 

Der alte Bursche hielt auch 
nicht eher an, noch fand er Zeit 
sich umzusehen, als bis er die Hölle 
(põrgu) erreicht hatte. 

, i S) M a n b e a c h t e , d a ß d e r g a n z e P a s s u s v o n d e r B e -
s t r a f u n g d e s h e i l i g e n I l g ä d u r c h A l t v a t e r e i n e n 
K r e u t z w a l d s c h e n Z u s a t z z u V a r . 1 A w i d e r s p i e g e l t ; 
in Var. 1 B, in der teilweisen Plagiatvariante 14 und in der reinen Plagiat-
variante l'!> handelt es sich um eine bloße В e f ü г с h t u n g des Donner-
geistes, in den teilweisen Plagiatvarianten 7, 9 und in den reinen Plagiat-
varianten Θ, 20 um seine wirkliche B e s t r a f u n g (überall, außer in 
Var. 6 [wo die St rafe nicht genannt ist], durch V e r b a n n u n g ) . Vgl. 
oben S. 31. 
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und legte sie in einen Keller 
hinter zwölf sehr große Hänge-
schlösser . . . 

Var. 20: 

Der heilige Ilgä kam auf die 
Erde und dachte: „Was wird nun 
werden, auf welche Weise bekomme 
ich nun die Blitzposaune von dem 
alten Bösen [zurück] ?" . . . 

. . . und im dritten Jahre machte 
der alte Böse in der Hölle ein sehr 
großes F e s t . . . 

Man brachte dorthin aller Ar t 
Instrumente (pilli). Man spielte 
jene Instrumente und tanzte so und 
sprang so, daß jene ganze Hölle zit-
terte . . . 

Da begannen nun die Gäste den 
alten Bösen zu bitten, daß er jenes 
pill auch heraushole, denn sie wollen 
vor jenem selben pili alle springen... 

. . . bis der alte Böse (vana 
kuri) ging und von dort hinter den 
zwölf Hängeschlössern jene Blitzpo-
saune des heiligen Ilgä herausholte. . . 

Der alte Böse . . . versuchte . . . 
jenes pill zu spielen, 

verstand es aber nicht zu bla-
sen, so daß auch nicht ein Ton her-
auskam . . . 

Nun ging der heilige Ilgä wie-
der dorthin zum alten Bösen (vana 
kuri) und sagte: 

„Laß mich doch auch blasen, 
vielleicht kann ich es!" 

Var. 20: 

Der alte Böse sagte: 
„Blase nur drauf los, wenn du 

willst, aber ich glaube doch nicht, daß 
du zu blasen verstehst, denn wir alle 
verstehen es nicht zu blasen". 

Hier verschloß er sein Diebs-
gut in eiserner Kammer hinter sie-
ben Schlössern . . . 

Var. 1 B: 

. . . doch fand er eine Zeitlang 
keinen zweckmäßigen Plan, wie er 
des Feindes habhaf t werden und ihm 
sein pill wieder abnehmen könnte. 

. . . so richtete er (der alte 
Tühi) doch seinem Sohne eine präch-
tige Hochzeit aus . . . 

Er ließ auch mancherlei wun-
dersame Instrumente spielen (pillisi 
ajada) und noch wundersamere 
Tänze auf führen , wie es niemand 
sonst verstand, als eben nur sein 
Hausgesinde. 

Der Fischer . . . begann sofort 
dem Höllenvater (põrgu taat) anzu-
liegen, daß er ihnen sein Wunder-рШ 
zeige und den Hochzeitsgästen zur 
Lust ein Stücklein darauf spielen 
lasse. 

Der alte T ü h i . . . holte des 
Himmelsdonnerers (taeva müristaja) 
pill hinter sieben Schlössern hervor... 

und fing aus Leibeskräften an 
zu blasen (puhuma). 

Aber sein Spiel gab einen 
greulichen Klang . . . 

„ . . . mein Hirtenknabe könnte 
es wohl besser blasen. . . " 

Var. 2: 

„Oho!" rief der Teufel, 
„ . . . Komm, Brüderchen, ver-

such es erst, und wenn du oder dein 
Hirtenknabe etwas wie einen Ton aus 
dem pill hervorbringen könnt, so will 
ich nicht länger der Höllenwirt 
(põrgu peremees) heißen." 
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Da nahm der heilige Ilgä jene 
seine Blitzschleuderposaune in seine 
Hände, 

und als er nun begann Blitze zu 
schleudern und zu donnern, 

da drängten alle jene Teufel 
zur Stube hinaus . . . 

Var. 20: 

Draußen begann ein sehr star-
ker Gewitterregen niederzugehn. 

Drei Jahre lang war auf Erden 
nicht ein Tropfen Gewitterregen ge-
fallen, und nun kam er zum ersten-
mal! . . . 

Der Knabe Pikker nahm es, 

als er aber den Mund an die 
Röhre setzte und hineinblies, da er-
bebten die Wände der Hölle, 

der Teufel und sein Gesinde fie-
len ohnmächtig hin und lagen wie 
tot da. 

Var. 1 B: 

Während des Gespräches be-
gann auf einmal ein Regen zu fallen, 

welcher die ausgetrocknete 
Erde nach sieben Monaten wieder er-
frischte. 

·{· 

* 

Der Leser hat gesehen, warum wir den an sich recht nahe-
liegenden Gedanken a b l e h n e n müssen, u n s e r g e s a m t e s 
V a r i a n t e n m a t e r i a l a u s d e n b e i d e n K r e u t z -
w a l d s c h e n T e x t e n 1 В und 2 (also im Grunde aus dem-
jenigen des berüchtigten Fälschers Johann Lagos: 1 A) a b z u -
l e i t e n : e s g i b t e i n s e h r c h a r a k t e r i s t i s c h e s 
M o t i v , d a n k d e m e i n T e i l u n s e r e r V a r i a n t e n z u 

e i n e r d e u t l i c h e n g e m e i n s a m e n F r o n t g e g e n 
L a g o s u n d K r e u t z w a l d z u s a m m e n t r i t t . Ich meine 
das W a r n u n g s m o t i v , das manchmal zu einem bloßen Wie-
dererkennungsmotiv abgeblaßt ist: 

Var. 7: Als der alte Junggeselle das hörte, sagte er : „Oho, Brüder-
lein, du hast ja ganz Pärkmanns F inger!" 

Var. D: Der Sohn des Teufels (tondipoeg) schaute den Pflegesohn des 
Fischers an und sprach zu seinem Vater : „Vater, das ist der Donnerbube 
(Pikse poisike) !" Der Vater antwortete: „Schwatze keinen Unsinn, das ist 
der Sohn des Fischers!" 

Var. 11 A: Der Teufel (satan) hat ihm gewehrt: „Leise, leise, die 
Kindsmutter erschrickt (titu ema eitup)\ ei ei, pikka роек, pikka роек! („der 
Sohn des Langen", d. h. Donnerbub, Donnerbub!)". 

Var. 11 B: Die Teufel (vana tondid) haben zugehört und unterein-
ander gesprochen: „Dieser ist ja der Sohn des Donners (Pika poeg, d. i. 
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„der Sohn des Langen")!" Der Bettler dagegen: „Nein, er ist doch mein 
Führe r ! " Die Teufel (vana paganad): „Nein, der Sohn des Donners (Pika 
poeg) !" 

Var. 13 A: Ein Mann aber in der Gesellschaft warnte nur ja das Horn 
nicht aus den Händen zu geben, und sagte den übrigen : „Das ist ja der 
pikse selber, denn ich habe ihn an seinen rothen Augen erkannt". 

Var. 13 B: Die bösen Geister aber erkannten ihn an seinen rothen 
Augen und wollten ihm das Horn nicht in die Hände geben. 

Var. 16: Als I l jas Hausvater den Bläser um das pill bat, ließ sich ein 
alter grauköpfiger Teufel vom Ofen her vernehmen, derselbe, der I l ja das 
pill gestohlen hat te : ,,Man gebe es ihm nicht, man sehe sich eher vor, — 
vielleicht hat er rote Augen!" Im großen Hochzeitstrubel beachtete niemand 
den Warner auf dem Ofen, und der Bläser gab das pill dem Bittenden, der 
das pillikene wiederum dem Il ja reichte. Als nun I l ja einigemal auf seinem 
wunderbaren pillikene in seiner Weise geblasen hatte, rief der Teufel auf 
dem Ofen: „Sagte ich's nicht, seht euch vor, vielleicht hat er rote Au . . . " — 
er konnte nicht ausreden, da war auch schon alles fort ·— zu Brei gewor-
den. 

Ich halte es f ü r ziemlich wahrscheinlich, daß auch in der 
(an dieser Stelle offenkundig unvollständigen) Variante 14 die 
a u f d e m O f e n l i e g e n d e (vgl. Var. 16!) a l t e Frau eine 
ähnliche Warnung auszusprechen hatte : 

Var. 14: Und es war dort eine alte Frau , die lag auf dem Ofen und 
sagte: „Sieben Jahre bin ich schon hüf tkrank" . 

In zwei von diesen Varianten — 7 und 9 — kommt noch ein 
zweites auffallendes Motiv vor, dessen Identität in den beiden 
Varianten aber keineswegs sicher ist: 

Var. 7: (Pärkmann flüstert seinem Hausherrn zu ) : „ . . . B e k o m m e ich 
es [das ргЩ aber zum zweiten Mal, so springe mir auf den Buckel und halte 
dich gut f e s t ! " . . . Dann kam es zum zweiten Mal an den Knecht des armen 
Mannes. Nun kam sein Herr und setzte sich dem Knecht auf den Nacken. 
Und nun begann das Spielen (mängimine) von neuem. 

Var. 9 : Der Vater reichte es [das pilï\ ihm. Der Sohn sprach zum 
Vater : „Gehe hinter meinen Rücken und stehe dort!" Darauf blies der 
Junge einmal in seine Donnerposaune (pikse pasun) ... 

Die übrigen Übereinstimmungen einzelner Variantengruppen 
und -paare untereinander beweisen nichts, da sie sehr leicht durch 
Zufall erklärt werden können : so vor allem der P r o p h e t 
E l i a s statt des Donnergeistes in Var. 14, 15, 16, 19, 20 (dies 
ist freilich kein eigentlicher Zufall mehr, sondern eine zwangs-
läufige Anpassung an die griechisch-katholischen Vorstellungen), 
dann d a s S u c h e n n a c h e i n e m M u s i k a n t e n , d e r 
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d a s I n s t r u m e n t s p i e l e n k ö n n t e 6 9 ) , in den reinen 
Plagiatvarianten 4 und 8, die E r s e t z u n g d e s b e i m 
F i s c h d i e b s t a h l g e f a n g e n e n T e u f e l s d u r c h s e i -
n e n (in Var. 1 В < 1 A nur als Bräutigam erwähnten) S o h n 
in den reinen Plagiatvarianten 5 und 10 u.s.w. — Über Var. 19, 20 
s. o. S. 58—61. 

Wir kommen mithin hinsichtlich der Echtheit oder Unecht-
heit unseres Variantenmaterials zu folgenden Resultaten : 

r e i n e P l a g i a t V a r i a n t e n sind Var. 1 В ( < 1 Α), 
2 ( < 1 В), 3 « 2), 4 ( < 2), 5 ( < 1 В + 2), 6 (< 1 В + 2), 
8 (< 2), 10 (< 1 В), 12 (< 2), 17 (< 2), 18 (< 1 В), 19 
(< 1 В -)- 2), 20 (< 1 В 2), und vor allem 15 (< 1 В + 2) ; 

P l a g i a t V a r i a n t e n m i t e c h t e n m ü n d l i c h e n 
V a r i a n t e n k o n t a m i n i e r t — Var. 7 ( < 1 B-J-2), 9 
( < 1 B), 11 ( < 2) и (< χ β) 7i), 16 « 1 В) Щ ) 

e c h t e V a r i a n t e n (d. h. solche, die entweder [1 A] 
sicher oder [13] wahrscheinlich auf keine gedruckte Vorlage zu-
rückgehen, aber freilich von ihren Aufzeichnern entstellt oder 
ausgeschmückt sein können) — 1 A, 13. 

Geographisch verteilt sich das e c h t e u n d h a l b e c h t e 
M a t e r i a l auf folgende Gegenden : 

Saaremaa, Kirchsp. Valjala — 7 ; 
Pärnumaa, „ unbekannt — 1 А; 

Tori — 9; 
Viljandimaa, „ Helme — 11; 
Võrumaa, „ Vastseliina (?) — 13; 
Setukesien — 14, 16. 

Zu grundverschiedenen Resultaten kommt in diesen Punkten 
Loorits 7 i :) : 

( i 9) Genau dieselbe Situation kommt z. B. im estnischen Volksliede 
„Kännel" vor; vgl. z. B. Eesti rahvalaulud Dr. J. Hurda ja teiste kogudest 
I, Tar tu 1926 ( = Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 21), S. 8 Nr. 1 Pä 3 
V. 19—24 : 
Otsisin ma mängijada, Kannelille kargajada. Pöidla peale panejada, 
Pöidla peale panejada, Ei saand maalta mängi- Kannelille kargajada. 

jada, 
7 0 ) Könnte vielleicht auch ganz echt sein. 
71) Könnte vielleicht auch reine Plagiatvariante sein. 
"-) Könnte vielleicht auch ganz echt sein. 
73) Loorits, S. 95 (der Sperrdruck stammt von Loorits selbst). 
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Zusammenfassend erhalten wir somit 16 selbständige Varianten. Die 
ältesten von diesen, die Var. 1, 2 und 13 tragen als Widerhall ihrer Zeit 
literarischeres Gepräge. Von den jüngeren sind die Var. 3, 4 und 6 schon 
von Kreutzwald beeinflußt, zum Teil zu Bruchstücken zerbröckelt oder gar 
zum Zweifelerregen künstlich. Mit Vorsicht zu behandeln sind auch die 
Var. 5, 7 und 12. Es bleiben also die Var. 8—11, 14—16 a l s d i e z u v e r -
l ä s s i g s t e n ü b r i g . Vom geographischen Standpunkt aus ist es bezeich-
nend, daß die Varianten in den d r e i w i c h t i g s t e n u n d ä l t e s t e n 
e s t n i s c h e n K u l t u r z e n t r e n a u f t r e t e n : in Viru-Järvamaa, 
Saaremaa und in Süd-Estland (sowohl im südestnischen Osten — Setu-
maa — als auch westlicher im sog. Mulgimaa, d. i. in den südlichen Kirch-
spielen von Pärnumaa und Viljandimaa), während das Märchen im vierten 
Hauptgebiete des Estnischen — Läänemaa — ganz unbekannt zu sein scheint. 

* Ж 

* 

Was fü r Schlüsse können wir auf Grund des estnischen Va-
riantenmaterials über die e s t n i s c h e N o r m a l f o r m 
unseres Märchens ziehen? 

Da dieses Material mit dem Fluche der allgemeinen Bekannt-
heit der Kreutzwaldschen Varianten belastet ist (Loorits selbst 
meint 7 4 ) , daß s ä m t l i c h e Auf Zeichner auch Kreutzwald gele-
sen haben) — eigentlich nur ä u ß e r s t w e n i g e . Nur jene 
Stelle, wo eine Reihe von Varianten deutlich zu einer gemeinsa-
men Front gegen Kreutzwald und Lagos zusammentritt — näm-
lich das W a r n u n g s m o t i v (rote Augen!) — können wir mit 
Sicherheit dieser estnischen Normalform zuweisen. Alle Punkte 
dagegen, wo die übrigen Varianten — nicht nur die teilweisen 
Plagiatvarianten 7, 9, 11, 14, 16, sondern auch die s c h e i n b a r 
unbeeinflußte Var. 13 — mit Kreutzwald übereinstimmen, kön-
nen aus Kreutzwald entlehnt sein. Und daß die Var. 1 A, die von 
einem so berüchtigten Fälscher und Phantasten wie Johann Lagos 
niedergeschrieben ist, nicht i n i h r e m g a n z e n U m f a n g e 
auf die Gold wage gelegt werden darf, das hat Loorits selbst an 
dem von Lagos hineinphantasierten Engel Li j on nachgewiesen 75 ). 

Trotzdem besitzen wir ein Mittel, um festzustellen, welche 
Motive und Züge in Lagos' Variante 1 A als echt angesehen wer-
den dürfen. Es sind dies die c h a r a k t e r i s t i s c h e n Ü b e r -

74) Loorits, S. 64 Fußn. 1. 
75) Loorits, S. 102—108. 
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e i n s t i mm un g e n , d i e s i c h z w i s c h e n L a g o s ' T e x t 
e i n e r s e i t s u n d d e r T h r y m s k v i d h a ( b e z w . d e r 
T o r s v i s a ) o d e r d e r f i n n i s c h e n 7 6 ) V o l k s e r -
z ä h l u n g a n d e r e r s e i t s e r g e b e n . 

Was die finnische Volkserzählung vom gestohlenen Donner-
instrument anbetrifft, so ist bis heute leider weder eine vollstän-
dige Materialpublikation (wie die Looritssche) noch eine aus-
führliche Untersuchung7 7) vorhanden, so daß ich mit der von 
K. Krohn aufgestellten provisorischen Normalform 78) operieren 
muß : 

Der donnergott (Ukkonen) oder einfach Gott (Jumala) wird im schlafe 
vom teufel bestohlen. Seine donnerwerkzeuge werden als musikinstrumente, 
bisweilen als mühlsteine dargestellt. Gott begibt sich verkleidet zum teufel 
und bietet sich ihm als knecht an. Beim rudern und stoßen mit der stör-
stange (beim ziehen des netzes) zeigt er sich übermäßig stark. Der teufel 
läßt sich verleiten, mit seiner großtat zu prahlen und die donnerwerkzeuge 
zu holen, bisweilen aus einem Speicher mit vielen riegeln. Da der teufel sie 
nicht selbst anzuwenden versteht, darf es der knecht versuchen. E r spielt 
erst leise, dann immer stärker mit dem erfolg, daß des teufels höhle birst 
oder sein haus abbrennt, seine kinder vernichtet werden und er selbst um-
kommt, in die luf t fliegt oder in ohnmacht fällt . 

Natürlich können auch einige solche bei Lagos auftretende 
Motive, die in den außerestnischen Zweigen der Überlieferung 
ganz fehlen (z. B. der Fischdiebstahl des Teufels), zur e s t n i -
s c h e n Normalform der Erzählung gehören — aber vorläufig 
läßt sich dies nicht dokumentarisch beweisen. 

Die estnische N o r m a l f o r m müßte ungefähr folgenden 
Inhalt haben : 

Dem schlafenden Donnergeist wird sein Donnergerät, das als Musik-
instrument (1 A, 11, 13, 16, finn.) geschildert wird, vom Teufel (1 A, 11, 13, 
16, finn.) gestohlen. Der Donnergeist t r i t t unerkannt als Knecht (1 A, 16, 
finn.) in die Dienste eines Fischers (1 A, finn, [bei den Finnen sind der 
Fischer und der Teufel identisch], v g l . d i e S i t u a t i o n i n e i n e m 
a n d e r e n E d d a l i e d e — d e r H y m i s к v i d h a ! ). ( Hier fä n g t er 

7<;) Die l a p p i s c h e Volkserzählung weicht von allen übrigen Zwei-
gen der Überlieferung dermaßen ab, daß f ü r mich nicht einmal ihr gene-
tischer Zusammenhang mit diesen außer Zweifel steht. 

77 ) Noch am ausführlichsten spricht über diese Erzählung J. de Vries 
(S. I l l—115), welcher die 10 bis zum Jahre 1911 bekanntgewordenen Vari-
anten aufzählt (inzwischen wird deren Zahl merklich gestiegen sein). 

7S) K. Krohn, Übersicht, S. 123 (vgl. J. de Vries, S. 112). 
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zusammen mit dem Fischer im Netze den Fische stehlenden TeufelT ! ;) — ?) 
Vom Teufel zu einem Hochzeitsfest (1 A, 13, 16, Thrymskvidha, Torsvisa) 
eingeladen, begeben sich der Donnergeist und der Fischer (1 A, und ein 
Bettler: 11, und ein Gefährte: 13, und der Bauer, bei dem der Donnergeist 
dient: 16, und Loki: Thrymskvidha, Torsvisa) in dessen Behausung. Der 
Teufel holt das versteckte und hinter vielen Schlössern ( 1 A, finn. : Riegeln, 
Thrymskvidha u. Torsvisa: tief unter der Erde) verborgene Donnerinstru-
ment. Da er selbst es nicht zu spielen versteht (1 A, finn.), darf der Donner-
geist es versuchen ( 1 A, 11, 13, 16, finn.) — t r o t z d e m e i n a l t e r , a u f 
d e m O f e n l i e g e n d e r T e u f e l s e i n e G e n o s s e n d a v o r w a r n t 
u n d f r a g t , o b d e r F r e m d e n i c h t r o t e A u g e n h a b e , a l s o 
d e r D o n n e r g e i s t s e i (7, 9, 11, 13, 16, vgl. 14). Der letztere spielt 
das Instrument (erst leise, dann immer lauter? — so 11 A u. finn.), was die 
Vernichtung der Teufel zur Folge hat. 

Wie wir sehen, ergibt sich hier ein n a h e r Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n d e r e s t n i s c h e n u n d d e r f i n n i -
s c h e η Ü b e r 1 i e f e r u n g im Gegensatz zur Thrymskvidha und 
Torsvisa : Teufel statt Riese, Musikinstrument statt Hammer, 
Dienst als Fischerknecht (doch vgl. die Hymiskvidha!), der 
Teufel versucht erfolglos das Instrument zu spielen, erst darauf 
erhält der Donnergeist die Erlaubnis dazu. 

Andererseits lassen sich aber auch einige c h a r a k t e r i -
s t i s c h e Übe. r e i n s j t i m | : n u n g e η z w i s c h e n d e m 
e s t n i s c h e n M ä r c h e n u n d d e r T h r y m s k v i d h a (be-
zw. der Torsvisa) feststellen, die sie von der finnischen Über-
lieferung trennen: das Hochzeitsfest (bei dem Thor in Thryms-
kvidha und Torsvisa allerdings als die angebliche Braut Freyja 
verkleidet ist) ; der Gefährte des Donnergeistes (— Loki), der zu-
sammen mit ihm auf dem Hochzeitsfest erscheint; vielleicht auch 
die Erwähnung der roten Augen des Donnergeistes (in der 
Thrymskvidha werden die Riesen durch die flammenden Augen 
des als Freyja verkleideten Thor mißtrauisch gemacht). 

Auf welche Weise alle diese Übereinstimmungen und Unter-
schiede zu erklären sind, das wird sich in endgültiger Weise erst 
zeigen, wenn alle Fassungen der Torsvisa und der finnischen Er-
zählung vorliegen und sorgfältig verglichen sind. 

Vorläufig kann ich nur einige allgemeine Bemerkungen 
machen. Wenn, wie im vorliegenden Falle, eine Erzählung nur 

"") Ob sich darin das Angeln der Midgardsschlange durch Thor 
(Hymiskvidha) spiegelt, das lasse ich dahingestellt. 
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bei den Skandinaviern, Esten und Finnen sowie vielleicht bei den 
Lappen belegt ist, so läßt sich in Anbetracht der bekannten Kul-
turbeziehungen a priori S k a n d i n a v i e n als Entstehungs-
land annehmen — besonders da die Thrymskvidha s p ä t e s t e n s 
am Ende des 12. Jahrhunderts abgefaßt i s t 8 0 ) . Der nahe Zu-
sammenhang der f i n n i s c h e n Erzählung mit der e s t n i -
s c h e n ist soeben hervorgehoben worden ; aber unsere vor-
läufige estnische Normalform kann (hauptsächlich wegen der Er-
wähnung des Helfers des Donnergeistes81), also des „Loki") 
nicht aus der heutigen finnischen Normalform abgeleitet werden. 
Eher schon wäre das umgekehrte Verhältnis denkbar, jedoch er-
regt eine Verbreitungsrichtung Skandinavien > Estland > Finn-
land starke Bedenken, weil die Schweden mit den Finnen in un-
vergleichlich näheren Beziehungen stehen als mit den Es ten 8 2 ) . 

Ich persönlich halte es fü r das wahrscheinlichste, daß sowohl 
die heutige finnische Normalform als auch die heutige estnische 
auf eine ä l t e r e N o r m a l f o r m zurückgehen, die besonders 
der heutigen estnischen recht nahe stand. Diese ausgestorbene 
ältere Normalform war entweder in F i n n l a n d entstanden, oder 
eher in S с h w e d e n bezw. überhaupt in S k a n d i n a v i e n (wo 
sie also neben der Τ о r s v i s a lebte, die am Ende einfach ihre 
Quelle gewesen war). Den genetischen Zusammenhang zwischen 
der Thrymskvidha und der finnisch-estnischen Volkserzählung zu 
leugnen, so wie J. de Vries es tun möchte 83 ), halte ich nicht für 
möglich — erstens wegen der in die Augen springenden Über-
einstimmungen und zweitens deswegen, weil der Inhalt der 
Thrymskvidha in fast ganz Skandinavien im Laufe vieler Jahr-
hunderte in der Torsvisa fortlebte. 

ы >

) Jan de Fries, Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. II, Berlin 
1937 (—H.Paul, Grundriß der germanischen Philologie3 12/2) , S. 226. 

51) Man beachte, daß auch in der l a p p i s c h e n Erzählung der 
gefangene Donnergott durch seinen K n e c h t befreit wird. 

52) Auch erinnert die Episode der finnischen Erzählung vom Hinaus-
rudern des Donnergeistes mit dem Fischer viel s tärker an die Hymiskvidha 
(besonders in der Prosafassung der Gylfaginning c. 48: K. Krohn, Über-
sicht, S. 127), als die entsprechende Episode des estnischen Märchens. 

53) J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte II 226; The pro-
blem of Loki, S. 113—115. 123 f. 
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Also : 

? Lappen 
Skandinavier Finnen 

Ψ ? 
Esten 

In welcher Gegend Estlands die estnische Normalform ent-
standen ist, läßt sich schwer sagen ; wenn sie aus Finnland stammt, 
dann in Nordestland (obgleich die Geschichte dort nur durch 
notorische Plagiatvarianten belegt ist). Setukesien als Heimat 
ist durch, die geographische Lage und den Mangel von Beziehun-
gen zu den Skandinaviern 84 ) und Finnen ausgeschlossen. 

Terminus ad quem der Entstehung der estnischen Normal-
form ist das Jahr 1853 (Var. 1 A) ; der terminus a quo liegt 
jedenfalls um mehrere Jahrhunderte zurück. 

Was sind nun L o o r i t s ' E n d r e s u l t a t e ? 8 5 ) 

Als Schlußergebnis sehen wir, daß das Grundthema : der Teufel stiehlt 
das Donnerinstrument, der Donner verwandelt sich in einen Menschen, ver-
schaf f t sich Zutr i t t zu einem Feste des Teufels und gewinnt sein Instrument 
durch List wieder — das Rückgrat der estnischen Varianten bildet. In der 
Ausarbeitung des Themas können wir d r e i R e d a k t i o n e n unterschei-
den. Fü r Viru- und Saaremaa ist die L a u s - E p i s o d e 'bezeichnend, 
deren Volkstümlichkeit jedoch ziemlich stark zweifelhaft bleibt, f ü r Setu-
maa der h e i l i g e I l j a in der Rolle des Donners, der vermutlich auch im 
Engel Pärkmann von Saaremaa einen Widerhall findet, f ü r Mulgimaa das 
lokale und zufälligere В e 111 e r m о t i v

 S 5 a

) . Besondere Beachtung verdient 
es, daß das Motiv vom E r k a n n t w e r d e n des Donners nur in den Varian-
ten von Saaremaa und Südestland, nicht aber in der Laus-Redaktion von 
Virumaa auf t r i t t . Zur bildlicheren Übersicht der geographischen und inhalt-
lichen Unterschiede der Varianten fügen wir folgendes Schema bei: [s. u.]. 

Jetzt können wir mit einiger Sicherheit den Kreutzwaldschen Varian-
ten gegenüber einen entschiedenen Standpunkt einnehmen. Kreutzwalds 
erste Fassung (Var. 1 B) basiert hauptsächlich auf Lagos, von dem die Lijon-
Mystifikation und andere pseudomythologische Dekorationen stammen, wäh-

S4) Man müßte denn an die Waräger denken — also an das 9.—-11. 
Jahrhundert! 

s5) Loorits, S. 118—121 (der Sperrdruck stammt von Loorits selbst). 
S 5 a ) Über den Bettler vgl. K r o h n Skandinavisk mytologi S. 205. O. L. 

* 
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Die Redaktionen < ? Viru 
(?) 

Saare Mulgi Setu 

Red. A : Der Teufel reckt sich 
bis zum Himmel 2 3(5) S 12 
sein Geselle stiehlt das pill 2 3 5 8 12 
die L a u s - E p i s o d e 2 3 5 8 

A + В : Der D o n n e r a u f 
F i s c h f a n g 1 2 5 (8) 9 10 14 15 

Red. B: (Der Engel) I l j a 186) (7) 14 15 16 
wird v. Gott bestraft 
(fürchtet die St rafe) (1) 6 7 9 (14)(15) 
versucht, dem Teufel 
Streiche zu spielen (7) 14 

В + С : Das E r k a n n t w e r -
d e n des Donners 7 9 11 13 16 

Red. С : Der Donner als Füh-
rer des B e t t l e r s 11 

rend die Handlung der Erzählung in den Grundzügen volkstümlich ist. 
Kreutzwalds zweite Fassung (Var. 2) ist entweder eine Kontamination der 
Redaktion von Viru- (?) s<) und Setumaa, oder gar mehr eine gekünstelte 
als volksdichterische Schöpfung, wo der Paristaja poeg von Kreutzwald zur 
Rahmenfigur seiner Erzählung gemacht worden ist — sein volkstümlicher 
Prototyp ist vielleicht der Spielmann Tiit auf Saaremaa (Var. 8). So gelan-
gen wir bezüglich Kreutzwalds im vorliegenden Falle zum folgenden Ender-
gebnis: in den Grundzügen kommt er f ü r den Märchenforscher dennoch in 
Betracht 8"1), f ü r den Mythologen dagegen absolut nicht S 8 a) . 

S(l) Falsch: in Var. 1 A > I B ist der Donnerer weder Il ja noch ein 
Engel! W. A. 

ST) Allerdings muß man zugeben, daß das Vorkommen des Märchens 
in Virumaa n i c h t so sehr sicher dokumentiert ist, weil alle dort von den 
unzuverlässigen Korrespondenten aufgezeichneten Varianten auch gerade 
auf Kreutzwald basieren können ! O. L. 

s s ) Einen Schatten wi r f t auf ihn jedoch die Laus-Episode. Kreutz-
walds Belesenheit in den fremden Literaturen hat; L. T o h v e r gründlich 
untersucht (Kreutzwaldi väliskirjanduslikust eruditsioonist, Tartu 1982). 
In dieser Untersuchung (s. besonders S. 101, 10'3 u. 183) werden auch einige 
literarische Entlehnungen in der Märchensammlung Kreutzwalds festgestellt. 
Von dem hier behandelten Märchen ist dort keine Rede. O. L. 

SSa) Völlig unzuverlässig ist übrigens auch, was [F. J . ] W i e d e -
m a n n vom Donner schreibt (AIÄLE [ = Aus dem inneren und äußeren 
Leben dei· Esten, St. Petersburg 1876] S. 427) : es ist endlich an der Zeit, 
seine auf Kreutzwald und Stein basierenden Daten aus der estnischen Mytho-
logie auszulöschen. O. L. 
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Was lassen uns nun diese Redaktionen über ihre H e r k u n f t ve r -
muten? — Die zweifelerregende Redaktion A kann kaum etwas Entschie-
denes, wie bisher vermutet worden ist, f ü r ihre s k a n d i n a v i s c h e Her-
kunf t sprechen 8 9). Die Red. С ist nur eine lokale Bildung. Die volkstüm-
lichste Redaktion В aber weist deutlich auf r u s s i s c h e n Einfluß hin, der 
seinen festen Boden nur in S ü d - Estland hat, während in N o r d - Est-
land dieses Märchen möglicherweise η i e volkstümlicher gewesen ist. Dies 
ist auch vom internationalen Standpunkt aus von schwerwiegender Bedeu-
tung : nach den bisherigen Daten war unser Märchen in Rußland völlig un-
bekannt — auf Grund der setukesischen Varianten könnte aber behauptet 
werden, daß dieses Märchen auch in Rußland bekannt sein m u ß , wenn davon 
auch bis heute noch keine Variante zu Papier gebracht i s t 9 0 ) . Selbst 
die setukesischen I l ja-Varianten (besonders 14 u. 16) könnte man schon 
f ü r einen Ersatz russischer Varianten ansehen. Der Schwerpunkt der 
Frage liegt eben darin, ob I l ja (bzw. Jesus in der Bettler-Redaktion C) 
bloß sekundär zusammen mit den übrigen Ilja-Motiven bei den Süd-Esten 
auch in dieses Märchen eingedrungen sei, oder ob er schon pr imär hierher 
gehört. Unmöglich wäre es jedoch, diese Redaktion f ü r eine russische Ent-
lehnung von den Wikingern zu erklären, obschon wir mit dem Einflüsse des 
Repertoires der Wikinger im nördlichen Rußland viel ernstlicher rechnen 
müssen, als dies bisher geschehen ist. Damit haben diejenigen Forscher 
eine neue Stütze erhalten, welche behaupten, das Märchen vom gestohlenen 
Donnerinstrument sei ursprünglich n i c h t e i n n o r d i s c h e r G ö t t e r -
m y t h u s , s o n d e r n e i n e c h r i s t l i c h e L e g e n d e gewesen 9 1) . 

89) Jan de Vries hat mir brieflich mitgeteilt, daß er an die Möglichkeit 
einer Wikingertradition nicht glauben kann: „Weshalb denn? Des Laus-
Motives wegen? Aber da ja dieser Zug nur vorkommt in Kreutzwaldschen 
Varianten oder solchen, die von ihm beeinflußt waren, ist es durchaus mög-
lich, daß er den skandinavischen Mythus [vom Raube des Brisingamen durch 
Loki, vgl. oben S. 20 Fußn. 23] gekannt hat und also das Motiv auf eigne 
Faus t hineingearbeitet hat. Damit verschwindet der letzte Schatten eines Zu-
sammenhanges zwischen skandinavischer und estnischer Tradition". J an de 
Vries neigt nämlich dazu anzunehmen, daß sogar die Var. 8 nur „ein Aus-
läufer des Kreutzwaldschen Textes" ist (vgl. meine Meinung auf S. 101). 
Neben dem Laus-Motiv ist hochinteressant auch das Motiv des Erkanntwer-
dens des Donners (die roten Augen!) , das in Estland doch volkstümlich zu 
sein scheint und einer internationalen Nachprüfung bedarf. O. L. 

90) [N. P.] A n d r e j e v in seinem Verzeichnis (Указатель гка-чич-
ных сюжетов по системе Аарне [Ленинград 1929]) registriert unter M[är-
chen]t[ypus] 114)8 keine einzige Variante in Rußland, doch ist das Motiv 
der Befeindung· der Teufel durch den Donner in Rußland weit verbreitet 
( Z e l e n i n Russische Volkskunde S. 3Θ7), vgl. auch A n d r e j e v Die 
Legende von den zwei Erzsündern (FFC 54) S. 111, u. a. O. L. 

91 ) Soeben ist K. K r o h n s „Übersicht über einige Resultate der 
Märchenforschung" ( F F C 96) erschienen, wo er (S. 121—128) seine An-
sichten aus „Skandinavisk mytologi" wiederholt. O. L. 
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Mögen Sachverständigere, die die Frage in ihrem ganzen Umfange erforscht 
haben, das endgültige Urteil fällen, die Aufgabe der vorliegenden Zeilen 
war nur, das lokale Kolorit des Märchens in Estland zu fixieren. Gleich-
zeitig müßten sie jedoch auch im Vorliegenden wieder von neuem die große 
Bedeutung des estnischen Repertoires f ü r die internationale Märchen- und 
Sagenforschung· demonstrieren, denn auch hier geraten wir zum Schluß in 
ein Dickicht folkloristisch und kulturgeschichtlich interessanter Beziehun-
gen und ungelöster Fragen : 

[es folgt das oben auf S. 16 wiedergegebene phantastische Schema], 

Die Behauptung, daß unser Märchen in Rußland bekannt sein 
m u ß, weil die Setukesen es kennen, und daß die setukesischen 
Ilja-Varianten (besonders 14 und 16) schon fü r einen Ersatz 
russischer Varianten angesehen werden könnten, ist f ü r Loorits 
ungemein charakteristisch. Ein solcher Schluß wäre nur in 
jenem Falle logisch, wenn es nachgewiesen wäre, daß der g e -
s a m t e Erzählungsschatz der Setukesen bei den Russen und 
n i c h t s bei den Stammesbrüdern der Setukesen, den mit ihnen 
im engsten Verkehr stehenden übrigen Esten entlehnt ist. 

* 

Wenn wir nun fragen, wie es möglich ist, daß ein Gelehrter 
von dem Range, den Kenntnissen und den Verdiensten von Oskar 
Loorits eine Abhandlung veröffentlicht hat, die als M a t e r i a l -
S a m m l u n g äußerst wertvoll, aber ihrer M e t h o d e und 
ihren R e s u l t a t e n nach mehr als angreifbar ist, so können 
wir diesen Umstand nur durch sein U n v e r m ö g e n erklä-
ren, e i n e n e i n e r g e d r u c k t e n Q u e l l e f r e i n a c h -
e r z ä h l t e n (nicht etwa abgeschriebenen!) T e x t a l s P l a g i a t 
zu e r k e n n e n , sowie durch seine Unkenntnis der Grund-
regeln, nach denen man in der vergleichenden Volkskunde 
Plagiatfragen zu untersuchen h a t 9 2 ) . 

Wie weit sich bei ihm dieses Unvermögen erstreckt, das 
hat Loorits selbst noch an einem anderen, ungemein drastischen 
Beispiel gezeigt эз). Er hat nämlich e i n e ä u ß e r s t g e t r e u e 

92) S. o. S. 27 f. 
!Ki) Oskar Loorits, Kujutelmade ja motiivistiku päritolust ja vanadu-

sest (De l'origine et de l'âge des représentations et des sujets folkloriques), 
Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9—10 (Tartu 1934), 165—175 (dazu 
franz. Referat: S. 300 f.), siehe S. 168—170. 
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W i e d e r e r z ä h l u n g e i n e s d e r a l l e r b e k a n n t e s t e n 
G e d i c h t e P u s c h k i n s — der berühmten Ballade ,.Υτο-
илениикъ" („Der Ertrunkene") — f ü r e i n e e c h t e e s t -
n i s c h e V o l k s s a g e (die allerdings von Puschkin „beeinflußt" 
sei) e r k 1 ä r t. Es handelt sich um eine angebliche nordestnische 
Ortssage, die im Kreise Harjumaa, Kirchspiel Kuusalu von einem 
gewissen A. Bachmann aufgezeichnet ist (E 43149 f.) — und zwar 
im Jahre 1902, also mitten in der Russifizierungszeit, a l s d a s 
P u s c h k i n s c h e G e d i c h t i n a l l e n V o l k s - u n d 
M i t t e l s c h u l e n E s t l a n d s (wie auch des übrigen Ruß-
land ) g e l e s e n u n d m i t V o r l i e b e a u s w e n d i g g e -
l e r n t w u r d e 9 4 ) : 

Estnische „Sage": Puschkin: Puschkin (Übers .) : 

Der Ertrunkene. Утопленникъ. Der Ertrunkene. 

An der Landzunge Ju- Тятя! тятя! Наши сътп Väterchen ! Väterchen ! 
mida spülte einmal das Притащили мертвеца. Unsere Netze haben 
Wasser einen toten einen Toten herbeige-
Mann mit den Fischer- schleppt. 
netzen ans Ufer. 

Die Kinder des Fi- Прибежали въ избу д
г

Ьтп. Die Kinder kommen in 
schers sahen das und Второпяхъ зовутъ отца ... die Hütte gelaufen, eilig 
teilten es dem Vater mit. rufen sie den Vater . . . 

Der Vater erschrak Съ нимъ [судомъ! я вв Ьк ь Mit ihm [dem Gericht] 
und dachte, wie er sich не разберусь.. . komme ich [mein] Le-
davor retten solle. ben lang nicht ins rei-

ne . . . 

Er verbot den Kin- Да смотрите жъ, не бол- Seht aber zu, schwatzt 
dern mit jemandem von тайте . . . nicht . . . 
diesem Vorfall zu spre-
chen 

und versprach ihnen Будегь намьпо калачу... Jeder von euch be-
Weißbrot zu holen, wenn kommt eine Semmel . . . 
sie den Mund hielten. 

Selbst lief er gleich . . . ужъ поплетусь . . . . . . ich will mich schon 
ans Meeresufer hinschleppen . . . 

und sah in den Netzen Гд'Ь разостланъ мокрый Wo das nasse Zug-
einen toten Mann неводъ, netz ausgebreitet ist, ist 

Мертвый виденъ на пескЪ. ein Toter auf dem San-
de zu sehen. 

•M) Ich selber habe es um jene Zeit im Kasaner III. Gymnasium aus-
wendig gelernt. 
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mit aufgedunsenem 
Gesicht. 

Er ergriff den Toten 

und stieß ihn ins Meer 
zurück. 

Am Abend, als er 
schlafen zu gehen be-
gann, 

hörte er hinter der 
Tür klopfen. 

Er erschrak, wer es so 
spät noch sein könne, 

und hieß ihn eintreten. 
Aber als der Lärm 

nicht nachließ, 
ging er zum Fenster, 

um nachzusehn, wer 
dort sein könne. 

Aber was sah er da : 
derselbe Mann, den er 
ins Meer gestoßen hatte, 
stand nackt unter dem 
Fenster, 

schwarze Krebse hin-
gen an ihm 

und der Bar t troff von 
Wasser. 

Der Mann schlug mit 
großem Schrecken die 
Fensterläden zu, 

aber das Klopfen Heß 
trotzdem nicht nach, 
sondern dauerte immer 
weiter bis zum Morg-en. 

Der Mann war seit-
dem so eingeschüchtert, 
daß er am Abend nie-
mals wagte an das Mee-
resufer zu gehn. 

Безобразно труиъ ужас-
ный 

Поспн'Ьлъ и весьраспухъ. 

Онъ потопленное тЬло 
Въ воду за ноги тащитъ... 

И отъ берега крутого 
Оттолкнулъ его весломъ. 

Въ ночь... 
На палатяхъ мужъ ле-

житъ . . . 
. . . вдругъ онъ внемлетъ : 
Кто-то тамъ въ окно 

стучитъ. 
Что ты ночью бродишь, 

Каинъ ? 

II лЪнивою рукою 
Подымаетъ онъ окно. 

Что же? голый передъ 
нимъ... 

II въ распухнувшее тЪло 
Раки черные впились. 

Съ бороды вода струит-
ся . . . 

И мужикъ окно захлоп-
нулъ . . . 

Такъ и обмерь . . . 
II до утра все стучались 
Подъ окном'ь и у воротъ. 

Die entsetzliche Leiche 
ist gräßlich blau ange-
laufen und ganz aufge-
dunsen. 

Er schleppt den er-
tränkten Körper an den 
Beinen ins Wasser . . . 

Und stieß ihn mit dem 
Ruder von dem steilen 
Ufer hinweg . . . 

In der Nacht . . . liegt 
der Ehemann auf der 
Schlafbank . . . 

. . . plötzlich vernimmt 
er : jemand klopft dort 
ans Fenster. 

Was treibst du dich in 
der Nacht herum, Kain? 

Und mit fauler Hand 
hebt er das Fenster auf 
[d. h. schiebt es in die 
Höhe]. 

Was [sieht er] denn? 
der Nackte [steht] vor 
ihm . . . 

Und an den aufgedun-
senen Körper haben sich 
schwarze Krebse ge-
hängt [„eingebissen"]. 

Vom Barte t r ie f t das 
Wasser . . . 

Und der Bauer schlug 
das Fenster zu . . . E r 
war ganz ers ta r r t . . . 

Und bis zum Morgen 
klopfte man immer un-
ter dem Fenster und am 
Tor. 
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Der bekannte russische Folklorist N. P. A n d r e j e ν, f ür 
den der estnische „Sagentext" von einem Bekannten übersetzt 
wurde, sagt hierüber folgendes 95) : 

Die Erzählung wird hier als Bericht über einen wirklichen Vorfall 
vorgetragen. Aber die Ähnlichkeit mit dem Puschkinschen Texte ist so groß 
{bis zu solchen Einzelheiten wie die Krebse, die am Körper hängen, und das 
Wasser, das vom Barte des Ertrunkenen fließt, oder das Weißbrot, das der 
Vater den Kindern f ü r das Schweigen versprochen hat, u. s. w.), daß über 
den Ursprung dieser Erzählung eben aus Puschkins Dichtung kein Zweifel 
bestehen kann. 

Genau ebenso wird jeder nüchtern denkende Folklorist ur-
teilen. Bei Loorits dagegen lesen wir 96) : 

Das Hauptthema der Sage ist die Vorstellung, daß die Seele des Er-
trunkenen dann keine Ruhe findet, wenn die Leiche unbestattet in den Wel-
len umhertreibt. Während die Hungervisionen des [Schriftstellers Α.] Kivi-
kas und der Volkserzählung 9 7) voneinander unabhängig w a r e n 9 8 ) und im 
Gegensatz dazu der Schwank von der Himmelfahrt des Trunkenbolds sich 
gerade als literarische Entlehnung in unserem Volksmunde e rwies 9 9 ) , füh-
ren uns die Ertrunkenengeschichten von Puschkin und aus Kuusalu wiederum 
zu einem neuen Ursprungsverhäl tnis: sie stehen miteinander freilich in 
einem offenkundigen genetischen Zusammenhang, aber b l o ß e d i r e k t e 
E n t l e h n u n g e n s i n d s i e t r o t z d e m n i c h t , s o n d e r n s t a m -
m e n a u s e i n e r g e m e i n s a m e n U r q u e l l e 1 < ) ( l ) . Die Sage von 
Kuusalu ist k a u m b l o ß n a c h d e m V o r b i l d v o n P u s c h -
k i n s B a l l a d e g e s c h a f f e n ( o b g l e i c h s i e v o n d i e s e l · 
b e e i n f l u ß t i s t ) , S o n d e r n d a i - i n e r s c h e i n t b e i u n s 
e i n e f e s t e r e v o l k s t ü m l i c h e G r u n d l a g e 1 0 0 ) , während Pusch-
kins Ballade selbst auch auf Grund einer im russischen Volksmund umlau-
fenden Sage gedichtet ist. Somit treffen wir hier z w e i s e l b s t ä n d i g e 
„ V a r i a n t e n " e i n e r u n d d e r s e l b e n . S a g e 1 0 1 ), die uns so-
gleich eine Ahnung von dem höheren Alter und der weiteren Verbreitung 
des Motivs selbst beibringen. Mit Hilfe der Theorie des mehrmaligen 
Hörens eines und desselben Motivs und mit Hilfe des Gesetzes der 

95) H. Андреев, Произведения Пушкина в фольклоре, Литературный 
Критик 1937, 1, 151—168 (siehe S. 167). 

9β) О. Loorits, Kujutelmade etc., S. 169 f. 
1 , 7

 ) Ebda S. 1615—167. 
9 8 ) Im Gegensatz zu Loorits halte ich generatio aequivoca in diesem 

Falle f ü r ausgeschlossen: vgl. die unten S. 82 Fußn. 102' zitierte dritte Auf-
zeichnung. W. A. 

99) O. Loorits, Kujutelmade etc., S. 167 f. 
100) Gesperrt von mir. W. A. 
101 ) Sic! — Von mir gesperrt. W. A. 
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Selbstberiehtigung könnte man ja die häufig geradezu verblüffend sta-
bile Erhal tung der Volksdichtung von Geschlecht zu Geschlecht und ihre 
bewundernswerte Verbreitungsfähigkeit leicht erklären. Aber nicht alles 
erhält sich und verbreitet sich gleichmäßig. Von dem Auffressen eines 
Wolfsjungen als Ei kenne ich bisher nur eine Variante1 0 '2) , während ich 
ζ. B. davon, daß jemand in betrunkenem Zustande Jauche tr inkt und Mist 
ißt, oder von dem Zurückstoßen eines an das Ufer getriebenen Ertrunkenen 
allerdings Varianten kenne (jedoch bei weitem nicht immer in der Puschkin-
schen Redaktion) ϊ 0 3 ) . Wie in der Literatur viele Autoren und Werke im 
Laufe der Geschichte bald spurlos vergessen werden, so kann auch in der 
Volksüberlieferung nur eine A u s w a h l von Vorstellungen und Motiven 
lebenskräftig bestehen bleiben und sich zu einer wirklichen Tradition kristal-
lisieren, während der größere Teil der Dichtung der namenlosen Massen-
autoren auch bloß f ü r einen Augenblick aufflammt, um wieder in Vergessen-
heit zu erlöschen. Sollten da die Folkloristen nicht auch das Selektions-
prinzip betonen und jene Ursachen und Faktoren mehr verfolgen, klären 
und auflösen, w a r u m zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten 
Orte, unter bestimmten Verhältnissen gerade bestimmte Motive und zwar in 
einer bestimmten Redaktion entstehen, erhalten bleiben oder sterben, sich 
auf die und die Weise formen, auf die und die Weise entwickeln oder auf 
die und die Weise verändern? 

Das sind recht ansprechende Gedankengänge, nur daß sie sich 
hier leider an ein untaugliches Beispiel (an den Fall eines hun-
dertprozentigen Plagiats) knüpfen. 

I(,~) Eine andere Variante steht bei J. Kunder, Eesti muinasjutud. 
Rakvere 1886, S. 99 f. „Mis soos sündis, 3" = H. Jannsen, Märchen u. Sagen 
d. estnisch. Volkes II 146 f. Nr. 49 „Das Koboldei" (die nicht aufgegessene 
Hälf te des gefundenen Enteneis erweist sich als die andere Hälf te von des 
Nachbars Katze). W. A. 

103) Es wäre interessant, diese Varianten kennenzulernen; an der 
Tatsache des Plagiats können sie allerdings im vorliegenden Falle auch nicht 
ein Iota ändern. W. A. 
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GELEITWORT. 

D. К. ZELENIN hat eine äusserst inhaltsreiche Übersicht 
über das Worttabu bei den verschiedensten Völkern der sog. Eur-
asia Septentrionalis gegeben 1 und die meisten psychologischen, 
religionsgeschichtlichen, sozialen usw. Grundlagen dieses Vor-
stellungskomplexes von seinem Standpunkt aus erklärt, zu-
gleich auch die Ansicht von J. G. FRAZER u. a. angedeutet und 
gegen sie polemisiert. All dieses will ich hier gar nicht referie-
ren, sondern nur als Beitrag dazu einige Parallelen aus dem 
Fischeraberglauben des Ostbaltikums, soweit ich sie selber gesam-
melt oder im Estnischen /Folkloristischen Archiv vorgefunden 
habe, veröffentlichen Da die Angaben des Archivs kopiert und 
systematisiert in der Kartothek ohne Mühe jedem zur Verfügung 
stehen, so übersetze ich sie hier, ohne zu zitieren, wo sich die Ori-
ginaltexte befinden und wer sie aufgezeichnet hat. Um Raum 
zu sparen, füge ich in Klammern nur hinzu, aus welchen Kirch-
spielen die Texte stammen. Die Texte jedoch, die in der die Fische-
rei betreffenden Kartothek des Archivs nicht vertreten sind, ver-
sehe ich hier unten mit genauen Angaben über die Originale, 
ebenso die wenigen Zitate aus der Literatur. Natürlich könnte 
ich die hier angeführten kürzeren Notizen und längeren Beschrei-
bungen auch mit eigenen Worten wiedererzählen und zusammen-
fassen, doch tue ich dies mit Absicht nicht, sondern möchte mit 
diesen Beispielen die Beschaffenheit unseres Archivmaterials so-
wie die in diesen echt volkstümlichen Notizen sich spiegelnde Aus-
drucks- und Denkweise demonstrieren. 

1 Д. К. ЗЕЛЕНИН, Табу слов у народов восточной Европы и север-
ной Азии I—II (Сборник Музея Антропологии и Этнографии VIII—IX, 
1929—1930). 

2 Eine Übersicht in estnischer Sprache, hier durch neues Material 
ergänzt , habe ich 1931 in der finnischen Zei tschr i f t „Vi r i t t ä j ä " Bd. XXXV, 
S. 447—468 gegeben. 
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I. GEDANKEN- UND TATVERBOTE. 

Analog dem in Osteuropa und anderwärts so verbreiteten 
Aberglauben kennt man auch im Ostbaltikum die Vorstellung, dass 
gewisse Wesen unter gewissen Umständen r e i n oder u n r e i n 
sind, d. h. praktisch genommen, dass die m a g i s c h e B e r ü h -
r u n g mit ihnen, sei es durch Gesicht, Gehör, Geruch, Begeg-
nung, Erwähnung o. a. m. entweder erwünscht ist oder nicht. 
In diesem Zusammenhang will ich mich nicht darauf einlassen, 
sehr viele Daten dafür anzuführen, welche Wesen im estnischen 
Fischerglauben für rein und welche für unrein gelten und die 
B e g e g n u n g mit welchen Glück oder Unglück bedeutet 
(darüber s. Kap. VI), sondern beschränke mich hier auf die Frage, 
w a s d i e F i s c h e r s e l b s t n i c h t t u n d ü r f e n , um ihr 
Fangglück nicht zu gefährden. Zuerst bringe ich Beispiele zu 
der von den Fischern allgemein geforderten G e d a n k e n - und 
T a t r e i n h e i t : jede Art von Neid und Hass, Lug und Trug, 
Streit und Feindseligkeit untereinander ist prinzipiell verboten 
gewesen (s. auch Nr. 183 u. 438) und hat ursprünglich dem un-
reinen Kamraden selbst (bzw. der ganzen Genossenschaft) Unheil 
gebracht : 

1. Beim Fischfang war man f r e u n d l i c h gegeneinan-
der, denn [so sagt das Sprichwort] : „N e i d verscheucht die 
Fische aus dem Meer, Z o r n vernichtet das Korn auf dem Felde" 
(Mustjala). 

2. Wenn die Männer fischen gehen, dann müssen sie, ohne 
dass die Frauen davon wissen, den S c h l ü s s e l d e r K l e t e 
v e r s t e c k e n . Und darauf wird u n t e r d e n F r a u e n 
e i n S t r e i t e n und S c h i m p f e n aufkommen, wohin auch 
„der alte Heide", d. i. der T e u f e l geht zuzuhören, und die Fische 
im See lässt er allein, wo die Männer dann einen guten Fischfang 
haben (Põlva). Denselben Wunsch — böse Geister vom Fisch-
fang fernzuhalten — finden wir auch im folgenden Rezept ver-
borgen : Wenn die Fischer zum erstenmal zum Fischen gehen, 
dann müssen die F r a u e n m i t i h n e n s t r e i t e n ; dann 
bekommen die Fischer einen grossen Fang (Tartu < Võnnu). 
Vgl. Nr. 53, 317 f., 337 u. 402, s. auch Nr. 286. 
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3. Wenn die Fischer Z o r n im Herzen tragen oder 
s t r e i t e n , geht die Beute verloren (Riga < Saaremaa). 

4. Wenn einer F e i n d s c h a f t hält mit jemand aus der-
selben Gruppe, so sollen die Fische nicht gut anbeissen (Pärnu). 

5. Im Frühjahr, wenn zum erstenmal aufs Meer gegangen 
wurde, durfte es keinen S t r e i t geben, ebenso auch nicht die 
geringste N ö r g e l e i . Ginge man im Streit aufs Meer, so gäbe 
es das ganze Jahr karge Beute. Vor diesem Übel versuchte man 
sich ängstlich zu hüten (Saarde). 

6. Im Fischerboot darf man nicht s t r e i t e n , sonst soll 
man keine Fische bekommen. Die Fischer seien e i n i g unter-
einander; Streit untereinander darf nicht erhoben werden (Kuu-
salu). 

7. Für die K r ä h e n muss der Fischer Fische im Boot 
zurücklassen und nicht mit seinen Kameraden s t r e i t e n , dann 
geht das Fischglück nicht verloren (Riga < Saaremaa). 

8. Wenn irgendeiner der Fangleute mit einem Kameraden 
Streit hat, so soll die g a n z e Z u g n e t z g e n o s s e n s c h a f t 
k e i n e S t r ö m l i n g e kriegen, bis sie sich g r ü n d l i c h a u s -
g e s t r i t t e n oder noch besser tüchtig g e r a u f t haben (Hää-
demeeste). 

9. Auch B e t r u g durfte es dort beim Fischfang nicht ge-
ben, denn dann sollten die Stell- und Zugnetze in einen Wulst zu-
sammengerollt, auch zerrissen und oft auch fortgebracht werden 
(Vändra). Dasselbe s. Nr. 174. 

10. Wer einen anderen heimlich b e t r o g e n hat, dessen 
Fischglück geht verloren ; er muss den anderen m i t S c h n a p s 
v e r s ö h n e n (Emaste). 

Besonders kategorisch verboten ist jede Art von D i e b -
s t a h l , und es hat sich sogar ein System strenger Strafen her-
ausgebildet, die wohl germanischen Einfluss auf das estnische 
Fischerrecht verraten (s. unten Kap. V u. Nr. 436 ff .) : 

11. Wenn aus dem Fischerboot oder Kahn etwas gestohlen 
worden ist, so v e r w i c k e l n s i c h d i e N e t z e immer 
wieder, b i s d e r D i e b e r w i s c h t w o r d e n i s t , denn 
„das M e e r w i l l e i n e S a c h e s a u b e r u n d k l a r". — 
Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat XI (1883), S. 14, von 
M. Põdder. 

12. Wenn aus dem Fischerboot etwas gestohlen worden ist, 
so verwickeln sich die Netze immer, bis der Dieb erwischt und 
b e s t r a f t worden ist (Tallinn). 
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13. Im Frühjahr, zur Zeit des Strömlingsfangs, darf keiner 
heimlich an das Netz oder die Reuse eines anderen stehlen gehen, 
sonst verdirbt er die B e u t e d e s g a n z e n S t r a n d e s damit 
(Tõstamaa). 

14. Wer Fische aus der Reuse eines anderen stiehlt, dessen 
Fischglück geht verloren (Viljandi). 

15. Auch duldet man beim Fischfang keinerlei S c h l a u -
h e i t oder B e t r u g , dann gibt es wieder keine Fische. In 
unserer Gemeinde z. B. gibt es einen kleinen Fluss, und in dem 
Fluss sind Hindernisse aufgerichtet, wo die Reusen angelegt wer-
den. Einmal hatte ein Mann eine gute Last Fische gefangen. 
Ein Mann hatte das gehört und hatte auch einige Reusen in den 
Fluss gebracht, hatte dann Zaunstecken der Dorfleute, die fertig 
behauen waren, vom Wald am Flussufer gestohlen und eine gute 
Menge davon zerbrochen und daraus Hindernisse gemacht. Wohl 
war der Mann in der Winterkälte mehrmals nachsehen gegangen, 
ob Fische in den Reusen wären. Niemals hat er auch nur einen 
Fisch gefangen, alles war verlorene Mühe. Die anderen aber, die 
ihre Reusen draussen hatten, fingen immer etwas, kamen nie mit 
leeren Händen heim. Möge diese Geschichte manchen eine Lehre 
sein, dass sie nichts stehlen, sondern Gott bitten, dass er ihnen 
aus freigebiger, reicher Hand den Segen gebe. — H I 1, 381 (7) 
< Risti — J. Holts (1889). 

16. D i e b s t a h 1 an der Fischbeute oder G e h e i m f a n g 
gab es nicht. Im Dorf Piilsi in der Gemeinde Avinurme kam der 
Vogt während der Fangzeit, d. i. im Frühling, jeden Morgen ans 
Loch Avitamme („Hechtdamm"), um im Fluss von Kalmaküla den 
Fischfang zu überwachen, zu einer Zeit, wo alle Fischer an den 
Fluss kamen, um ihre Reuse nachzusehen. Der Vogt forderte die 
g r o s s e n F i s c h e f ü r d a s G u t Avinurme. Viele 
Fischer sahen vor Ankunft des Vogtes ihre Reusen heimlich nach 
und steckten den grossen Fischen [durchs Maul] S t e i n e hin-
ein, damit sie schwerer wögen. Die Gutsfrau hat gesagt: „Hei 
Jesses, die grossen Fische fressen selbst alle Steine auf!" — ERA 
II 135, 217 (3) < Torma, Lohusuu — M. Särg (1937). 

17. Ein F i s c h d i e b w u r d e a n d a s N e t z g e -
b u n d e n und d u r c h d e n S c h n e e g e s c h l e p p t (Hääde-
meeste). 

18. Gerätediebe und Fischdiebe wurden u n t e r d e m 
E i s d u r c h g e z o g e n (Pärnu Reiu). 

19. Bei einem Fischdiebstahl, wenn der Dieb gefangen 
wurde, wurden z w e i L ö c h e r i n s E i s gehackt, der Dieb 
in eines h i n e i n g e l a s s e n und durch das andere h e r a u s -
g e z o g e n, dann Hess man den Dieb m i t n a s s e n K l e i -
d e r n n a c h H a u s e l a u f e n (Häädemeeste). 
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20. Wenn ein Fischer die Setzkörbe eines anderen stahl, 
hielten die anderen Fischer Gericht über ihn. M e h r e r e L ö -
c h e r wurden ins Eis gehackt und dann der Mann in ein Loch 
hinein-, aus dem anderen herausgezogen. Jedesmal wenn er h i n -
e i n - oder h e r a u s g e z o g e n wurde, gab man ihm eine 
Tracht P r ü g e l (Tõstamaa). 

21. Wenn man auf dem Meer einen Fischdieb fängt, so hal-
ten die Fischer G e r i c h t über ihn. Erstens v e r h a u e n sie 
den Dieb, dann binden sie ihm einen S t r i c k u m d e n L e i b , 
machen z w e i L ö c h e r ins Eis, werfen den Dieb zu einem 
Loch hinein und ziehen ihn am Strick zum anderen Loch heraus. 
Dann wird der Mann erst dem Gericht überantwortet (Pärnu). 

22. Hat der W ä c h t e r (majuline 'der zum Hause Gehö-
rige', bei den Fischern die Person, die in der Nacht die Fischer-
hütte bewacht), während die anderen bei den Netzen waren, et-
was U n r e c h t e s getan, heimlich Fische v e r k a u f t , sich 
etwas Gutes b e i s e i t e g e b r a c h t oder etwas Ähnliches 
getan, so soll das das Fischglück wegnehmen. Ist dies gesehen 
worden, so wird der Wächter d r e i m a l u n t e r d e m B o o t 
d u r c h g e z o g e n — s o bleibt das Fischglück ungestört (Püha-
lepa). 

23. M i s s b r a u c h wurde bei den alten Fischern recht 
selten getrieben. Als Fisch- und Fanggerätediebe erwiesen sich 
meist M ä n n e r d e s t r o c k e n e n L a n d e s . Wurde ein 
Dieb erwischt, so wurde über ihn S e l b s t - oder L y n c h g e -
r i c h t gehalten. Die Gewährsperson weiss von einem Fall, wo 
ein grösserer Fischdieb L. auf der Tat ertappt wurde. Man wollte 
L. mit E r t r ä n k e n bestrafen. Als Lebensretter des Diebes 
erwies sich der Flutwind, unter dessen Einfluss das Eis in der 
Nähe der Fischer zerbrach. Nun hatten sich alle an die Rettung 
der Fanggeräte gemacht, und L. war diesmal mit heiler Haut da-
vongekommen. — E 84677 < Pärnu — J. Markin (1933). 

24. Der Fischdiebstahl wird sehr strenge, und zwar da-
durch gerügt, dass man den Fischdieb mit einem S t r i c k hin-
ter das Boot anbindet, so dass er gezwungen ist, d e m B o o t 
n a c h z u s c h w i m m e n . Hat er so ungefähr hundert Faden 
im kalten Wasser zurückgelegt, so lässt man ihn wieder los. Den 
Strand muss er sofort v e r l a s s e n . In alten Zeiten musste er 
sogar die gestohlenen Fische alle a u f e s s e n . Diese Strenge 
wurde weniger des Verlustes wegen geübt, als deswegen, weil der 
Diebstahl auf die Fische und Waden, auf den ganzen Fang von 
sehr nachteiligem Einfluss war. — J· B. HOLZMAYER, Osiliana 
(1872), S. 112. 

Ich füge noch einen für uns interessanten Text hinzu, welcher 
u. a. den jetzt ganz ausgestorbenen, seinerzeit aber von den 
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Strandbauern allgemein geübten kollektiven F a n g i n G e -
n o s s e n s c h a f t e n beschreibt Derartige Texte geben uns 
ein gewisses Gesamtbild von der estnischen Seefischerei des 
19. Jahrhunderts einerseits und erinnern uns andererseits in vie-
len Einzelheiten auch an die vorgeschichtliche Wikingerzeit und 
ihre Gemeinschaftsstruktur am estnischen Strande (s. unten auch 
Nr. 28 f., 47 ff.). Um Missverständnissen vorzubeugen, sei er-
wähnt, dass ein Stand berufsmässiger Fischer am Strand von 
Estland erst eine Erscheinung der aller jüngsten Zeit ist, während 
es früher die Bauern waren, die sich nur zeitweilig der Fischerei 
widmeten. Sie kamen zu diesem Zweck, zu Netzgenossenschaften 
zusammengeschlossen, aus ihren Dörfern und wohnten am Strande 
in Sommerhütten, während der Strand selbst nicht dauernd besie-
delt war (vgl. Nr. 417, 423 u. 437 f.). 

25. ÜBER DEN GEMEINSCHAFTSFANG AN DEM WEST-
STRAND. 

Sobald das Meer im Frühling eisfrei wurde, eilte jedermann 
mit Fanggeräten an den Strand. Der Zugnetzfang geschah von 
30—40 Bauern und dem Grossgut gemeinsam; Leiter dieser Kom-
panie war der „ S c h i f f e r ' ' (kipper ,Lenker beim Zugnetz'), 
dem alle gehorchen mussten. Waren die Zugnetze zusammenge-
bracht und zusammengelegt, dann nahm man an einem schönen 
Tage die Zugnetze ins Schiff, was folgendermassen vor sich ging: 
der Lenker und alle Fänger gingen aufs Schiff, dann s a n g man 
[geistliche Lieder] und l a s [aus der Bibel], b e t e t e zu Gott, 
damit er ihre Arbeit segne, aber das war auf dem Meer. Kamen 
sie an Land, dann Hess der Lenker aus dem Walde eine E b e r -
e s c h e und A m e i s e n in einem Sack bringen ; sonstigen S c h u t t 
und S c h l a m m , H e i l k r ä u t e r , weisses F i s c h b e i n und 
T e u f e l s d r e c k und anderes schaffte er selbst herbei. War 
das ganze Material da, so wurde die Eberesche gespaltet, wodurch 
dann die Netze gezogen wurden; mit dem Wind wurden die Amei-
sen und der Schutt angezündet, so dass der R a u c h auf die Netze 
zu ging. Das machte man deswegen, damit sie gut Fische fin-
gen und das b ö s e A u g e sie nicht verderbe und kein anderes 
Unglück während des Fanges geschehe, wie das Steckenbleiben 
des Netzes im Meere. 

1 Über diese Zugnetzgemeinschaften in Estland hat G. RÄNK in 
,,Eesti Kalandus" 1937, Nr. 11—12 eine kurze Übersicht geboten und die be-
treffende Literatur angegeben; s. auch seinen Aufsatz darüber in „Vi r i t t ä jä" 
1936, S. 284—290. 
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S t a h l jemand Fische am Strande, wenn es einen Fang ge-
geben hatte, dann wurde der Dieb auf die See gebracht, ein 
S t r i c k um seinen Körper gebunden, und so wurde er d r e i -
m a l u n t e r d e m S c h i f f d u r c h g e z o g e n , das sei des 
Diebes Strafe gewesen. Vor ungefähr einem halben Jahrhundert 
sei ein Mann so am Virtsu-Strande getötet worden : das dritte 
Mal sei er beim Durchziehen unter dem Schiff steckengeblieben 
und hätte so den Tod gefunden. Die Strafe sei von der ganzen 
Kompanie einstimmig vollzogen worden. 

Ihre G u t s h e r r e n verehrten die Fischfänger so : wenn 
der Herr kam, um Fische zu teilen, dann nahm man ihn schön 
auf die Hände, führte ihn zum Wasser, b e n e t z t e seine Schuhe, 
dann liess man ihn los. Nach der Benetzung schenkte der Be-
netzte der „Ziehmannschaft" (vädakond, so wurde die Fischfän-
gerkompanie genannt) ein gutes T r i n k g e l d . Das Benetzen 
auf dem Fischstrand war dem Sinne des Gutsherrn nach eine 
grosse Verehrung. Die M ä d c h e n waren die Benetzer. — 
H III 4, 632/4 (6) < Hanila, Virtsu — Aadu Reimann (1889). 

Die angestrebte Gedanken- und Tatreinheit erstreckt sich 
auch auf Forderung von s e x u e l l e r R e i n h e i t , die so-
wohl die Fischer auf dem Wasser, wie auch die Frauen am Lande 
erfasst, wie dies aus den folgenden Verboten und dramatischen 
Erzählungen hervorgeht (vgl. auch Nr. 172 u. 354) i : 

26. Die Burschen dürfen während des Fanges k e i n M ä d -
c h e n u m a r m e n , sonst glückt der Fischfang nicht (Emaste). 

27. Das Fangen der S e e h u n d e muss ganz s t i l l und 
g e h e i m n i s v o l l vor sich gehen, so dass selbst diejenigen, 
welche den Fängern das Essen vom Hause nachtragen, dieses 
w o r t l o s durch ein Loch in die Hütte der Seehundsfänger 
legen müssen. Auch muss der Fänger mit ganzem Herzen bei 
seiner Arbeit sein; so geht z. B. der Fang verloren, wenn jemand 
vor kurzem eine F r a u genommen hat und seine G e d a n k e n 
b e i i h r zu Hause geblieben sind. — Ja, die Sache ist ganz klar. 
Die Seehunde sind schüchterne Tiere und würden durch lautes 
Reden verscheucht. Die Männer müssen vorsichtig und sehr 
wachsam sein, sonst ist die ganze Mühe umsonst. Wer aber vor 
kurzem geheiratet hat, dessen Gedanken wandern auf Abwegen. 
— Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat XI (1883), S. 11 von 
M. Pödder. Dasselbe von F. J. WIEDEMANN wiedererzählt 
(s. Nr. 235). 

1 Über die Wirkung des M e n s t r u a l b l u t e s , bzw. seines Geruches 
(vgl. ZELENIN, op. cit. Kap. II) habe ich bei den estnischen Fischern 
keine Daten erhalten. 
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28. DIE STRENGEN BRÄUCHE DER FISCHER IN 
LÄÄNEMAA. 

Wie der Volksmund zu berichten weiss, war das Meer von 
Vana-Virtsu in Läänemaa vor ungefähr hundert Jahren sehr 
f i s c h r e i c h . Fische hat man in jener Zeit so reichlich be-
kommen, dass die Fischhaufen am Meeresstrande liegengeblie-
ben sind, weil man sie nicht hat verbrauchen können. Der wich-
tigste Fangplatz ist am Strande von Kasteba gewesen, den man 
jetzt den Strand von Mõniste nennt. Der genannte Strand hat die 
ganze Umgegend mit Fischen versorgt, sogar entferntere Anwoh-
ner sind nach Kasteba gekommen, um Fische zu suchen. 

Dem Gut hat die Regelung des Fischfangs obgelegen, wozu 
es die Fanggeräte und Boote hergab. Als Entgelt dafür hat es 
18% des Fanges bekommen. Ausserdem haben die Fischer noch 
dem P a s t o r 1 /2%, dem K ü s t e r 1 /4

r/( und dem G l o c k e n -
l ä u t e r Vx% der Fische geben müssen. Dafür hat der Geist-
liche einmal im Jahr den Fischstrand s e g n e n müssen. 

Wie der Volksmund zu bezeugen weiss, fielen von einem ein-
zigen Fang 32 Z u b e r Fische an den „Bootsschiffer" (paadi-
kipper) und an jeden der übrigen Fanggenossen 16 Zuber. Da-
von hatten Gut und Pastorat schon ihr Teil weggenommen. Es 
waren ungefähr vierzig Fischer an einem Fang mit dem Zugnetz 
beteiligt. An Hand dieser Zahlen kann man sich vorstellen, wie 
ergiebig die Fischbeute in jenen Zeiten war. Es sind hauptsäch-
lich Strömlinge gefangen worden, doch auch grössere Fische wur-
den erbeutet. 

Wenn die Fischkäufer an den Strand gekommen sind, durfte 
die traditionelle S c h n a p s f l a s c h e nicht fehlen. Zu Zeiten 
grösserer Beute ist für eine einzige Flasche Schnaps ein ganzes 
Fuder Strömlinge zum Heimfahren abgegeben worden. Bei wem 
die Schnapsflasche gefehlt hat, der hat bis zuletzt warten oder gar 
leer nach Hause fahren müssen. 

Der Strand hat auch seine eigenen G e s e t z e gehabt. Es 
ist geschehen, dass Fischer, die, meist in angeheitertem Zustand, 
die Fischkäufer — j u n g e M ä d c h e n — b e l ä s t i g t haben, 
dafür strenger Bestrafung verfallen sind. Die Schuldigen haben 
der strengen Bestrafung durch den „Schiffer" — den Gruppen-
ältesten der Fanggenossenschaft — unterstanden, auf dessen Be-
fehl die Strafe unverzüglich vollzogen wurde. 

Die Bestrafung war nach Charakter und Grösse des Ver-
gehens in drei Arten eingeteilt: 

a) Wenn ein Fischerbursche am Strande bei einem Mädchen 
erwischt worden ist, sind B u r s c h e u n d M ä d c h e n b e i d e 
i n s W a s s e r g e t a u c h t worden. 
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b) Wenn ein Fischerbursche ein Mädchen hat vergewaltigen 
wollen, es ihm aber aus irgendwelchen Gründen nicht gelungen 
ist, so hat man dem Schuldigen einen Strick um den Leib gebun-
den und ihn d r e i m a l u m d a s S c h i f f r ü c k w ä r t s g e -
s c h l e p p t . 

c) Wenn aber die Vergewaltigung ausgeführt worden ist, so 
hat man dem zu Bestrafenden einen Strick um den Leib gebunden 
und ihn d r e i m a l u n t e r d e m K i e l d e s B o o t e s d u r c h -
g e z o g e n . 

In den zwei letztgenannten Fällen ist man mit dem Schiff 
in tiefes Wasser gegangen, wo dann die Strafe vollzogen worden 
ist. 

Vor ungefähr 90 Jahren ist beim Vollzug der Strafe für ein 
ähnliches Vergehen am Strande von Kasteba ein schweres U n -
g l ü c k geschehen. Dem Schuldigen — dem Fischerburschen 
Põlma Jaan — hat man einen Strick um den Leib gebunden und 
ihn zweimal unter dem Kiel des Schiffes durchgezogen. Beim 
dritten Zug ist der Strick unter dem Schiff hängengeblieben, und 
man hat den Mann nicht mehr unter dem Schiff herausbekom-
men. Sie sind freilich schnell in seichtes Wasser gerudert, wo 
man gefunden hat, dass der Kiel sich vom Schiff gelöst und der 
Strick sich dazwischen gefangen hat. Der Mann ist an Land 
gebracht worden, doch ist es nicht gelungen, ihn wieder zum 
Leben zu erwecken, obgleich allerlei Versuche unternommen wor-
den sind. 

Nach diesem Ereignis hat man am Strand von Kasteba 
k e i n e F i s c h e m e h r b e k o m m e n . Man soll sich zwar 
Tage und Wochen abgemüht haben, doch ohne Erfolg. Dann 
hat man den Fischfang am Strand von Kasteba liquidiert und 
sich an einen a n d e r e n P l a t z b e g e b e n , nach Türni, wo 
der Fischfang neu begonnen hat. 

Auch am Strand von Türni hat man die jungen Fischer be-
straft, die sich gegen das Verbotsgesetz vergangen haben. Der 
letzte Bestrafte am Strande von Türni ist ein junger Bursche 
mit Namen „Kaaga Kaarel" gewesen. Er hat ein Mädchen 
namens „Kaarli Miina" v e r g e w a l t i g t . Damit das Mädchen 
nicht hat schreien können, soll ,,Kaaga" dem Mädchen einen 
F a u s t h a n d s c h u h i n d e n M u n d gesteckt haben. Die 
Fischer, im Einverständnis mit dem Schiffer und „Kaarli Miina", 
haben den Burschen „Kaaga" nicht dem Gericht überantwortet, 
sondern ihn zu seiner Schande an einem Strick d r e i m a l um 
das Boot herumgeschleppt. — Lääne Elu Nr. 294, d. 16. IV. 1930. 

Von denselben Begebenheiten haben wir noch eine andere 
Zeitungsschilderung (vgl. auch Nr. 25 u. 179) : 

29. Vor ungefähr 80 Jahren ist von den obengenannten [s. 
Nr. 28 a—с] letztere Strafe am Kasteba-Strande vollzogen wor-
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den, wobei der Bestrafte durch einen Unglücksfall den T o d 
fand. Des Namens des Bestraften erinnert sich das Volk nicht 
mehr, aber die Begebenheit ist im Volksmunde erhalten. Dem 
Schuldigen habe man ein Seil um den Körper gebunden, und man 
habe ihn zweimal unter dem Schiffskiel durchgezogen. Beim 
dritten Ziehen sei das Seil unter dem Schiff steckengeblieben, 
und man habe den Mann nicht mehr unter dem Schiff hervor-
holen können, wo man gefunden habe, dass der Schiffskiel von 
unten locker gewesen sei, wozwischen das Seil festgeblieben wäre. 
Der Mann wäre ans Ufer gebracht worden, aber man habe ihn 
nicht zum Leben wiedererwecken können, obgleich man an ihm 
die damaligen dürftigen Belebungsversuche angewandt habe, wie 
das Ausgiessen des Wassers aus den Lungen, indem man den Er-
trunkenen an den Füssen aufhob und mit Fäusten auf den Rücken 
hämmerte. 

Von der Bestrafung habe man im Grossgut gehört, und der 
,,Schiffer" (kipper) mit den Beteiligten seien vor das O b e r l a n -
d e s g e r i c h t in Tallinn zitiert worden, wo die Beschuldig-
ten auch in corpore erschienen seien. Die uralte Tradition in 
Betracht ziehend, hat das Gericht die Ertränker nicht bestraft, 
hat aber strikte verboten, solches Selbstgericht auszuüben, bei 
Wiederholung eines solchen die Schuldigen vielfach zu bestrafen 
verheissend. 

Eine Woche nach dem Vollzug der Strafe, wo der Bestrafte 
e r t r a n k , bekam man k e i n e F i s c h e m e h r . Wirf das 
Netz ins Wasser oder wirf es nicht — man bekommt keinen Fisch! 
So mühte man sich Tage und Wochen erfolglos ab, bis es einem 
Fischer t r ä u m t e , dass im Beutel des Zugnetzes ein b l u t i g e r 
M a n n mit blutigem Kopf sitze, vor welchem die Fische in 
Furcht fortflöhen. Davon wurde dem Gutsherrn erzählt, und auf 
den Befehl des letzteren wurde das Fischen auf Kasteba liqui-
diert, und man zog weiter gen Türni, wo man von neuem anfing, 
Fische zu fangen. — So wurde der Kasteba-Strand leer, wo man 
über 300 Jahre in jedem Frühling und Herbst Hunderte von Ton-
nen Fische herausgezogen hatte. 

Ungefähr 10 Jahre später wiederholte sich das ebengenannte 
Verbrechen am Türni-Strande, wo Karl Pikner, mit dem Schimpf-
namen Kaaga, ein Mädchen, Kaarli Miina genannt, v e r g e -
w a l t i g t e . Damit diese nicht schreie, stopfte er ihr einen 
Fausthandschuh in den Mund. Weder die Fischer noch die, die 
das erlitten hatte selbst, haben den Mann dem Gericht ausgelie-
fert, sondern zogen ihn zur Schande d r e i m a l a n e i n e m 
S t r i c k u m d a s S c h i f f . — Vaba Maa Nr. 171 4, d. 24. VII. 
1927 < Hanila, \^irtsu. — A. Liiv. 
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30. DIE ZAUBERER VON SÕRVE (SCHWORBE) UND 
RUHNU (RUNÖ). 

a) Einst segelte ein Teil der Männer von Sõrve in ihrem 
kleinen Boot von Pärnu aus nach Hause zu. In der Nähe der 
Insel Ruhnu aber erhob sich ein starker, widriger Sturm, so dass 
sich die Leute auf Ruhnu in den W i n d s c h u t z begeben muss-
ten. Wegen des widrigen Windes blieben sie auch ein paar Tage 
da. Unter den Männern von Sõrve war ein junger Mann, der 
sich in dieser Zeit mit einem M ä d c h e n von Ruhnu anfreun-
dete. Die Freundschaft wurde immer grösser, bis es denn schliess-
lich — ,,geschah"! Den nächsten Tag erlaubte der Wind das 
Segeln, und die Männer segelten heim. Dies war gerade zur Zeit 
des S t r ö m l i n g s f a n g e s , als die Leute von Ruhnu alle ihre 
Netze und Reusen draussen hatten. 

Am nächsten Morgen (als die Männer von Sõrve abgesegelt 
waren) gingen die Fischer nach ihren Netzen und Reusen, — 
doch alles war schrecklich zerzaust, und keine Seele von einem 
Fisch! Alsbald verstanden die Fischer, woher ihnen diese Strafe 
oder dieser Fehler gekommen war. Unter grossem G e s c h r e i 
und S c h i m p f e n begaben sie sich nach Hause : „Ein Mädchen 
hat heute nacht bei einem Burschen geschlafen und damit unsere 
Fanggeräte und unsere Beute verdorben !" Denn i m F r ü h -
j a h r , z u r Z e i t d e s F i s c h f a n g e s d a r f — da sei Gott 
vor — k e i n M ä d c h e n b e i e i n e m B u r s c h e n s c h l a -
f e n. Wenn eine das tut, so sind mit einmal alle Fanggeräte zer-
zaust und verdorben, und auf Beute ist keine Hoffnung mehr. 
Dies war nun auf Ruhnu geschehen. 

Alsbald fing ein grosses F r a g e n an, wer und welches 
Mädchen dies Unglück angerichtet hatte. Wenn sie es g e s t e h t, 
wird die Strafe um ein weniges leichter, und die Fanggeräte kön-
nen immer noch ins Meer gelegt werden. Auf diese strengen 
Nachforschungen hin konnte das Mädchen nicht mehr schweigen, 
sondern t ra t vor ihren Vater hin und gestand ihren Fehltritt. 
Des Mädchens Vater war ein berühmter Z a u b e r e r , und als er 
hörte, dass das Unglück durch einen Burschen von Sõrve gekom-
men war, s c h w u r er, nicht eher zu e s s e n , als bis er sich am 
Burschen g e r ä c h t hätte. Das Mädchen aber wurde in ein 
kleines B o o t o h n e S e g e l , S t e u e r u n d R u d e r gesetzt 
und ins Meer hinausgestossen. Mit diesem Gedanken: nun geht 
das Unglück von uns, und wenn der Himmel selbst ihr vergibt 
und sie irgendwo lebend an den Strand bringt, so ist es ihr eige-
nes Glück. Wohl weinte und bat das Mädchen, doch wollte nie-
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mand hören ; die Wellen trugen sie mit dem Boot immer weiter 
dem grossen Meere zu 1. 

Wie ich schon sagte, der Vater des Mädchens — ein berühm-
ter Zauberer — schwur bei Himmel und Erde, nicht eher zu 
essen, als bis er sich am Burschen von Sõrve gerächt hätte — 
das wollte er alles durch seine grosse Zauberkraft tun. Die Män-
ner von Sõrve waren unterdessen zu Hause angekommen. Der 
Vater jenes Burschen von Sõrve, der das Unheil angerichtet, war 
auch ein grosser Zauberer in Sõrve. Den nächsten Tag rief er 
den Burschen zu sich und sagte: „Gestehe, mein Junge, was hast 
du unterwegs für ein Unheil angerichtet? Ich merke, ein schreck-
liches Unheil bedroht dich, erzähle schnell, vielleicht kann ich 
dich noch retten." 

Leugnen galt nicht mehr, der Bursche erzählte dem Vater 
die ganze Geschichte, die auf Ruhnu passiert war. — Als der 
Vater dies hörte, sagte er : „Heute zur Mittagszeit hättest du 
eines schrecklichen Todes sterben müssen, wenn du nicht zu mir 
gekommen wärest; nun rette ich dich fü r diesmal wohl vom Tode, 
doch vielleicht fällst du ein andermal doch diesem Zauberer in 
die Hände. Sicher kannst du nicht eher sein, als bis du diese Tat 
gutmachst. Davon reden wir später, doch nun gehe schnell, bringe 
dies grosse B i e r f a s s an den Brunnen, fülle es mit Wasser 
und verbirg dich hinter der Nordwestseite des Fasses ; du darfst 
nicht eher hinter dem Fass hervorkommen, als bis dich die west-
liche Sonne schon anfängt zu bescheinen ; dann stehe auf und 
schaue in das Fass, so wirst du etwas zu sehen bekommen!" 

Der Bursche tat aufs Haar so, füllte das Fass mit Wasser 
und wartete dahinter, bis die Sonne anfing, ihn zu bescheinen ; da 
richtete er sich auf, schaute in das Fass und erschrak: denn dies 
war bis an den Rand voll dicken B l u t e s . Nun ging er und er-
zählte diese Geschichte dem Vater; der Vater aber sagte: „Ja, 
diesmal habe ich dich wohl gerettet, doch kannst du nicht sicher 
sein, sondern musst dieses M ä d c h e n a u f s u c h e n , wenn es 
noch am Leben ist, und sie zur Frau nehmen, dann kannst du erst 
sicher sein." Der Bursche ging auch gleich, sie zu suchen und 
fand sie nach vieler Wochen Mühe endlich am Kurischen Strande, 
wohin die Wellen sie gebracht. Der Bursche nahm sie sich zur 
Frau; sie blieben in Kurland und leben dort recht wohlhabend 
und glücklich. Auf Ruhnu aber soll es seit dieser Zeit immer 
weniger Geburten als Todesfälle gegeben haben. — H II 19, 
544/8 (5) < Tõstamaa, Pootsi — H. Anniko (1889). 

1 Vgl. dazu eine andere Redaktion dieser Sage: ,,Das Volk von Ruhnu 
v e r m e h r t s i c h n i c h t m e h r , seit es ein M ä d c h e n m i t 
e i n e m K i n d e a u f d e m M e e r e a v i s g e s e t z t hat. Es wohnt 
eine auf Kübarsaare (einer Halbinsel von Saaremaa) . Diese F rau ist 70' 
Jahre alt, sie ist das Kind dieses Mädchens. Sie haben mehrere Mädchen 
ausgesetzt." — Ariste 7, 11 (45) < Kihnu. 
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b) Es ist, so heisst es, einst ein Bursche von Sõrva auf 
Ruhnu gewesen und hat dort ein Mädchen verführt. Doch der 
Vater dieses Mädchens ist ein grosser Hexenmeister gewesen. 
Der Bursche von Sõrva aber hat einen Hexenmeister zum Oheim 
gehabt. 

Ein Jahr später ist der Bursche gegangen, seinen Oheim zu 
besuchen. Der Oheim hat auf der Schwelle des Hauses gestan-
den, der Bursche hat ihn gegrüsst und vorübergehen wollen. Der 
Oheim hat gesagt : „Halt, ich wollte dich etwas fragen. Höre, 
Junge, wo warst du heute vor einem Jahr und w7as tatest du?" 
Der Bursche denkt nach und sagt : „Ich weiss nicht, dass ich 
etwas Böses getan hätte, noch weiss ich, wo ich war." Der Oheim 
hat gesagt : „Denk mal nach !" Der Bursche hat sich aber der 
Geschichte gar nicht erinnern können. Endlich f ragt ihn der 
Oheim: „Warst du nicht heute vor einem Jahr auf Ruhnu?" Der 
Bursche ist rot geworden wie ein Krebs und hat gesagt: „Viel-
leicht war ich. Ich bin da wohl einmal gewesen, aber ich erin-
nere mich nicht, wann das war." Der Oheim hat gefragt : „Was 
hast du denn dort auf Ruhnu getrieben?" Der Bursche hat ge-
dacht: „Er kann doch unmöglich wissen, was ich da heimlich 
getrieben habe." Er hat geantwortet : „Ich habe dort nichts 
Böses getan." — „Leugne es nicht, gib es zu — hast du dort nicht 
ein Mädchen beschlafen?" Der Bursche hat versucht, es zu leug-
nen, doch der Oheim hat gesagt : „Nach drei Tagen wollen sie 
dich von Ruhnu aus totschiessen." Der Bursche hat gelacht: 
„Sieh doch die Narren! Von Ruhnu aus wollen sie schiessen, und 
ich soll in Sõrva von ihrem Schuss sterben! Das ist niemals 
wahr." Der Oheim aber hat ihn belehrt: „Wenn du dein Leben 
noch behalten willst, so tue, was ich dich heis.se. Ich zwinge dich 
freilich nicht, doch willst du, so folge meinem Rat!" Er hat ge-
sagt : „Am Mittag des dritten Tages, um 12 Uhr, gehe an den 
Brunnen, bringe eine grosse Tonne hin und fülle sie bis an den 
Rand mit Wasser aus dem Brunnen, selbst aber verbirg dich an 
der Nordseite der Tonne, bis ich komme und dich rufe." 

Der Bursche hat es endlich geglaubt und nach des Oheims 
Rat gehandelt. Der Oheim ist auch pünktlich um 12 Uhr hingekom-
men und sagt: „Komm jetzt heraus, nun kann dir nichts mehr 
gèschehen. Doch schau in die Tonne!" Der Bursche schaut, und 
oh Wunder! die Tonne ist bis an den Rand voll Blut — und er 
hat sie doch mit Wasser gefüllt. Der Bursche hat den Oheim 
zwar gefragt, wie das Blut hineingekommen sei, doch der Oheim 
hat es ihm nicht entdeckt — deshalb wissen auch wir es nicht. — 
E 6718/20 (1) < Tõstamaa, Pootsi — Schulmeister G. Anniko 
(1893). 

Die in der Volkstradition so fest verwurzelte kategorische 
Forderung der ethischen Reinheit (s. besonders noch Nr. 183) 
möge zum Schluss auch durch einige Sagen lokaler Färbung 
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illustriert werden, ohne auf ihre Varianten und weiteren Paral-
lelen zu verweisen (s. auch Kap. VII) : 

31. STREIT VERSCHEUCHT DIE FISCHE AUS DEM SEE. 

In alten Zeiten sind im Parika-See sehr v i e l e F i s c h e 
gewesen, aber b ö s e M e n s c h e n haben sie alle weggejagt. 
Einst haben die Leute wieder im See gefischt, und die Beute ist 
unsäglich gut gewesen, besonders an Stinten. Doch bei der Ver-
teilung hat es unter den Fischern S t r e i t gegeben. Einer der 
Fischer hat im Zorn einen B r o t l a i b ins Wasser geworfen und 
danach auch alle Fische ; es sind dann auch alle fortgegangen, und 
jetzt ist kein einziger Stint mehr im Parika-See zu finden. — 
E 20426 (2) < Suure-Jaani — J. A. Weltmann < Jaan Maitus 
(1895). 

32. DIE HABGIER DES GUTSHERRN VERSCHEUCHT DIE 
FISCHE. 

Früher hat es im Löue-Hennu-See v i e l e B r a c h s e ge-' 
geben. Der Gutsherr hat einmal den Befehl gegeben, Brachse zu 
fangen und auf das Gut zu bringen — nicht viele, aber auch 
nicht zu wenige, sondern eine genügende Menge sollte es sein ; 
aber wer versteht denn nur nach dem Wunsche der Herren zu 
fangen?! Die Fischer haben das Zugnetz das erstemal gezogen, 
ungefähr ein halbes Tausend Brachse bekommen, jedoch dies fü r 
zu wenig für den Herren erachtet und einen zweiten Zug getan. 
Nun sind es ihrer so viele gewesen, dass es wie ein Heuschober 
aus Brachsen auf dem Ufer des Sees gewesen ist. Der Herr ist 
auch hinzugekommen, um zu sehen, ob viele Brachse gefangen 
worden seien, hat die gefangene Menge für zu gross angesehen 
und einen Teil in den See z u r ü c k w e r f e n lassen. Wohl 
haben die armen Arbeiter, die beim Fang waren, auch für*sich 
um einige gebeten, doch der Herr hat keinen gegeben, sondern 
alle in den See zurückwerfen lassen. Nun hat er sein Teil auf 
das Gut bringen lassen, und der Fang im See hat fü r mehrere 
Jahre stillgelegen. Als diese Brachse zu Ende waren, hat er die 
Arbeiter wieder ausgeschickt, Brachse zu fangen. Die Männer 
sind gegangen, haben vier-, fünfmal kreuz und quer durch den 
See gezogen, aber auch nicht einen kleinen Brachs gesehen, nur 
einige Rotaugen und Barsche sind ins Netz gekommen. Als wie-
der der Gutsherr kam nachzusehen, wie viele Brachse gefangen 
worden sind, war seine Verwunderung gross, als er nicht einen 
Brachs fand. Er Hess nun auf beiden Ufern des Sees Feuer an-
zünden, fünf auf jeder Seite, und im Feuer eine Menge S t e i n e 
h e i s s machen, dann auf den See bringen und überall in den 
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See werfen, um so mit dem Dampf die Brachse vom Boden auf-
zujagen, dann Hess er die Zugnetze wieder ins Wasser werfen, 
aber all das half nichts. Die Brachse waren alle durch die 
H a b g i e r d e s G u t s h e r r n verschwunden, da er seinem 
Diener nicht einen einzigen gab, sondern alle in den See werfen 
liess. Sie waren verschwunden und sind bis auf den heutigen 
Tag verschwunden. — E 25083/4 (6) < Tarvastu, Vooru — 
J. Kala (1896). 

33. DER SCHWUR DER RUSSEN VERSCHEUCHT DIE 
FISCHE. 

a) Der Tammetalu-See liegt auf dem Grund und Boden von 
Gut Kurna, an einer Seite ist ein grosser Sumpf, an der anderen 
sind die Äcker des Gutes Kurna. Früher waren dort zwei Bauern-
höfe, Tammetalu und Kangru. Später hat das Gut deren Grund 
und Boden eingezogen. Da wurde Tammetalu ein Krug, und in 
Kangru wohnt der Waldhüter des Gutes. Der Tammetalu-Krug 
liegt an der Poststrasse von Raudalu, der See ist ungefähr 
150 Schritt von der Landstrasse entfernt. Im Tammetalu-See 
soll es in alten Zeiten sehr v i e l e F i s c h e gegeben haben, so 
dass sich die Leute von Tammetalu, Kangru und auch vom Dorf 
Saire dort immer ihre frischen Fische gefangen haben. Auf das 
Gut ist ein Verwalter gekommen, dem hat es nicht gefallen wollen, 
dass sich die Leute der Gemeinde dort ihre Fische gefangen 
haben, sondern er hat sie zum Nutzen des Gutes haben wollen. E r 
hat R u s s e n v o m P e i p s i hingerufen, um dort zu fischen, 
mit dem Vertrag, dass zwei Teile des Fanges den Fischern und 
ein Teil dem Gut zukam. Die Russen waren tüchtige Fischer 
und hatten gute Fanggeräte, deshalb holten sie da sehr viele 
Fische heraus. Das sah der h a b g i e r i g e G u t s v e r w a l -
t e r und bereute, dass er so billig gehandelt hatte ; die Hälfte 
hätte er fürs Gut haben müssen, denn die Russen hatten unge-
heuren Gewinn. Damals hatten die Gutsherren noch sehr grosse 
Macht, deshalb nahm der Gutsverwalter sich die Hälfte der 
Fische mit Gewalt fü r das Gut. Die Russen erzürnten darüber 
sehr. Sie s c h w u r e n , dass niemand jemals wieder Fische in 
jenem See fangen sollte. Und so ist es geblieben bis auf den 
heutigen Tag. Selten nur ist ein Hechtlein dort zu sehen — 
fischen kann dort niemand mehr. — E 33402/4 (10) < Jüri, 
Kurna — J. Saalverk < Jaan Peitong vom Vater (1897). 

b) Auf dem Lande des Gutes Kurna, an der Poststrasse von 
Raudalu steht der Tammetalu-Krug. (Er ist früher ein Bauern-
hof gewesen, ebenso auch Kangru, in Kangru wohnt jetzt der 
Waldhüter des Gutes, beide Ländereien gehören zum Gut.) Ein 
paar hundert Schritt vom Tammetalu-Krug liegt der kleine, eine 
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halbe Werst lange Tammetalu-See. Dort weichen die Leute von 
Kurna, Lehmja und Sausti ihren Flachs. Früher soll es dort im 
See sehr v i e l e F i s c h e gegeben haben. Die Leute von Tamme-
talu, Kangru und dem nahegelegenen Saireküla sollen sich dort 
immer frische Fische geholt haben. Zuletzt hat der Gutsherr von 
Kurna diesen See an Pleskauer Russen verpachtet, mit der Be-
dingung, dass ein Teil des Fanges an das Gut und zwei Teile an 
die Fischer kommen sollten. Im See hat es viele Fische gegeben, 
und die Russen haben gute Fanggeräte gehabt und sind gelernte 
Fischer gewesen, deshalb haben sie sehr viele Fische bekommen. 
Dies hat der Gutsherr gesehen und bereut, dass er sich so wenig 
ausbedungen hatte; und hat nun von den Russen die Hälfte der 
Fische für das Gut haben wollen. Die Russen haben am Ver-
trag festgehalten und ihm keine Fische geben wollen. Da aber 
die Gutsherren damals grosse Macht besassen, nahm der Guts-
herr mit Gewalt die Hälfte der Fische für das Gut. Die Russen 
haben sich darüber sehr erzürnt und die Fische aus dem See 
v e r f l u c h t . So ist bis auf den heutigen Tag der See ohne 
Fische. Selten nur ist ein kleiner Hecht darin zu sehen, von Fang 
ist keine Rede. — H II 58, 292 (5) < Jüri, Kurna — Jaan Saal-
verk < Jaan Peitong, vom Vater gehört (1897). 

Im Gegensatz zu dem Glauben, dass das Fischglück eines 
unreinen, bzw. unethisch handelnden Fischers zwar ihm s e l b s t , 
nicht aber seinem G e g n e r verlorengeht, steht der Wunsch, das 
Fischglück eines anderen (bzw. einer anderen Genossenschaft) 
durch magische Berührung auf sich zu ü b e r t r a g e n . Diese 
Mentalität hat in der Praxis jedoch zum Diebstahl, zu Neid 
und offener oder noch mehr verborgener Feindschaft unter den 
Fischergemeinschaftsgliedern geführt und die Entwicklung ver-
schiedenartiger Zauberkünste der sog. s c h w a r z e n M a g i e 
begünstigt, was die folgenden, aus einer grossen Menge ausge-
wählten Beispiele beleuchten mögen. Die magische Übertragung 
des fremden Fischglückes hat man dabei nicht als „D i e b s t a h Γ' 
betrachtet, sondern als „K u n s t". Hier stossen wir auf den 
Konflikt zweier ganz verschiedener Weltanschauungen und zum 
Teil auch Kulturumwelten, der dadurch noch krasser wird, dass 
gerade die christlichen Jahrhunderte der schwarzen Kunst stark 
Vorschub geleistet und damit die Sozialethik der Fischer unter-
graben zu haben scheinen (s. auch Kap. VII). 

34. Wenn du zum Fischfang deine Reuse in den Fluss ge-
tan hast und es s t i e h l t jemand Fische daraus, so glaube doch 
nicht, dass noch Fische in d e i n e R e u s e gehen werden (Narva). 
Vgl. dagegen Nr. 10 u. 14. 

2 * 
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35. G l ü c k bringt ein aus einem fremden Netz g e s t o h -
l e n e s Ding, wenn es auch nur ein kleiner Schnurzipfel ist, der 
an das neu entstehende Netz geknüpft wTird. — Postimees Nr. 394, 
d. 16. II. 1932 — G. Ränk von Peipsi-Fischern. 

36. Vor dem Aufbruch zum Fang ist es gut, etwas vom 
Netz eines anderen zu s t e h l e n , so kommt das Glück zu dir 
(Kodavere). 

37. Wenn einer mit jemand S t r e i t hatte, so versuchte er, 
aus dessen Boot oder Wagen einige F i s c h e zu s t e h l e n und 
diese zu Hause zu kochen und aufzuessen ; dann sei das Fisch-
glück des anderen verschwunden (Pärnu). 

38. Wenn ein Boot Fische hatte und ein anderes nicht, so 
wurden „ S c h u p p e n g e m a c h t", d. h. es wurden Fische 
(bzw. Schuppen) vom anderen Boot gestohlen und ins eigene 
Boot geworfen ; damit wurde das Glück des anderen Bootes ge-
nommen (Pärnu). — In den Tagen des estnischen Befreiungs-
krieges 1919 wurde der Fischerausdruck „Schuppen machen" 
(soomust tegema) plötzlich zu einem im ganzen Lande bekann-
ten Euphemismus der Soldatensprache zur Bezeichnung von 
Kriegsraub und von ethisch geradezu berechtigtem Diebstahl. 

39. Wenn bei einem anderen Manne die Netze gut fingen, 
so musste man sich von diesen N e t z e n G l ü c k h o l e n , in-
dem man etwas von ihnen a b s c h n i t t und seine Netze damit 
r ä u c h e r t e (Pärnu). 

40. Wenn die Reusen durch Schneiden behext sind (d. h. 
ein Stück von einer Reuse a b g e s c h n i t t e n ist), so wird dies 
wie folgt behandelt : das vom Behexer geschnittene Loch wird 
rundherum gut grösser geschnitten, das dadurch freigewordene 
Stück der Reuse in eine Flasche gesteckt und die Flasche zwischen 
den Schenkeln hindurch in einen b r e n n e n d e n O f e n ge-
worfen, — dann stirbt der Behexer der Reusen, und die Reusen 
des Behexten geben wieder die frühere Beute (Kaarma). 

41. Willst du, dass deinem N a c h b a r n oder F e i n d , wer 
es auch sei, die Netze, Reusen oder Zugnetze zerreissen sollen, so 
versuche, wo du einige M a s c h e n von den Fanggeräten dieses 
Menschen, dem du Böses tun möchtest, in die Hand bekommst, 
und lege diese Maschen von den Fanggeräten an die Zähne einer 
Egge, und e g g e dann das Feld ! Dann sollen die Fanggeräte 
dieses Menschen viel zerreissen, und Unglück soll hineingeraten 
(Pärnu < Pöide). 

42. Oft wurden auch P f l ö c k e in den Meeresboden ge-
schlagen, wohinein N ä g e l geschlagen waren, und woran dann 
die F a n g g e r ä t e des Feindes hängenblieben und zerrissen. 
Diese Handlungsweise halten die Fischer für die n i e d e r -
t r ä c h t i g s t e (Pärnu). 
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43. Oft machten feindliche Fischer gegenseitig ihre B o o t e 
1 о s. Die Strafe darauf war ein S e l b s t g e r i c h t der Fischer, 
das F au s t r e c h t (Pärnu). 

44. Wenn es dir gelingt, von den Fanggeräten eines ande-
ren einen S p a n abzuschneiden und diesen wegzubringen, oder 
einem anderen Fischer die N a s e b l u t i g zu schlagen, so be-
kommst du des anderen Fangglück für dich (Käina). 

45. Wenn ein S c h i f f b e h e x t ist, heisst es, müssten 
die Männer des eigenen Bootes so heftig streiten, dass einem von 
ihnen B l u t f l i e s s t , so werde man in dem Boot wieder 
anfangen, Fische zu bekommen (Jämaja). 

46. Es soll einen alten Naha Juri gegeben haben. Der 
Vater hat es gesagt. Die anderen sollen Strömlinge gehabt 
haben, sie sollen keine gehabt haben. Juri soll dann sein Arsch-
loch breitgezogen und gesagt haben : „ I n m e i n e n A r s c h ! " 
Mein Vater soll ihm dann aus Mund und Nase B l u t herausge-
schlagen haben, und am anderen Morgen sollen sie Strömlinge 
gehabt haben, dass es schrecklich war. — ERA II 21, 607 (2) 
< Häädemeeste, Orajõe, Kabli — Leida Lepp < Ann Saar, 58 J. 
a. (1930). 

Im Bestreben, sich gegenseitig b l u t e n zu machen, hat 
sich dunkel eine Reminiszenz von der uralten B l u t s e e l e n-
V o r s t e l l u n g (bzw. vom Blut als Vitalstoff) erhalten (vgl. 
auch Nr. 29, 30 u. 48), welche sich auch im blutigen Hüpfen der 
setukesischen Bauern am sogenannten Ρ e к о - Feste zur För-
derung der F r u c h t b a r k e i t des Getreides widerspiegelt

г

. 
Zur Illustrierung dieses altheidnischen Brauches im estnischen 
Fischermilieu bringe ich hier zum Schluss eine Schilderung, in 
welcher die primitiveren Vorstellungs- und Traditionsschichtun-
gen noch ganz deutlich fühlbar sind, ja sogar überraschende Pa-
rallelen zu Wikingerbräuchen bieten (Biermachen, Wettfahren 
u. Streiten unter den Genossenschaften) : 

47. AUSFAHRT DER ZUGNETZGENOSSENSCHAFTEN. 

Jeden Frühling gehen die Männer von Hiiumaa (Dago) an 
den Strand von Pärnu zum Fischfang, wo sie meistens andert-
halb bis zwei Monate verbringen. Die Ausfahrt dorthin wird 
immer f e s t l i c h begangen. Acht oder neun Netzbesitzer, wie 

1 Über Peko s. die Übersicht von M. J . E I S E N und W. ANDERSON 
in „Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft" 1934, S. 1—28. 
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sie immer zu einem Schiff gehören, tragen ihre Biergerste auf dem 
Hof des Schiffsbesitzers oder „Schiffers" (kipper) zusammen. 
Dort macht der Schiffer das ,,N e t z b i e r " fertig, das recht 
stark werden muss. Wenn das Bier anfängt zu gehen oder gä-
ren, so sieht man nach, ob sich auch guter S c h a u m darauf 
bildet. Je mehr Schaum der Alkohol auf das Bier treibt, desto 
mehr Fische hofft man bei dem bevorstehenden Fang zu fangen. 

Ist das Bier fertig, so wird es aus dem Gärgefäss in geschlos-
sene Geschirre oder Fässer getan und auf den Fangplatz mitge-
nommen. Beim Aufbruch nach dem Fangplatz v e r s a m m e l n 
s i c h die Fischer mit ihren Familien am Strande, wo dann noch 
Bier und Schnaps verteilt wird, wenn sich die Fischer zum Auf-
bruch rüsten. Mit der grössten Vorsicht wacht der Fischer bei 
der Fahrt nach dem Strand darüber, dass nicht etwa der W a g e n 
mit den Geräten am Torpfosten a n s t ö s s t . Berührt die 
Achsenspitze des Wagens den Torpfosten bei der Ausfahrt, so 
ist das ganze Fischglück dahin, und es ist besser, wieder umzu-
kehren. Dieser Glaube war bei den alten Fischern sehr festge-
wurzelt und ist auch heute noch nicht ganz verschwunden. 

Natürlich gab es der Schiffe, die auf E'ang ausfuhren, nicht 
nur zwei oder drei, sondern mehrere. Der Wettbewerb wie das 
W e t t f a h r e n waren besonders beliebt. Wer als erster am 
Strand von Pärnu ankam, war Sieger beim ganzen Fang. Des-
halb war zu Hause jeder Schiffer so eifrig bei der Zurüstung wie 
nur möglich, um beim Wettbewerb nicht hinter den anderen zu-
rückzubleiben. Die Ausfahrt geschah immer, sobald im Frühling 
das Eis vom Meer verschwand. Es geschah oft, dass die Schif-
fer beim Laden der Schiffe am Strand S t r e i t miteinander 
suchten. Nun versuchte einer dem anderen, bei der Schlägerei so 
schnell wie möglich B l u t zu entlocken, am häufigsten wurde 
dabei die Nase zur Zielscheibe genommen, wo man das Blut am 
ehesten glaubte zum Fliessen bringen zu können. W e r d e n 
a n d e r e n z u e r s t b l u t e n m a c h t e , d e s s e n F i s c h -
g l ü c k w a r m i t d e r H a n d zu g r e i f e n , während der 
andere, der verprügelte Schiffer, traurigen Mutes sein trauriges 
Schicksal abwarten musste : sein Glück war schon so gut wie 
verloren. So geschah es denn oft, dass manch einer mit bluten-
der Nase dem Fischplatz zustrebte. Wer aber zuerst am Strand 
von Pärnu ankam, dessen erste Sorge war es, zur F e u e r s t e l l e 
des Nachbars zu gehen, von dort mit dem Tuch, in welchem das 
Netz ans Land getragen wird, etwas A s c h e zu holen und diese 
auf seine Netze zu streuen. War das geschehen, so konnte man 
vielleicht sicher sein, dass das Fangglück untadelig sein würde. 
— E 20169/70 (3—5) < Käina, Kassare — F. Wahe (1895). 

Da das estnische Fischerleben in einer Fremdsprache 
überhaupt nur wenig beschrieben worden ist, gebe ich hier als 
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Ergänzung noch zwei Übersichten allgemeineren Charakters: die 
eine von der Insel Muhu (Moon) in Westestland, die andere vom 
Peipsi-Strand im Osten, durch die zwei verschiedene Kulturkreise 
einander gegenübergestellt werden. 

48. DAS NETZSCHIFF UND SEINE BRÄUCHE i. 

Das schlanke Motorboot von zehn Pferdestärken rauscht 
durch die Wellen. Am Steuer ein alter sonnverbrannter Fischer, 
die Pfeife im Mund. Wir sind unterwegs von Üllissaare nach 
Pühade-kare („Klippen der Heiligen"), in dessen Nähe grosse An-
kerreusen im Meere stehen. 

— Erzählen Sie etwas von der Zeit, als noch das ganze Volk 
der Insel Muhu Fische fing. 

— Die Zeiten sind längst vorüber. Die Netze sind verrot-
tet, ein „Netzschiff" (võrk-laev) sieht man auf ganz Muhu nicht 
mehr. Die „Schiffer" (kiprid) ruhen längst im Kiefernhain von 
Hellamaa. Seht, wie still es eben auf Pühade-kare ist! Vor fünf-
zig Jahren versammelte sich dort im Frühjahr das ganze Volk 
von Muhu, sogar von Saaremaa. Am Ufer wurden die F i s c h e r -
h ü t t e n aufgerichtet, es wurden Reifen in die Erde gestossen 
und mit Grasnarbe und trockenem Seetang bedeckt. Dort über-
nachteten die Fischer und fanden Schutz vor Regen und Wind. 
Die Fische wurden daselbst gereinigt, in Tonnen gesalzen und 
später nach Hause gebracht. Sieh, noch sieht man die Bootshafen-
steine und den Brunnen der Fischer, der nun eingesunken ist. 

— Wie geschah der Fischfang vom Netzschiff aus? 
— Das N e t z s c h i f f war ein grosses Boot. Sie wurden 

gewöhnlich im Winter bei Schlittenbahn aus Mustjala geholt, 
wo es viel Wald gibt und auch geschickte Bootsbauer. Ein Steuer 
gab es auf dem Schiff nicht, dazu hatte der Schiffer sein Ruder. 
Das Schiff hatte drei Ruderbänke, die von einem Rand des Schiffes 
zum anderen reichten, worauf die Ruderer sassen. Im Vorder-
schiff war die Hauptruderbank, darin auch das Loch für den 
Mast, denn mit Achter- und Seitenwind wurde das Segel aufge-
zogen. Die mittlere wurde Bauchbank genannt. Im Achter des 
Schiffes befand sich die Schwanzbank, welche beim Einholen der 
Netze entfernt wurde. Auf der Haupt- und der Bauchbank sas-
sen die Frauen, gewöhnlich junge Mädchen, und ruderten, auf 
der Schwanzbank die Männer. Manchmal, wenn die Mannschaft 
des Schiffes besonders zahlreich war, sassen noch welche den 
Ruderern gegenüber und halfen, die Ruder ziehen. Der Schiffer 
sass im Achter des Schiffes auf dem sogenannten Vordersteven. 

1 Ein Zeitungsfeuilleton, wodurch sich gewisse Stileigentümlichkeiten 
erklären. 
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Es wird jetzt viel von Zusammenarbeit geredet. Auch die 
Alten hatten ihre G e m e i n s c h a f t s a r b e i t . Man nehme 
nur den Fischfang auf Muhu! — Das Netzschiff gehörte dem 
Schiffer. Er selber besass die meisten Netze. Die Mann-
schaft (richtiger Frauenschaft) des Bootes wurde folgendermas-
sen gebildet : es wurden auf ein Schiff ungefähr 14 Menschen, 
sogenannte „N e t z g e i s t e r " (vorgu-vaimud) mit ihren Netzen 
genommen. Jeder Netzgeist hatte 6 Netze. Zwei Geister blieben 
abwechselnd jede Nacht an Land, um zu schlafen. Die Geister 
mussten im Schiff rudern, helfen, die Netze ins Meer zu lassen, und 
das Schiff rein halten. Das I n s m e e r l a s s e n der Netze am 
Abend besorgte nicht der Schiffer selbst. Er wählte den Ort, wo 
die Netze ins Meer gelassen werden sollten, und sass beim Vor-
dersteven, das Schiff mit dem Ruder lenkend. Das Hineinlassen 
der Netze geschah mit dem Winde; auf der Hauptbank wurde ge-
rudert. Morgens nahm der Schiffer selbst die Netze aus dem 
Wasser, nur wenn es sehr viele Fische gab, half ihm irgendein 
alter Geist dabei. Wenn die Netze ins Schiff gehoben wurden, 
schüttelte sie der Schiffer, so dass die Fische durch die Netze ins 
Schiff fielen. Diese A b f a l l f i s c h e (vori-kalad) bekam der 
Schiffer für Ankauf und Instandhaltung des Schiffes. Wenn der 
Schiffer morgens die Netze aus dem Meer holte, trug er eine 
l e d e r n e S c h ü r z e und F a u s t h a n d s c h u h e . Morgens, 
wenn das Schiff mit den Netzen in den Hafen einlief, wurden alle 
Netzgeister von ihren Angehörigen empfangen, die behilflich 
waren, die Netze auf die Seile zu spannen und die Fische auszu-
lesen. Zum Dank erhielten sie einige Handvoll Strömlinge. Nur 
von den Abfallfischen des Schiffers bekam keiner etwas mit. Dies 
war ein alter Brauch. Wenn der Schiffer die Abfallfische aus 
dem Schiff geholt hatte, wurden die Dielen des Schiffes von den 
Fischschuppen gesäubert und die Dielen umgekehrt auf das Schiff 
in die Sonne zum Trocknen gelegt. ,,Für die K r ä h e " wurden 
drei Strömlinge darauf gelegt. Je mehr Krähen und Möven das 
Schiff besuchten und Spuren hinterliessen, desto besser war das 
Fischglück. Nur abends bei der Ausfahrt auf Fang war das 
Krächzen der Krähen unbeliebt. Man pflegte den Krähen zu-
zurufen : „Was schreist du, Aas ! Es verlohnt heute gar nicht, 
aufs Meer zu gehen." 

Das H i n a u s b r i n g e n d e r N e t z e i n s M e e r ge-
schah wie folgt. — Nach dem Mittag versammelten sich die 
Netzgeister am Strand, nahmen im Netzgarten die Netze von den 
Tauen und taten sie zusammengerollt in den Netzhalter; das war 
ein viereckiger leinener oder hedener Lappen, der an den vier 
Ecken mit Bändern versehen war. Diese Bänder wurden ins 
Kreuz zusammengebunden, und dann das Bündel mit den zusam-
mengerollten Netzen auf den Rücken gehisst; das Bündel wurde 
vermittelst zweier Stricke auf dem Rücken festgehalten, die über 
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der Schulter verliefen. Die Netze wurden schon im Hafen zum 
Insmeerlassen fertiggemacht. Dies Geschäft wurde das Schlagen 
der Netze genannt. Der Schiffer selbst band die Netze mitein-
ander oben fest, unten band sie irgendein erfahrener älterer Geist 
zusammen, der auf der Bauchbank ruderte und behilflich war, 
die Netze ins Wasser zu lassen. Die zusammengebundenen Netze 
wurden ins Schiff verladen, längsweise zwischen Schwanz- und 
Hauptbank, in zwei Haufen oder R i p p e n (ribid). Der im 
Vorderschiff befindliche Haufen wurde die vordere, der andere 
die hintere Rippe genannt. Die Bänder, die sich am Anfang und 
am Ende jedes Netzes befanden, und mit denen die Netze beim 
Hineinlassen aneinandergebunden wurden, wurden aenad ['die 
fusslangen Enden der Einfassungsstricke, womit die Zugnetze an-
einandergeknüpft werden'] genannt. In jeder Rippe befanden sich 
ungefähr 42 Netze. Die Rippe ihrerseits zerfiel in S c h i c h t e n . 
In jeder Schicht (kord) befanden sich so viele Netze, wie es Be-
sitzer oder Geister auf dem Schiff gab. Die Netze jeder Schicht 
lagen in der Ordnung ihrer Besitzer. In einer Rippe gab es ge-
wöhnlich drei Schichten. Eine Rippe ins Meer gelassener Netze 
hiess N e t z r e i h e (jäda). 

Um solch eine Netzreihe morgens aufzufinden, wurden am 
. Anfang und Ende einer solchen Schwimmer (kupud) angebracht. 

Dies waren 4—5 Fuss lange ruderartige Hölzer, die aufrecht im 
Wasser standen, mit Lappen an den Enden. Am unteren Ende 
der Schwimmer waren feste eiserne Ringe befestigt, von denen 
Stricke hinunter auf den Meeresboden reichten, an denen Steine 
befestigt waren. Am Schwimmer war ausserdem noch ein auf 
dem Wasserspiegel schwimmender Netzbaum von Fichtenholz 
angebracht. Das am Schwimmer befindliche Netz wurde gewöhn-
lich beschädigt, und es fingen sich nicht viele Fische darin. 
Dazu gab abwechselnd jeden Abend ein anderer Geist irgendein 
älteres Netz her. Am Ende einer Netzreihe befand sich stets ein 
Netz des Schiffers. Die Schwimmer allein waren nicht genug. 
Im Sturm konnten die Netze von den Schwimmern gerissen wer-
den ; es musste auch dafür gesorgt werden, dass die Netze im Was-
ser aufrecht standen. Dies wurde so erreicht: bei jeder Schicht 
der Netzreihe befand sich auch ein besonderes Zeichen, wie es 
jeder Geist besitzen musste. Zu diesem Zeichen gehörte ein 
10—15-pfündiger rundgescheuerter Stein, wohinein ein Loch ge-
bohrt worden war, und den man ila nannte. Durch dieses Loch 
war ein aus zäher junger Birke oder Faulbaum gedrehter Reifen 
geführt, võral genannt, an welchem ein starker, 9—10 Faden lan-
ger Strick befestigt war, dessen anderes Ende am Einfassungs-
strick des Netzes befestigt war. Vom Einfassungsstrick des 
Netzes führte ein dünnerer Strick hinauf zum Wasserspiegel, 
daran befand sich ein Stück Brett mit der Hofmarke des Besitzers 
und einem Lappen, der im Winde flatterte. 
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Jede Rippe wurde an einer anderen Stelle ins Meer gelassen, 
und es lagen manchmal Kilometer dazwischen, so wurde eine 
zum Beispiel beim Eingang in den kleinen Sund zwischen Muhu 
und Saaremaa ins Meer gelassen, während eine zweite hinaus 
ins offenere Meer, in die Nähe von Aherkare (einer Sandbank in 
der Nähe von Pühade-kare) gebracht wurde. Es hing alles da-
von ab, wo man Fische vermutete. Waren die Netze ins Meer 
gelassen, so begab man sich an Land, um dort zu ü b e r n a c h -
t e n , meist auf Pühade-kare, manchmal aber auch nach Viire 
oder Võibelaid. Manchmal hatte ein Geist einen Kessel mit, 
dann wurde gemeinsam eine S u p p e oder auf den Inseln g e -
f u n d e n e E i e r gekocht. Die Jugend machte wohl auch ein 
Tänzchen. Morgens früh, noch vor Sonnenaufgang, weckte die 
laute Stimme des Schiffers die Schläfer, und man ruderte eilig 
hinaus aufs Meer zu den Netzen. Manchmal, bei schönem Wetter, 
wurde auf dem Meer übernachtet, und die Leute schliefen am 
Boden des Schiffes, sich mit den Segeln bedeckend. 

Im F r ü h l i n g , vom St. Georgstag bis zur Heuzeit, war 
der Strand voll fröhlichen Volkes, das Meer kochte von Leben. 
Nach Johannis aber wurde es still. Die Schiffe wurden an Land 
gezogen, bekamen einen guten Pelz von Teer und wurden dann 
im Netzgarten auf Steinen untergebracht. 

Im S p ä t h e r b s t , wenn die Nächte lang und dunkel wur-
den, begann das Knüpfen der neuen N e t z e . Ein Netz war 
ungefähr 130 Faden lang und 123 Maschen breit. Ein guter 
Netzmacher hatte zu Weihnachten ein Netz fertig. Zum Knüp-
fen wurde leinenes Garn verwendet, das zu Hause gesponnen 
wurde. Da auf dem kargen Boden von Muhu der Flachs nicht 
gut gedeiht, wurde dieser auf den Jahrmärkten des Festlandes 
aufgekauft. Leinengarn wurde auch als Konterbande aus Schwe-
den und Deutschland eingeschmuggelt. In späteren Zeiten wurde 
es im Kaufladen erstanden. Die Netznadel, auf welche das Garn 
zum Knüpfen gespannt wurde, hiess ni. Sie wurde aus einem 
besonders harten Holz, dem des auf Muhu wachsenden wilden 
Apfelbaumes oder der Heckenkirsche, angefertigt. Der hölzerne 
Spiess, über welchem die Maschen geknüpft wurden, hiess kalasi. 
Alte Männer feuerten durch folgende Worte die jungen zum Netz-
knüpfen an : 

Rotauge „im Auge" (bedeutet auch „Masche"), Brachs unter 
[„dem Lid" (bedeutet auch „Sandbank"), 

Wo ist die Netznadel, wo der Spiess? 
(„Auge" — silm — bezeichnet ferner ein kleines Gewässer, 

einen kleinen Sund zwischen dem Festland und einer kleinen Insel.) 
Wenn das Netz fertig geknüpft war, wrurde es zuerst zum „Rek-
ken" ausgespannt. Das Maschenwerk wurde in der Stube über 
einem Sparren doppelt ausgebreitet und unten mit Steinen oder 
anderen schweren Gegenständen beschwert. Danach wurde das 
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Netz in den Netzstrick gespannt. Am oberen Rand wurden 
Schwimmer aus Kiefernrinde, am unteren Steine befestigt. 

Mit den Netzschiifen wurden nur Strömlinge gefangen. 
Schuppenfische, Barsche, Rotaugen und Hechte wurden mit be-
sonderen Netzen gefangen, später auch mit Reusen. Auch ge-
schah dies im Einzelfang, nicht kollektiv. 

— Wo v e r k a u f t e n die Leute von Muhu die gefange-
nen Fische? 

— Viele Fische wurden frisch am Strande verkauft. Da 
Fisch eine wichtige Zukost zum Brot bildete, erschienen am 
Strand von Muhu viele F i s c h k ä u f e r , die oftmals auch 
S c h n a p s und B i e r mitbrachten. Die Fische wurden auf 
grossen Gerüsten draussen an der Sonne getrocknet und danach 
schon endgültig in Tonnen g e s a l z e n , die Deckel fest zugena-
gelt und mit grossen Steinen beschwert. Hatten die Fische schon 
lange genug im Salz gelegen, f u h r m a n a u f d a s F e s t -
l a n d z u m F i s c h h a n d e l . Vier Tonnen Strömlinge wur-
den auf einen Wagen geladen. Langheu wurde in Bündel zu-
sammengedreht und im Wagen verstaut, damit man Futter fü r 
das Pferd hätte. Auf den Fischhandel machten sich gewöhnlich 
4—6 Mann zusammen auf. Über den grossen Sund brachte die 
Fuder ein grosses ungedecktes Boot (uisk), welches eine grosse 
Menge Menschen und Tiere und 10—12 Wagen aufnehmen konnte. 
Diese Boote verkehrten noch bis zum Beginn des Weltkrieges 
zwischen Kuivastu und Virtsu. Danach verschwanden sie, und 
verschwunden sind nun auch die Handelsreisen der Leute von 
Muhu. Solch eine Handelsreise dauerte f ü r gewöhnlich 8—14 
Tage, je nachdem die Ware an den Mann gebracht werden konn-
te. Man fuhr auf die Jahrmärkte, die Güter und die Flecken, ja 
manchmal bis nach Narva oder Valga. Man übernachtete in Krü-
gen und Bauernhöfen. Viele Fische verbrauchte die ärmere Be-
völkerung der Städte, deshalb waren die Leute von Muhu mit 
ihren Salzfischen häufige Gäste auf dem Fischmarkt zu Tallinn. 
Auf dem Rückweg waren die Fässer voll Stadtware — Schleif-
steine, Eisen, Stoff. Für die Kinder wurde süsses Weissbrot mit-
gebracht. Ein unternehmender Mann brachte wohl auch manch-
mal Fichtenpflänzchen mit, die auf Muhu selten sind. So besteht 
zum Beispiel die Fichtenallee des Hofes Luiskama auf Muhu aus 
Bäumen, die seinerzeit der alte Bauer von Handelsreisen auf dem 
Festland mitgebracht hat. 

Manchmal standen die Fische gut im Preise, und es wurde 
eine Menge Geld mitgebracht. Bisweilen fielen die Preise. 
Dennoch gelang es manch einem Fischer, im Laufe der Jahre 
ganz gehörige Summen zusammenzuscharren ; so war zum Bei-
spiel der alte Netzeschiffer Tehve zu Oina-Andruse der reichste 
Mann in der Gegend, und es gab in ganz Estland keinen Ort, 
an den er oder sein Sohn Jiiri auf ihren ausgedehnten Handels-



28 O. LOORITS 

reisen nicht gekommen wären. Wenn der Alte bei guter Laune 
war, konnte er stundenlang von den Abenteuern seiner Reisen 
erzählen, die eins spassiger als das andere waren. 

— Die Leute der alten Zeit hatten bei jeder Arbeit irgend-
welche Bräuche, irgendwelchen Aberglauben ; war das beim Fisch-
fang auch so? 

— Wie sollte das wohl anders gewesen sein? Natürlich. In 
der älteren Zeit gab es solcher „K ü n s t e " (kunstid) besonders 
viele. Die Jüngeren hielten nicht mehr so viel davon. 

Wenn die Netze im Frühling zum erstenmal an den Strand 
gebracht wurden, so wurden sie g e r ä u с h e r t. Es wurde aus 
dem Schweinestall eine Handvoll Stroh geholt, aus der Türschwelle 
zwischen Vorhaus und Stube drei Späne geschnitten, wobei die 
angeschnittene Stelle sofort bedeckt wurde, damit kein Frem-
der sie sähe, ein wenig Wacholder und Nieswurz abgebrochen 
und mit all diesem Zeugs ein dicker Rauch gemacht. Die Netze 
lagen zusammengerollt auf den Stühlen, unter denen der Rauch 
hervorquoll. Das ganze Haus war voll erstickenden Qualmes. 
Wenn nun die Netze so durchräuchert waren, wurden sie auf 
das Netztuch geschichtet und mit einigen Handvoll S a l z be-
streut. Dann erst wurde das Netztuch zugeknüpft, und man 
machte sich auf nach dem Strande. Wenn die Netze zum ersten-
mal ins Wasser gelassen wurden, war der Schiffsboden immer 
ganz mit Salz bedeckt. Wenn das Netzschiff ins Meer gestossen 
wurde, wurde die ganze Strecke, die das Boot zurücklegte, mit 
Salz bestreut. Der Schiffer machte, bevor das Schiff ins Wasser 
kam, mit seinem linken Absatz vor dem Schiff d r e i K r e u z e 
in den Sand und murmelte dabei irgendwelche F o r m e l n 
(„Worte") ; was das aber war, weiss niemand mehr. Alles dies 
geschah g e g e n d e n B ö s e n (õelus). Besonders fest hing 
der alte Mähk-Mihkel von Obuku Jüripere, ein alter Schiffer, der 
vor 30 oder mehr Jahren gestorben ist, an diesen alten Bräuchen. 
Im Schiffe dieses Mannes durfte man viele Sachen und Tiere 
n i c h t b e i i h r e m r i c h t i g e n N a m e n n e n n e n . Er 
hatte besondere Bezeichnungen für sie erdacht, die von allen auf 
dem Schiff gebraucht werden mussten. Wenn dies nicht geschah, 
war der Schiffer sehr böse, denn das Fischglück war zerstört. 
So wurde zum Beispiel der S e e h u n d Marschall und Klippen-
junge genannt, der W o l f — alter Quastschwanz, der H u n d 
— das Tier von Adj a [ein Gehöftsname], die K a t z e — Sparren-
schwanz, der D o r s c h — Feuerschwanz, der K a u l b a r s c h 
— Bosnickel, usw. [s. Kap. III]. Das Fangglück konnte auch 
von einem b ö s e n M e n s c h e n verdorben werden. Beson-
ders gefährlich war es, wenn solch ein böser Mensch ein Stück 
vom Einfassungsstrick des Zugnetzes a b g e s c h n i t t e n hatte. 
Ebenso war die Sache nicht richtig, wenn man im Netz einen 
F i s c h f a n d , d e m e i n A u g e a u s g e s c h l a g e n w a r . 
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Damit war das Fischglück fortgenommen. Um die Sache gut-
zumachen, war es nötig, die Macht des Bösen abzuwenden. Man 
versuchte, von Kleidungsstücken der verdächtigen Person F r a n -
s e n zu erhalten. Diese wurden in ein Bündel zusammengebun-
den und S c h i e s s p u l v e r hinzugetan. Nun ging der Schif-
fer, nachdem die Netze auf die Schnüre gezogen und das Volk 
sich vom Strande verzogen hatte, mit diesem Bündel unter den 
Bug des Schiffes, bedeckte sich mit der l e d e r n e n S c h ü r z e , 
die er beim Ausnehmen der Netze vorhatte, den Kopf, zog sich 
seine H a n d s c h u h e an, entzündete dann das unter dem Bug 
befindliche Bündel und blieb mit seiner ganzen Ausrüstung eine 
Weile in diesem R a u c h unter dem Bug stehen. Je grösser 
der Rauch war, desto besser: die Macht des Bösen verschwand. 
Wenn es am nächsten Morgen schon mehr Fische gab, in eini-
gen Netzen die Beute aber noch zu wünschen übrigliess, so schüt-
telte der Schiffer gutmütig das Haupt und sagte: „Ich gebe dem 
Untier noch eine Ladung, dann wird's wohl besser werden!" 

Ranna Jaan aus Simmiste, seinerzeit der grösste Zauberer 
auf Muhu, der auch ein Netzschiff besass, behandelte Behexung 
mit der P i s t o l e . Dies tat er heimlich, damit es niemand sähe. 
Dennoch gelang es einigen schlauen Männern, diesen Ritus hin-
ter einem Stein im Netzgarten verborgen zu beobachten. Der 
alte Jaan ging d r e i m a l g e g e n d i e S o n n e u m s B o o t 
herum, murmelte irgendwelche F o r m e l n vor sich hin, fuch-
telte hin und wieder mit den Armen, blieb stehen und feuerte aus 
seiner Pistole einen Schuss gegen den N o r d w i n d ab. Der 
alte Jaan behandelte auch die Rose und Schlangenbisse bei Men-
schen. Er holte sich die Zauberei aus Sõrve, wTo die mächtigsten 
Zauberer von Saaremaa zu Hause waren. Nach diesen Bildungs-
reisen war Ranna Jaan besonders gewaltig. Es soll zuletzt keine 
Krankheit und keine Not gegeben haben, fü r die Jaan keine Ab-
hilfe gewusst hätte. Auch jetzt noch, obgleich Jaan schon dreis-
sig Jahre tot ist, sagen die Leute von Muhu, wenn ihnen ein Tier 
plötzlich verendet : „Hier hätte auch Ranna Jaans Weisheit nichts 
geholfen." Jaan war einer der klügsten Männer seiner Zeit. Auch 
seine Fanggeräte waren besser als die der anderen Fischer. Auf 
seinem grossen Hof Rannamöis führte er als erster das Pflügen 
mit dem eisernen Pflug ein. Die anderen Bauern verwunderten 
sich darüber und schüttelten die Köpfe: „Was macht· doch der 
Alte von Ranna für Dummheiten : er pflügt die fette Krume in 
den Grund und den Kies an die Oberfläche." Als aber Jaans Korn 
anfing, besser zu wachsen als das der anderen, erklärten sich 
einige ältere Männer dies wieder mit Zauberei. Der alte 
Jaan war schlau und half seinerseits, das Geheimnis um sich zu 
verdichten. Kaum glaubte er wohl selbst an seine Zauberkraft. 
Doch gab es andere Männer, die sich sehr vor der Zauberei fürch-
teten. Zum Beispiel der oben schon erwähnte Mähk-Mihkel. Der 
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befolgte aufs genaueste alle von den Vätern überkommenen Bräu-
che und glaubte unerschütterlich an ihre Kraft . Wenn er alle 
seine Künste versucht hatte und es immer noch keine Fische gab, 
so murmelte er im Schiff vor sich hin: „Dem Untier muss das 
B l u t zum Fliessen gebracht werden!" Mit dem Untier meinte 
er den Schiffer des Nachbarhofes, der ein viel tüchtigerer Mann 
war und auch mehr Fische fing. Mähk-Mihkel züchtete auch 
B i e n e n ; da sich sein Hof aber am flachen Strande befindet, 
wollten die Bienen nicht auf seinem Hof bleiben, sondern flogen 
beim Schwärmen gewöhnlich nach Dorf Rässa, wo der alte And-
ruse Mihkel seine Bienenstöcke hatte. Daher lagen diese beiden 
Männer ihr Leben lang in Fehde. Natürlich schrieb Mähk-Mihkel 
alles der Bosheit und Zauberei auf Rechnung. 

So lebten die alten Fischer von Muhu. — Vaba Maa Nr. 1827  

u. 184«, d. 5. u. 7. VIII. 1932 von T. Grünthal. 

49. FISCHERBRÄUCHE AUF DEM PEIPSI. 

Die Fischer, wenn sie anfingen, ein Z u g n e t z zu machen 
oder ein Loch in ihm zusammenzuziehen, dann mussten sie dabei 
wissen, welch ein G e s p r ä c h sie führen durften. Ζ. B. man-
che Tiere, wie H a s e , K a t z e (im Kodavereschen Dialekt katt) 
oder S c h w e i n , W o l f oder F u c h s , alle diese Tiere mussten 
mit einem fremden Namen zufrieden sein [s. Kap. III]. Wenn 
es nun geschah, dass jemand sich beim Sprechen versah, na, dann 
musste er Strafe zahlen, entweder ein halbes Stof karja Joak 
'Herde-Joak', d. i, B r a n n t w e i n , oder wie die Fischergesell-
schaft es meinte (für richtig hielt). 

Zuletzt, wenn das Zugnetz schon fertig geworden war und 
man anfing, es aus dem Hause zu bringen mit der Absicht, auf 
den See zu gehen, aus der Riegenstube (wo das Zugnetz gemacht 
war) herausgehend, dann f e g t e man zuerst die Stube und 
zündete diesen K e h r i c h t unter der Tür oder dem Fenster in 
einem Topf an, und eine A x t (legte man) auch daneben. Und 
nun nahm man das Z u g n e t z ü b e r d a s F e u e r und die 
Axt aus der Stube. Wenn es schon aufgepackt war, dann gingen 
die Zugnetzführer (irsnikud 'Anführer beim Fischen mit dem 
Zugnetz, die die Stange regieren', vgl. hirs 'Stange') als erste in 
die Stube und die anderen Männer ihnen nach. In der Stube 
nahmen alle ihre Mützen vom Kopf und sassen ein wenig s t i l l , 
ohne ein Wort zu sprechen. Wenn sie einige Zeit so gesessen 
hatten, dann kamen sie wieder aus der Stube und fingen an, lang-
sam zum See zu gehen ; die Häuptlinge, die Lenker beim Zugnetz 
(irsnikud) mussten durchaus vornean gehen. Manche unter den 
Fischern schlugen die S c h w a l b e n n e s t e r herunter und 
nahmen sie samt Federn und Kehricht mit sich auf den See. Im 
Sommer beim Einholen des Zugnetzes ins Boot oder im Winter 
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beim Einlassen des Zugnetzes durch das Einlassloch in den See 
machte man wieder aus dem Kehricht des Nestes ein F e u e r un-
ter das Zugnetz, und sie zogen wieder das Netz über das Feuer, 
ebenso wie früher. Dann, wenn sie anfingen zu fischen, durfte 
man während der ganzen Zeit des Fischens kein solches G e -
s p r ä c h führen, das vorher verboten worden war. Alle diese 
Bräuche sollten bezwecken, dass das Z u g n e t z n i c h t a m 
G r u n d e d e s S e e s s t e c k e n b l e i b e n sollte, und die 
F i s c h e s o l l t e n s i c h a u c h n i c h t v o r d e m Z u g -
n e t z f ü r c h t e n , so dass alle Fische, die vor dem Zugnetz wa-
ren, alle im Zugnetz bleiben sollten. 

Bei den Fischern ist es Mode, dass sie noch die alten Aber-
glaubensbräuche üben. Denn manche Zugnetzgesellschaft fängt 
recht viele Fische die Jahre hindurch und zerreisst nie ihr Zug-
netz; um aber immer gut zu fangen, dazu verrichten sie allerlei 
Bräuche beim Zugnetz. Einige Zugnetzmänner bohren mit einem 
Bohrer L ö с h e r in das dreieckige Brett im Achter des Bootes und 
lassen Q u e c k s i l b e r in diese Löcher iiiessen und schlagen 
dann Spunde davor. Diese Löcher sollen bedeuten, dass dann die 
lebenden Fische wie das lebende Silber in ihre Zugnetze gehen 
sollen. Es haben auch etliche S c h n a p s auf das Zugnetz ge-
spritzt. Wenn sich eine Gesellschaft mit dem Zugnetz nach dem 
See aufmacht, so werden zwei, mitunter auch drei P f e r d e 
a n g e s p a n n t , oder je nach der Grösse des Zugnetzes, wie 
man schon weiss, gehen die Netzführer allen voran. Den Pferde-
lenkern ist aufs strengste untersagt, irgendwo f e s t z u f a h -
r e n , und wenn es doch manchmal versehentlich geschieht, dass 
das Zugnetzfuder irgendwo an einem Gartenzaun oder einer Haus-
ecke festfährt, so wurde das Zugnetz augenblicklich nach Haus 
gebracht, und man ging an diesem Tage nicht auf den See. Nun 
machte man sich am nächsten Tag wieder auf, doch stets a n 
a u s g e w ä h l t e n T a g e n , am Dienstag, Donnerstag und 
Samstag. Wenn nun zuerst eine M a n n s p e r s o n entgegen-
kam, so wurde diese Mannsperson gefragt : „ H a s t d u G e l d 
b e i d i r ? " Sagte er „Ja", so fragte man, was für welches, Sil-
ber oder Papiergeld, und wieviel. Aber Kupfer, das mochten sie 
nicht. Oder wenn es wiederum geschah, dass ein H a s e über 
den Weg lief, so sagte man: „Sieh, das alte Spindelbein (kedu-
jalg), oder das Tier des Waldes (metsloom) geht dahin", doch 
den wirklichen Namen des Hasen durfte niemand nennen. Wenn 
aber ein F r a u e n z i m m e r entgegenkam, so hatten die Zug-
netzleute wieder zu tun ; denn dies bedeutete nach ihrer Meinung 
auch Böses. Dann drehten sie die Pferde mit dem Fuder rechts 
herum einmal um das Rad und gingen dann wieder weiter, unter-
einander redend, ob man heute wohl auf Fang ausgehen solle, 
man würde heute doch keinen Fisch fangen, sondern nur un-
nütz das Zugnetz herumzerren. Dann freuten sie sich, wenn 
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ihnen ein g e f a l l e n e s F r a u e n z i m m e r begegnete, denn 
solch Frauenzimmer bedeutete immer gutes Glück — dann blieb 
ihnen das Zugnetz heil, und Fische bekamen sie an solch einem 
Tag auch viele. 

Auf dem Peipsi, wo Fischfang betrieben wird, gibt es immer 
an einer Stelle mehr, an einer anderen Stelle weniger Fische; 
deshalb fischen immer viele Zugnetzgesellschaften an einer Stelle 
in G r u p p e n zusammen. Wenn eine Zugnetzgesellschaft spä-
ter von Hause ausgeht als eine andere, so bleibt sie auf dem See 
ein gutes Stück hinter der anderen zurück, macht einen Zug mit 
dem grossen Netz, bekommt keine Fische, geht dann wieder ein 
Stück heran und schleppt noch einen Zug, bis endlich der Netz-
führer, der Lenker beim Zugnetz, ans Z u g n e t z d e r a n d e -
r e n herangeht, um zu sehen, wie die denn fangen. An ein an-
deres Zugnetz aber durfte der Netzführer nicht mit blossen Hän-
den herangehen, sondern musste immer irgendein Fanggerät mit-
nehmen — eine lange Netzstange, oder einen Haken, oder was 
sonst ; sonst wurde er von den anderen b e s c h i m p f t . Oder 
wenn es geschah, dass der Fischzug der anderen schlechter war, 
so durfte auch der Genosse einer neuen Zugnetzgesellschaft nicht 
einfach über den Fischzug kommen, sondern musste um den 
Fischzug herumgehen ; denn wenn ein f r e m d e r Zugnetzmann 
ü b e r e i n e n F i s c h z u g geht, so solle das Zugnetz am 
B o d e n des Sees hängenbleiben. 

Es gibt viele Arten von Fischern. Manche gehen mit vielen 
Männern und Pferden aus, andere einzeln und zu Fuss. Die Ein-
zelgänger sind A n g e l - M ä n n e r . Auch sie, wenn sie ihre 
Angeln machen, so schmelzen sie immer n a c h t s das B l e i 
und zimmern ihre Angeln. Und das Hauptangelgiessen geht 
dann los, wenn es eine M o n d f i n s t e r n i s gibt ; denn dann 
soll man die besten Angeln bekommen, nach denen die Fische 
mit Gier schnappen sollen. Unter diesen Fischern gibt es auch 
solche, die beim Fang alte Aberglaubensbräuche üben, und zwar 
unter den Angel-Männern. Denn wenn sich einer eine neue Angel 
gegossen hat und mit dieser auf Fang gegangen ist, oder im 
Winter am ersten Tag gefangen hat (denn ein Angel-Mann kann 
nirgends anders als auf dem Eise fangen), wenn es nun bei der 
erstmaligen Arbeit mit dem neuen Fanggerät geschah, dass er 
einen Fisch bekam, einerlei was für einen, klein oder gross, so 
nahm er (der Fischer) diesem ersten Fisch die A u g e n h e r -
a u s und nähte sie im selben Augenblick in sein Halstuch mit 
der Absicht, dass die anderen Fische, wenn er mit seiner Angel 
am Eisloch angelt oder fängt, kommen, um die Augen dieses 
Fisches an seinem Halse anzusehen, und auf diese Weise am be-
sten auch an der Angel bleiben. — H III 9, 369/82 < Kodavere 
— R. D. Michels (1889). 



II. WORTVERBOTE UND MAGISCHE 
REDEWEISEN. 

Eingangs betrachten wir das S c h w e i g e g e b o t , bzw. 
Redeverbot (s. auch Nr. 27) im allgemeinen, sowie auch den das 
G r ü s s e n und G l ü c k w ü n s c h e n betreffenden Aberglau-
ben und die diesbezüglichen Redeweisen : 

50. Während der Zeit der A n f e r t i g u n g d e r F a n g -
g e r ä t e durften die F r a u e n kein einziges Wort von dieser 
Arbeit sagen. Wenn dies geschah, so glaubte man, das Gerät 
werde nicht gut fangen (Pärnu). 

51. Die Hauptsache bei der Verhütung von Zauberei ist bei 
den Strömlingsfischern die, dass sie ihren Mund zuhalten, wenn 
das e r s t e F a n g g e r ä t erst gemacht wird. Sie fürchten, 
dass die anderen, wenn sie erfahren, diass einer auch Fanggeräte 
macht, ihm die seinen v e r h e x e n . Hat er aber schon d r e i s -
s i g M a s c h e n geknüpft, so macht das Wissen der anderen 
darum nicht mehr soviel aus (Tõstamaa). Dreissig ist übrigens 
auch eine M a s s e i n h e i t beim Zählen der Fische am estni-
schen und livischen Strande. 

52. Ein R e u s e n m a c h e r darf nicht sprechen, sonst 
fängt die Reuse keine Fische (Tarvastu). 

53. Wenn a u f F a n g gegangen wurde, so wurde dies 
einem F r a u e n z i m m e r n i c h t g e s a g t , denn sonst sei 
keine Freude gewesen (Viru-Nigula). Vgl. dagegen Nr. 2; s. 
auch Nr. 74, 161 u. 183. 

54. Wenn man mit Fischnetzen aufs Meer geht, und wenn 
man i n s B o o t t r i t t , darf man nicht sprechen, weil man 
dann kein Glück im Fischfang haben werde. Und wenn die 
Fische beim Herausschütteln aus dem Netz b l u t i g sind, so 
ist dabei b ö s e r B l i c k [im Spiel] (Vom Viru-Strand). 

55. Der Fischer darf nicht l a u t sprechen (Vändra). 
56. Den Fangmännern war es verboten, m i t d e n M ä n -

n e r n e i n e s a n d e r e n F a n g s c h i f f e s zu sprechen 
(Emaste). S. auch Nr. 84. 

3 
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57. Kein Fremder durfte m i t dem Koch der Fang-
männer sprechen, sonst sei das Fangglück nicht gut (Emaste). 

58. Wenn man das nächste Mal gute Fische haben wollte, 
mussten die F i s c h e s c h w e i g e n d a u s d e n F a n g g e -
r ä t e n g e n o m m e n w e r d e n . Die irischer durften nicht 
miteinander reden (Pärnu). 

59. Aus den Fanggeräten wurden die Fische schweigend 
entfernt,, Die Fischer durften nicht miteinander sprechen, aus-
ser was zur Arbeit gehörte. Um seinem F e i n d e das Beute-
glück zu vertreiben, dazu wurden allerlei Kniffe und Künste 
angewandt (Pärnu). 

60. Wenn man ging, um das Zugnetz auszuwerfen, nahm 
man eines anderen Menschen Gr u s s nicht an (Häädemeeste). 
Vgl. dagegen Nr. 128. 

61. Wenn jemand zum Fischen ging und ihn auf dem Wege 
zu den Netzen einer a n r e d e t e , so musste er a u s s p u c k e n 
und nach Hause z u r ü c k k e h r e n (Pärnu). Vgl. Nr. 311 u. 406. 

62. Wenn der Fischer die Fische aus der Reuse oder dem 
Netz herausnimmt und ein Vorübergehender sagt: „Guten 
Tag", so s p u c k t der Fischer über die linke Schulter aus und 
entgegnet : „ L e c k d e n A r s c h ! " Überhaupt liebt es der 
Fischer nicht, dass ein Vorübergehender ihn a n r e d e t , dann 
gehe das Fischfangglück verloren (Võnnu). S. auch Nr. 293. 

63. Wenn du zu Fischern gehst, die das Netz herausziehen, 
so darfst du nicht sagen: „Gute Kraf t !" Es wird dir geant-
wortet, dass der S c h e i s s e r K r a f t n ö t i g h a b e . Du 
darfst auch nicht sagen: „Gutes Schleppen!" Dann wird dir 
geantwortet : „Der W o l f h a t d i e H e r d e z u s c h l e p -
p e n (vedada) !" Man muss sagen : „Guten Tag, i s t P e t r u s 
z u H a u s e ? " Dann wird es freundlich aufgenommen (Tartu-
Maarja) . Vgl. Nr. 220 ff. 

64. Beim Anblick eines Fischers muss man sagen : „Ist 
Petrus zu Hause?" — dann haben die Fischer gutes Fischglück, 
denn Petrus fing auch Fische (Mustjala). 

65. Einem Fischer oder Jäger darf man kein gutes G l ü c k 
w ü n s c h e n , wenn sie sich auf Beute aufmachen : dann sollen 
sie nichts bekommen (Kolga-Jaani). S. auch Nr. 97. 

66. Wenn du gehst, Fische zu fangen, und jemand dir gutes 
Glück auf den Weg wünscht, so darf man das nicht sagen, denn 
dann bekommst du keinen Fisch (Kolga-Jaani). 

67a. Früher, als man an den Strand von Pärnu ging, Fische 
zu holen, durfte den an den Strand gehenden Leuten kein Glück 
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gewünscht werden. Wenn dann jemand Glück wünschte, der 
bekam gleich so zu lecken, dass . . . Wer weiss, was das wohl 
bedeutete, aber man duldete keinen Glückwunsch (Märjamaa). 

67b. In der Gemeinde Märjamaa glauben viele ältere Män-
ner, Fischer, dass, wenn ihnen zufällig ein Vorbeigehender zum 
Fischfang Kraf t wünscht, dann der Fischfang nicht glücke; in 
diesem Fall bliebe entweder der Wunsch unangenommen, oder 
wenn er angenommen würde, ginge man dieses Mal bestimmt vom 
[=ohne] Fischfang nach Hause (Märjamaa). 

68. Wenn jemand einem Fischer vor dem Fischfang Glück 
wünschte, so war die Beute schlecht (Pärnu). 

69. Wenn ein Fremder einem Fischer am Fischloch Fang-
glück wünscht, so hat der Fischer auf wenig Beute zu hoffen 
(Häädemeeste). 

70. Einem, der auf Fischfang ausging, wurde immer U n -
g l ü c k gewünscht, da man glaubte, dass ein Glückwunsch Un-
glück brächte (Häädemeeste). 

71. Auf dem Fang und auf dem Wege zum Fang darf man 
nie etwas l o b e n (Reigi). Vgl. Nr. 236. 

72. Manchmal, wenn aufs Meer gegangen wird, sagt man ; 
,,H e u t e g i b t ' s k e i n e n F i s c h ! " Ein anderer sagt : „ D e r 
F i s c h r u f t n i c h t a u f s L a n d ! " — man geht doch (Tal-
linn < Kuusalu). 

73. Das Glück beim Fischen kann ein anderer b e s p r e -
c h e n („beneiden"), wenn er herbeikommt und sagt : „ D e r 
V o g e l i n d e n W a l d , d a s H a a r i n d e n S a c k ! " (Tar-
vastu). Vgl. Nr. 148. 

74. „ B l u t e g e l i n d i e R e u s e , F i s c h e h e r a u s ! " 
sagt man, wenn jemand zum Fischen geht. Deshalb geht man 
zum Fischen im See h e i m l i c h , so dass niemand es weiss. — 
Veske 5, 62. Vgl. Nr. 53. 

75. „ F r ö s c h e i n d e n S a c k , K r e b s e h e r a u s ! " 
sagt man, wenn jemand zum Krebsen geht. Wer zum Krebsen 
geht, der ist böse ; wenn er zurückkommt, sagt er, dass man b e -
n e i d e t hat. — Veske 5, 129. 

76. Wenn man mit den Netzen vom Meer aufs Land kommt 
und es Fische gibt, dann v e r s t e c k t man die Fische in die 
Netze, damit das Dorfvolk sie nicht sieht und f ü r zu viel hält. 
Wenn jemand zum Boot geht und sagt : „ I h r h a b t h e u t e 
w o h l F i s c h e ! " dann ist es sofort b e h e x t , und es ist nicht zu 
hoffen, dass es am andern Morgen noch Fische gibt. Mancher 
spricht dagegen : „ D r e c k i n d e n M u n d , S a l z i n d i e 
A u g e n ! " — H IV 6, 266/7 (6) < Kuusalu — J. Esken (1894). 
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77. Wenn man sich an den Strand aufmachte, so durfte man 
nicht e s s e n . Dann frassen die S e e h u n d e die Netze. Dies 
Fressen der Seehunde konnte man verhindern, indem man aus 
dem Steinofen d r e i S t e i n e nahm und unter die Netze tat. 
Und wenn es geschah, dass jemand ins Fischerboot schaute und 
sagte: „ H a b t i h r a b e r v i e l e F i s c h e ! " so musste man 
entgegnen, dass es im Meer noch mehr gäbe. Wenn es geschah, 
dass dies Wort nicht half, so dass es am nächsten Morgen keine 
Fische gab, so bedeutete dies, dass Hexerei im Spiel war. Zur 
Abhilfe wurde A s c h e genommen, auf die Netze und unter den 
Bootsrand gestreut und ein B a u m s c h w a m m verbrannt (Kuu-
salu). 

78. Vor der Fangzeit hielt man die F a n g g e r ä t e in der 
Dreschdarre oder in der Badestube auf den Darrenlatten in ge-
schlossenen Gefässen, um sie dem b ö s e n B l i c k und dem 
s c h l e c h t e n W o r t nicht zugänglich zu machen (Pärnu). 

79. Viel Schmuggler führen einen S c h l a n g e n k o p f , 
einen W o l f s z a h n oder in Ermangelung eines solchen W o l f s -
h a a r e oder К о t h von diesem Thiere mit an Bord. Hierin 
liegt ein trefflicher Schutz. Auch R a b e n k ö p f e , assa foe-
tida, M e t e o r s t e i n e , S a l z , S i l b e r werden angewandt, 
aber erst dann wenn durch ein böses, neidisches A u g e oder 
durch n e i d i s c h e A u s d r ü c k e das Glück vom Schiff ent-
fernt worden ist. — J- B. HOLZMAYER, Osiliana (1872), S. 112. 

80. War man auf Fischfang, fragte man ein K i n d : „Wo-
her schafft man den Fisch, aus dem A u g e oder aus dem O h r ? " 
Sagte das Kind aus dem Ohr, so hörte man mit dem Ohr, dass 
Fische im Wasser waren; „aus dem Auge" sagend, bekam man 
sie in die Hand und zu sehen (Viljandi). 

Eine Gruppe für sich bildet das Z ä h l e n d e r F i s c h e und 
das Verbot der M i t t e i l u n g des Fangresultates an andere : 

81. Mit der Angel gefangene Fische durften nicht gezählt 
werden (Tarvastu). 

82. Wenn die Netze herausgeschleppt werden, darf man 
nicht zählen, wieviel Fische da sind. Wenn man nach dem Fang 
fragt , so darf man nicht sagen, w a s für Fische and w i e v i e l 
man hat (Kadrina). 

83. Wenn sie vom Fischfang kommen und die Fische zäh-
len, so leugnen sie, sagen nicht, wie viele es sind (Tallinn < 
Kuusalu). 

84. Man durfte einer a n d e r e n B o o t s m a n n s c h a f t 
nicht sagen, wie viele Fische man gefangen hatte (Lüganuse). 
Vgl. Nr. 56. 
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85. Das durfte man nicht sagen, wieviel Fische man ge-
fangen hatte, das soll das Fischglück fortgebracht haben (Lüga-
nuse). 

86. Die Leute am Strande sagten in früheren Zeiten nie 
die Grösse ihres Fanges, wenn sie vom Fischen kamen; das soll 
das Fischglück fortgenommen haben, wenn man einem anderen 
sagte, wie viele Fische man gefangen hatte (Jõelähtme). 

87. Man nannte nicht die richtige Zahl der Fischhunderte, 
die man bekommen, denn das n e i d i s c h e A u g e ist böse, es 
behext; man bekommt ein andermal nichts mehr. Sie waren mit 
einem T u c h zugedeckt, wurden den anderen nicht gezeigt (Kuu-
salu). 

88. Auf die Frage : ob es Fische gegeben, wurde g e a n t -
w o r t e t : „Wohl hat es welche gegeben, einer war g ^ s s , und 
mehrere waren klein" (Pärnu). 

Wie Zank und Streit, so ist auch alles S c h i m p f e n und 
F l u c h e n , das Anrufen des T e u f e l s und anderer b ö s e r 
G e i s t e r durch ihre blosse Erwähnung strengstens verboten 
und zieht schwere Strafe nach sich (vgl. Nr. 2 ff., s. auch Nr. 183) : 

89. Auf den Fischfang gehend oder dort seiend, durf te man 
den Teufel nicht erwähnen (Pärnu). S. auch Nr. 2, 120 f., 123 f., 
171 ff., 224. Vgl. Nr. 286 f. 

90. Beim Fischfang darf man den Bösen nicht nennen, es 
verdirbt die Fanggeräte (Tarvastu). 

91. Vor dem Fischfang durfte man nicht schimpfen oder 
fluchen oder den bösen Namen nennen, sonst verschwand das 
Glück (Pärnu). 

92. Wenn du fluchst, kriegst du keinen Fisch (Varbla). 
93. Auf dem Fang war das Fluchen verboten : man fürch-

tete Unglück (Pärnu). 
94. Wer auf dem Wasser flucht, fällt ins Wasser (Nõo). 
95. Beim Fischfang darf man nicht mehr als z w e i -

m a l fluchen (Käina). 

96. Mehr als d r e i m a l darf man beim Fischen nicht flu-
chen, sonst hat man kein gutes Fischglück (Rannu). 

97. Während des Fanges darf man nicht fluchen, und auf 
dem Weg zum See darf man dem Fischer nicht G l ü c k w ü n -
s c h e n (K.-Jaani). Vgl. Nr. 65. 

98. Beim Auswerfen des Netzes durfte man nicht fluchen. 
Wenn ein Knecht beim Fang fluchte, wurde er stehenden Fusses 
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e n t l a s s e n (Pärnu < Kihnu). Auch beim Schiffbau durfte 
man nicht fluchen, sonst wurde der Flucher von der Arbeit ent-
lassen (Pärnu). 

99. Beim Auswerfen des Netzes durfte man nicht fluchen. 
Wenn ein Knecht beim Fischen fluchte, wurde er auf der Stelle 
e n t l a s s e n . Gehörte aber der Flucher zu der eigenen Familie 
oder zu den Verwandten, so wurde er u n t e r d e m B o d e n 
d e s B o o t e s d u r c h d a s W a s s e r g e z o g e n (Pärnu). 

Allgemein untersagt ist auch das P f e i f e n , welches übri-
gens in Estland als Teufelssprache angesehen wird, ursprünglich 
aber als Sprache des Windes Berührung mit dem Sturm androhte: 

100. Auf dem Fischfang durfte man nicht pfeifen (Tõsta-
maa). 

101. Auf dem Meer darf man nicht pfeifen — sonst ist das 
G l ü c k nicht gut (Tõstamaa). 

102. Wenn man aufs Meer zum Fischfang ging, durfte man 
nicht pfeifen : die F i s c h e e r s c h r a k e n und kamen nicht 
in die Fanggeräte (Pühalepa). 

103. Auf dem W e g e zum Fischfang darf man nicht pfei-
fen oder f l u c h e n : „Sei ein guter Mann, pfeife nicht, der 
M u t t e r P f o t z e t r o c k n e t a u s ! " (Rannu). 

104. Auf dem W e g e zum Meer darf man nicht s i n g e n 
oder pfeifen. Ein solches Tun soll den Erfolg haben, dass beim 
Herausholen die Netze voll T a n g und S c h l a m m sind. Wohl 
darf man aber lachen, scherzen, singen und pfeifen, wenn man 
vom Meer kommt (Audru). 

105. Am S t e u e r darf man weder pfeifen noch s i n g e n 
(Risti). Sonst hat man in unseren Notizen dem G e s a n g 
speziell keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

106. Das Pfeifen soll W i n d bringen und ist unterwegs 
nach dem See streng verboten (Torma). 

107. Auf dem Meer ist es verboten zu pfeifen, auch im Netz-
garten : es sollen schädliche Winde kommen. Wenn jedoch WTind 
zum Segeln nötig ist, so muss man den Mast kratzen (Kihel-
konna). 

108. Auf dem Schiff darf man nicht pfeifen, das ru f t einen 
starken Sturm hervor. Einen leisen Rufpflff gebraucht man aber 
bei Windstille, der ruf t Wind hervor (Kihelkonna). 

109. Das Pfeifen wird auf dem Meer nicht gelitten. Wenn 
Windstille ist, dann pfeifen sie, dass der Wind kommt (Tallinn 
< Kuusalu). 
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110. Ein Fischer darf im Boot nicht pfeifen, sonst kommt 
der Wind (Mustjala). 

111. Auf dem Meer darf man nicht pfeifen, dann kommt 
Sturm (Emaste). 

112. Es heisst, auf dem Meere dürfe man nie pfeifen, denn 
das locke Wind und Sturm an (Pärnu). 

113. Auf dem Meer darf man nicht pfeifen, dann gibt es 
Wind. Auch jetzt noch, wenn irgendein Junge anfängt zu pfei-
fen, sagen die Älteren: „Still, Junge!" (Reigi). 

114. Das Pfeifen erlaubten die alten Männer nicht auf dem 
Meer; es hiess gleich mahnend: „Du bist doch nicht der Wind!" 
(Karja) . 

115. Am Strande beim Fischfang sich treffend, durfte man 
nicht pfeifen, denn dann verschlechterte sich das Wetter bis zum 
Sturm (Jämaja). 

116. Wenn am Strande gepfiffen wird, so werden die alten 
Fischer sehr böse. Es herrscht die Ansicht, dass, wenn am 
Strande gepfiffen wird, ein Sturm kommt und man nicht auf das 
Meer auf den Fang gehen kann (Jämaja). 

117. Am Strande darf man nach Ansicht der Fischer nicht 
pfeifen. Vom Pfeifen fürchten die Fischer sehr viel Schaden 
f ü r sich. Sie fürchten, dass sich auf das Pfeifen der Sturm er-
hebt und sie nicht aufs Meer gehen lässt. Wenn einer doch pfeift 
und die Fischer es hören, sind sie bereit, d e m P f e i f e r d i e 
J a c k e v o l l z u h a u e n (Hiiumaa). 

Nun gehen wir an die Betrachtung der speziellen Begriffe 
und Wesen, deren Erwähnung beim Fischen verboten ist: 

118. Beim Meeresfang darf man n i c h t s nennen; beim 
E s s e n darf man nicht von M ä u s e n sprechen, dann sollen sie 
sich vermehren (Kihelkonna). 

119. Wenn man auf den Fischfang ging, durfte niemand von 
K r i e g und T o d sprechen, dann hätte man einen schlechten 
Fang gehabt (Võnnu). 

120. Auf dem Wege zum Fischen darf man die H a r -
m o n i k a nicht erwähnen, denn das sei des alten T e u f e l s 
M u s i k i n s t r u m e n t (Rannu). 

121. Der Fischer darf beim Fangen nicht solche Worte ge-
brauchen, in welchen der B u c h s t a b e r vorkommt, wie võrk 
'das Netz', tüdruk 'das Mädchen' usw. (Emaste). Zu solchen 
Worten gehören übrigens auch kurat 'Teufel' (vgl. Nr. 89), 
rebane 'Fuchs' (s. Nr. 166), karu 'Bär' (s. Nr. 175); vgl. tüdruk 
'Mädchen' (s. Nr. 232). 
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122. Den Namen des P o p e n durfte ein Peipsi-Fischer 
nicht nennen. Wenn er ihn nennt, gibt es keine Fische (Tartu). 
S. auch Nr. 172. 

123. Beim Fischfang darf man unter keiner Bedingung den 
Namen des T e u f e l s , des B ä r e n , des H a s e n nennen. Wenn 
die genannt werden, gibt es keine Fische. Wer diese Namen 
nennt, der wird schwer b e s t r a f t . Es ist auch nicht gut, den 
Namen des F u c h s e s zu nennen (Tartu). 

124. Auf dem Wege zum Fischfang und beim Fischen 
durfte man den T e u f e l nicht nennen, noch die Namen der 
T i e r e d e s W a l d e s (Bär, Wolf, Fuchs, Hase) : das hätte die 
Fische aus den Fanggeräten getrieben (Pärnu). 

125. Während des Fischens durfte man den Namen k e i -
n e s T i e r e s nennen (Kullamaa < Varbla, Kihnu): sonst ver-
schwand das Fischglück (Kihnu). 

126. Beim Boot durfte man nicht g ä h n e n ; beim Boot 
durfte man keinen V i e r f ü s s l e r und k e i n T i e r nennen, 
es nicht mit dem richtigen Namen erwähnen (Kuusalu). 

127. Während der F a s t e n z e i t darf keine Seele ein 
v i e r f ü s s i g e s T i e r bei seinem richtigen Namen nennen, 
denn das nehme das Glück beim Fischfang weg. Sondern alle 
werden so genannt : [s. Kap. III] — so solle man im Frühling einen 
guten Meeresfang haben, wenn alle so genannt würden (Pöide). 

128. Dem Fischer darf man nur sagen : „H e l f G o t t " 
und nicht vom Fuchs, dem Hasen oder einem anderen v i e r b e i -
n i g e n Tier reden (Võnnu). 

129. Auf der See nennt man keine T i e r e d e s F e s t l a n -
de s : das verdürbe die Fanggeräte vollkommen. Nachher kurierte 
man die Fanggeräte : man s c h n i t t die Kanten, die Fransen, 
v e r b r a n n t e sie an gewissen Stellen. Es gab eine altmodi-
sche P i s t o l e , mit dieser wurde über das Boot geschossen. Im 
Dorf Sim iste macht es jetzt noch (1931) ein Alter so und kommt 
zu den anderen, um zu kurieren, wenn es Wünschende gibt 
(Muhu). Vgl. Nr. 48. 

130. Auf der See habe man in älterer Zeit nicht gewagt, 
manches Tier bei seinem richtigen Namen zu nennen. Diese 
Furcht habe H a u s - und F e s t l a n d t i e r e , ebenso auch die 
F i s c h e , die man fing, und die S e e h u n d e betroffen. — Eesti 
Kirjandus 1921, S. 423 — Α. Saareste < Kihnu. 

131. Auf der See darf man kein T i e r d e s F e s t l a n d e s 
erwähnen (Kihnu). 

132. Auf der See darf man keine W a 1 d t i e r e nennen, 
dann wird man S c h i f f b r u c h erleiden (Kihnu). 
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133. Auf dem Wasser darf man keine F e s t l a n d t i e r e 
nennen — das ärgert die M e e r e s g ö t t e r , und die Fische kom-
men nicht ins Netz (Varbla). 

134. Wenn im Frühling am Meer beim Fangen der Fische 
der Name eines W a l d t i e r e s genannt wird, dann verschwin-
den die Fische (Audru). 

135. Die Fischer sprechen niemals von W a l d t i e r e n oder 
von V ö g e l n und dulden nicht, dass auch die anderen von ihnen 
sprechen (Vändra). 

136. Beim Fischen erwähne weder die W ö l f e noch die 
B ä r e n — diese seien die Räuber des Glückes (Vändra). 

137. Beim Fischfang darf man nicht von einem r e i s s e n -
d e n T i e r reden, wie den Wolf, den Bären, den Fuchs nennen, 
das trägt das Glück fort (Tõstamaa). 

138. Auf dem Fang durfte man nicht nennen: Wolf, Bär, 
Fuchs u. a. T i e r e d e s W a l d e s , — dann seien die Fische 
nicht ins Netz gegangen, und die Beute des Tages sei kleiner ge-
wesen als sonst (Pärnu). 

139. Beim Schleppen des Zugnetzes darf man die T i e r e 
d e s W a l d e s nicht bei ihren wirklichen Namen nennen, wie 
den Wolf, sonst zerreissen sie die H e r d e (Kuusalu). 

140. Beim Fischen darf man nicht den B ä r e n erwähnen ; 
geschähe das, so verschwänden gleich die Fische (Viljandi). 

141. Den B ä r e n durfte kein Fischer auf dem Fang nen-
nen, man glaubte, der Bär nähme das Fischglück (Tõstamaa). 

142. Beim Fischen darf man weder den H a s e n noch den 
F u c h s noch den B ä r e n erwähnen ; wenn du sie erwähnst, 
dann bliebe das Fanggerät auf dem Grunde stecken, und das soll 
dieses Tier, welches erwähnt wurde, machen. Den W o l f darf 
man wohl erwähnen, dieser tue nichts Böses (Die „Halbgläubigen" 
von Iisaku). 

143. Beim Fang durfte man nicht den F u c h s oder den 
B ä r e n nennen. Den W o l f durfte man wohl nennen, denn der 
war auch ein Fischfang-Tier (Torma). 

144. Auf dem See darf man vom W o l f , F u c h s und 
E i c h h o r n nicht reden, vom B ä r e n darf man (Iisaku). 

145. Auf dem Fischfang darf man (in der Gegend von 
Alatskivi am Peipsi) F u c h s und H a s e nicht nennen, denn 
das sind g l a t t e T i e r e , sie laufen davon. Von W o l f und B ä r 
und anderem Zeugs darf man reden (Ta-Maarja < Kodavere). 

146. Männer vom Peipsi, R u s s e n , sagten, wenn einer den 
Namen des H a s e n erwähnte, so lohnte es sich nicht, aufs Meer 
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zu gehen. Dann hiess es, die Fische liefen aus dem Wasser da-
von wie der Hase (Ridala). 

147. Beim Fischen mit dem Zugnetz durfte man nicht den 
H a s e n erwähnen; wenn sie diesen sahen, schwiegen sie; den 
Hasen und den F u c h s duldeten sie nicht (Kodavere). 

148. Beim Fangen mit dem Netz durfte man nicht den 
H a s e n , B ä r e n oder F u c h s erwähnen (Kodavere). 

149. Wenn man fischen geht, darf man den Namen des 
H a s e n nicht erwähnen : dann bekomme man gar keine Fische 
(Räpina). 

150. Beim Fischen darf man den H a s e n nicht erwähnen, 
weil dann die Fische fortgehen und der Fischer umsonst fischt 
(Räpina). 

151. Wenn man Fische fängt, darf man den H a s e n nicht 
erwähnen (Setu). 

152. Fischglück: auf dem Wege zum Fischfang darf man 
weder H a s e noch K a t z e nennen, noch irgendein b e p f o t e -
t e s T i e r (Rannu). 

153. Der Mensch darf nicht am Meeresstrand beim Fisch-
fang von der K a t z e , dem H u n d oder dem H a s e n reden 
(Varbla). 

154. Beim Fischfang darf man k e i n e T i e r e nennen, 
weder P f e r d noch K u h , noch S c h a f . Kein einziges l e b e n -
d i g e s Tier darf man nennen, den F i s c h wohl. Das ist wohl 
so schon der Glaube der alten Fischer (Kolga-Jaani). Vgl. 
Nr. 159 lf. 

155. Auf dem Wege zum See darf man S c h l a n g e und 
Z i e g e nicht nennen (Rannu). 

156. „A e h d u F r o s c h ! " darf man nicht auf dem Meer 
sagen : im Meer gibts keinen Frosch. Der Frosch ist nur mit 
einer S e e l e , der hat keinen G e i s t (Kihnu). 

157. Auf dem Wege zum Fischfang sollst du Q u a p p e 
und K r e b s nicht erwähnen, denn dann hast du selber die Fische 
aus dem Netz getrieben (Pärnu). 

158. Wenn die Fanggeräte drin sind, dann durfte man, 
wenn man sie besehen ging, weder Q u a p p e noch K r e b s 
nennen, — sonst hat der Fänger selbst seinen Fang behext 
(Pärnu). 

159. Beim Fischfang darf man nicht den Namen des 
F i s c h e s nennen: die Fische fliehen davon (Tartu). Vgl. 
Nr. 130 u. 154. 
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160. Beim Fischfang darf man nicht die F i s c h e beim 
Namen rufen (Mustjala). 

161. Wenn einer mit Boot und Stecheisen auf Fischfang 
ging, durfte er zu Hause nicht sagen : ,,Ich s t e c h e j e t z t 
d i e s e n o d e r j e n e n F i s c h", nannte er aber einen a n d e -
r e n Namen , so fing er schon was (Kullamaa < Varbla). Vgl. 
Nr. 53. 

Besonders interessant sind die Angaben über d i e . B e s t r a -
f u n g s w e i s e n der Vergehen gegen das Worttabu, wo wir 
deutliche lokale Unterschiede zwischen dem Gewohnheitsrecht von 
Ost- und dem von Westestland bemerken. In Ostestland, d. h. im 
Fischereidistrikt des Peipsi, kennt man S c h l ä g e und Prügel 
(vgl. auch am Weststrande Nr. 20, 21 u. 117) oder das S e t z e n 
a u f e i n e n e r h i t z t e n K e s s e l (s. auch Nr. 225): 

162. Früher waren's beim Rebsefangen 12 Mann. Wenn 
sie auf dem Weg zum See waren und jemand zufällig B ä r , 
F u c h s oder E i c h h o r n nannte, v e r h a u t e n sie ihn gleich 
im Zorn. Wenn die Männer von Kuru auf Fischfang gehen, und 
es ist eine F r a u auf dem Hofe, so verhauen sie sie gleich. Vor 
ungefähr zehn Jahren hat einer noch zum Spass gesagt: „Möget 
ihr viele E i c h h ö r n c h e n haben !" Die Männer sind gleich 
auf halbem Wege u m g e k e h r t : „Was sollen wir noch weiter-
gehn!" Wenn eine F r a u e n t g e g e n k a m , kehrten sie auch 
um. Unser Nachbar hier kennt ihre Tücken. Einmal ist er an 
den Strand gegangen, als sich die Männer für den Fang bereit-
machten. Der Nachbar hat gesagt: „Na, macht euch doch auf! 
Was seid ihr mir auch fü r Fischer, ganz wie H a s e n hüpft ihr 
da um die Netze herum!" Die Männer des Zugnetzes haben ge-
sagt: „Hasen, Hasen. Wo hast du die Hasen?" und sind nirgend-
wohin mehr gegangen. Sie haben weiter auf den Zugnetzen ge-
hockt. Der Nachbar hat sie dann wieder versöhnen wollen: „Na, 
so macht euch doch endlich auf! Was schlaft ihr denn wie die 
B ä r e n auf den Zugnetzen!" Die Männer waren gleich aufge-
sprungen: „Ja, Bären! Jawohl Bären!" Die Bären sollten das 
Glück wiederbringen. Und gingen auf Fang. Wenn man einen 
bösen T r a u m hat, geht man auch nicht auf Fischfang, denn 
man fängt dann nichts. Die Alten fürchteten sich vor Undingen 
und [schwarzer] K u n s t . — ERA II 30, 139/40 (13) < Torma, 
Lohusuu — P. Ariste (1930). 

163. Während des Ziehens dürfen gewisse Worte nicht aus-
gesprochen werden, z. B. H a s e , B ä r und F u c h s . Gebraucht 
einer zufällig eines dieser Worte, so wird er h i n g e s t r e c k t 
und erhält im halben Scherz einige H i e b e . Sonderbarerweise 
ist das Wort W o l f (hunt) nicht verpönt. — Dr. BERTRAM, 
Wagien (1868), S. 134 < Torma. 
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164. Sagt ein Fischer, der am Fischefangen oder -verkaufen 
ist, ,,B ä r", so wird er von den anderen v e r h a u e n . Sie ver-
gerben ihm gründlich das Fell (Torma). 

165. Wenn man das Zugnetz zusammennäht (bzw. flickt) 
und ein Fremder Kraf t wünschend dorthinkommt, plaudert und 
im Gespräch irgendwie ein W a 1 d t i e r, einen Bären, Hasen 
oder Fuchs usw. erwähnt, so wird er fü r dieses Wort von den 
Zugnetzmachern h i n g e s t r e c k t und mit einem l e d e r n e n 
H a n d s c h u h g e p r ü g e l t (vor alters mit einem S e i l ) , 
manchmal geradezu schmerzhaft : der Bär — 25 Hiebe, der Hase 
— 15 Hiebe, das Elentier — 20 Hiebe, der Löwe — 50 Hiebe usw. 
Denn die Nennung eines Waldtieres bedeutet einen schlechten 
Fang beim Fischen (Torma). 

166a. Den F u c h s durfte man auf der See nicht erwähnen. 
Zwei Männer waren in der Nacht auf der See. Der zweite war 
ein R u s s e (aus Iisaku), er hatte russische Gewohnheiten. 
Vanka habe begonnen, nachzuforschen, wieviel Jüris in diesem 
Dorf seien. Der andere habe begonnen, diese aufzuzählen, aber 
einer war der Rebase Jüri (Georg F u c h s ) . Als er diesen nannte, 
da begann der Russe, ihn m i t l e d e r n e n H a n d s c h u h e n 
zu p r ü g e l n und zu schlagen, denn warum nannte er den 
Fuchs?! (Lüganuse). S. auch Nr. 121. 

166b. Einmal haben sich am Strand von Viru ein Mann 
aus Purtse und einer aus Iisaku getroffen. Im Gespräch hat der 
Mann aus Iisaku gefragt : „Gibt es in eurer Gegend viele Jüris?" 
Der Mann aus Purtse hat aufgezählt. Zuletzt hat er gesagt: 
„Ach, da ist noch der Rebase Jüri (Georg Fuchs)." Der andere hat 
sofort entgegnet: „Nenne nicht diesen Namen, davon kann Scha-
den kommen." — E 8° 6, 52 (214). 

167. Beim „Bauen" des Zugnetzes durfte man nicht den 
Namen des H a s e n oder B ä r e n nennen. Wer sie nannte, dem 
zog man mit einer r u s s i g e n P f a n n e oder einem t e e r i -
g e n L a p p e n über den b l a n k e n H i n t e r n (Kodavere, von 
den sog. Peipsi-Russen erzählt). 

168. Beim Machen (Knüpfen) eines neuen Zugnetzes dürfte 
niemand bei der Arbeit den Namen eines W a l d t i e r e s , des 
B ä r e n , des H u n d e s , der K a t z e usw. nennen. Nennt jemand 
diese Tiere, dann setze man den Sprecher m i t d e m k a h l e n 
H i n t e r n a u f d e n h e i s s e n B o d e n e i n e s K e s s e l s — 
dann habe man beim Fischen keinen Nachteil zu fürchten, dass 
das Netz nicht Fische ziehe. Tut man das nicht, so habe man 
kein Glück beim Fischen. Bevor der Fischer fischen gehe, stelle 
er den K e s s e l auf die Kochstelle und giesse etwas Wasser hin-
ein, dann könne man immer auf Fische hoffen (Põlva?). 
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169. Wenn der Fischer sein Zugnetzgarn spinnt und ein 
Zugnetz webt, dann darf niemand während der ganzen Arbeit 
den F u c h s , den W o l f , den B ä r e n , den H u n d , auch nicht 
die К a t ζ e nennen — sonst zerreisse das Netz während des Fan-
ges, und die Fische kämen nicht ins Netz. Sage das jemand un-
versehens, dann setze man den Sprecher m i t d e m H i n t e r n 
a u f d e n h e i s s e n K e s s e l b o d e n , damit man noch hoffen 
könne, Fische zu bekommen (Aus einer Kolonie bei Samara). 

4* 

• Worttabu S t r a f e n : 1 Tunken i Auf-den-Kessel-Setzen 
О Ersatzwörter 2 Kielholen 5 Schnaps 

3 Schlagen 

170. Wenn der Fischer ein Zugnetz strickt, dann solle 
niemand den Namen eines W a l d t i e r e s nennen, weder eines 
F u c h s e s noch eines W o l f e s . Sagt jemand den Namen der 
genannten Tiere, dann wird er m i t b l a n k e m H i n t e r n 
a u f e i n e n h e i s s e n K e s s e l b o d e n g e s e t z t . Tut 
man das nicht, dann sei kein Glück vom Fang mit diesem Zug-
netz (Aus Südestland). 

171. Den F u c h s und den H a s e n durfte man während 
des Fanges nicht erwähnen. Den A n g l e r neckte man „der 
Fuchs ist dran", dann war der Streit los. Wenn man während 
des Fischens „die T e u f e l " erwähnte, dann setzte man den 
Erwähner auf einen r u s s i g e n K e s s e l (Võnnu). 

172. Beim Fischfang ist es verboten, T e u f e l , P o p e , 
B ä r oder H a s e zu sagen. Wenn aber jemand es doch tut, so 
gibt es darauf auch eine Strafe. Der heisse, russige Boden eines 



46 

K e s s e l s wird mit F e t t eingerieben und der zu Bestrafende 
mit dem b l o s s e n H i n t e r n daraufgesetzt und darauf herum-
gedreht. Der Bestrafte ist 24 Stunden lang danach u n r e i n , und 
keiner mag neben ihm s c h l a f e n . Wenn aber jemand einen 
A n g l e r necken will, so braucht er nur zu sagen, ein F u c h s 
sei an der Angel, so ist es mit dem Fischglück vorbei, und es ist 
schon besser, du gehst nach Hause. — Postimees Nr. 394, 16. II 
1932 — G. Ränk von Peipsi-Fischern. Vgl. E 8° 10, 6 (16). 

173. Wer beim Fischfang den T e u f e l nennt, wird 
a u f e i n e n r u s s i g e n K e s s e l g e s e t z t (Tartu-Maarja). 

An der westestländischen Küste und auf den Inseln ist das 
T u n k e n und das D u r c h z i e h e n u n t e r d e m B o o t all-
gemein verbreitet (vgl. auch Nr. 22 f., 28 f., 99 u. besonders 183). 
Zur Winterfangzeit, wenn das Meer zugefroren ist, wird das 
Durchziehen des Schuldigen unter dem Boot durch sein Hinein-
und Herausziehen durch die Eislöcher ersetzt (vgl. Nr. 18—21) : 

174. Auch die Seeleute kannten viele Zauberkünste in ihrem 
Amt. So durfte man beim Auswerfen des Zugnetzes nicht r ü c k -
w ä r t s s e h e n — dann würden die Netze vom Winde wegge-
tragen. Auch beim Fischen durfte man weder den W o l f , den 
B ä r e n noch ein anderes grosses r e i s s e n d e s T i e r er-
wähnen — dann würden ihre Boote umgestürzt. Ein Bauer habe 
einst am Strande, als ein Boot mit Fischen zum Strande kam, 
gerufen: „Sei es ein Wolf oder ein Bär, jeder hat seine Art!" Die 
Fischer hätten ihn dann d r e i m a l u n t e r i h r e m B o o t 
d u r c h g e z o g e n , so dass der Mann ganz betäubt gewesen sei. 
Auch B e t r u g dürfte es dort beim Fischen nicht geben, weil 
dann alle Netze und Zugnetze vom Winde zusammengerollt und 
zerrissen, oft auch weggetragen würden (s. Nr. 9). — EKS 8° 1, 
644/5 < Vändra — Juhan Pill (1876). 

175. Noch ungefähr vor 20 und 30 Jahren hatten am Pärnu-
schen Meerbusen die Fischer ebenso wie die Strömlingsfänger 
den Brauch, scharf danach zu forschen und darauf achtzugeben, 
dass niemand von denen, die am Strande waren, auch von den 
Fischern selbst weder den W o l f noch den B ä r e n nenne. 
Durch das Nennen des Bären und des Wolfes fürchtete man einen 
grossen Schaden für den Fang der Strömlinge, und gleich wurde 
der Mensch, der den Bären oder den Wolf nannte, i n d i e S e e 
g e t a u c h t , — man hoffte, dass dadurch sein Wort machtlos 
werde. Beispiel : Ein Mann aus dem Kirchspiel Tori, schelmisch 
und übermütig, obschon seinem Alter nach über 50 Jahre, habe 
am Strande gerufen: „Karu-P eeter ,Bären-Peter', wo bist du?" 
Augenblicklich hätten die Fischer ihn ergriffen und ins Meer 
tauchen wollen. Der Mann habe sich dagegen gesträubt und ge-
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sagt, dass er seinen Freund gerufen habe, und so sei er noch in 
Ruhe gelassen worden. — H III 5, 582/3 (3) < Tori — Mihkel 
Lindebaum (1888). S. auch Nr. 121. 

176. In alter Zeit, aber zum Teil auch in der Gegenwart, 
sei den Fischern im Zugnetzboot oder im Netzschiff streng ver-
boten gewesen, vom B ä r e n oder vom W o l f zu sprechen, sei es 
mit Absicht oder unversehens, weil dann der Sturm die Fangge-
räte zerreisse und sie ganz durcheinanderwerfe, wenn ein Fischer 
vom Bären oder vom Wolf spreche. Damit das obenerwähnte Spre-
chen nicht vorkomme, sei dem, der gegen dieses Verbot unver-
sehens oder mit Absicht gehandelt habe, das zur Strafe, dass er 
d r e i m a l u n t e r d e m B o o t d u r c h g e z o g e n w e r d e 
(Pärnu, Uulu). 

177. Wenn es geschah, dass jemand auf dem Platz, wo die 
Trockenstäbe für die Netze sind (vörgu-aed), den W o l f , die 
S c h l a n g e oder irgendein W a 1 d t i e r nannte, der wurde 
d r e i m a l i m W a s s e r u n t e r d e m S c h i f f d u r c h -
g e z o g e n (Audru). 

178. Auf jenem Platz, wo die Netze getrocknet werden, 
darf man nicht den Namen eines W a l d t i e r e s , besonders nicht 
des W o l f e s nennen. Wer sich zufällig dagegen versah, wurde 
ergriffen und gewöhnlich i n s M e e r g e t a u c h t (Tõsta-
maa). 

179. Die Zugnetzfischer dürfen während des ganzen Fan-
ges k e i n T i e r bei Namen nennen, sondern dafür haben hier 
die Fischer (des Virtsu-Strandes) ihre eigenen B e i n a m e n 
der Tiere — wie: [s. Kap. III]. Nennt aber irgendein Zugnetz-
zieher ein Tier bei seinem Namen, dann wird er von den anderen 
Netzziehern i n s M e e r g e t a u c h t . Vor alters sei diese 
Strafe so streng gewesen, dass derjenige, der ihn ausgesprochen 
habe, mit einem S t r i c k festgebunden und daran u n t e r d e m 
Z u g n e t z s c h i f f d u r c h d a s W a s s e r g e z o g e n wor-
den sei, aber weil dadurch einmal ein Mensch seinen T o d ge-
funden habe [vgl. Nr. 25, 28 f.], so sei das seitdem verschwun-
den (Karuse). 

180. Als man hier früher Strömlinge mit dem Zugnetz fing, 
da hätten die Zugnetzzieher niemals ein v i e r f ü s s i g e s 
T i e r nennen dürfen, besonders nicht ein W a 1 d t i e r, denn 
dann sei das Zugnetz hinter den Steinen steckengeblieben. Wer 
aber unversehens einen H u n d oder eine K a t z e genannt habe, 
den hätten die anderen Zugnetzzieher aufs Meer gebracht, um 
ihn, der sich versehen, [ins Wasser] zu t a u c h e n und dadurch 
das Unglück fernzuhalten (Karuse). 

181. Niemand durfte die T i e r e am Fischerstrande bei 
ihren e s t n i s c h e n Namen nennen, dafür hatten sie ihre 
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e i g e n e n Namen: [s. Kap. III]. Geschah es, dass jemand zu 
dieser Zeit am Strande, ob er nun ein Verwandter oder ein Frem-
der war, unversehens oder absichtlich ein Tier bei seinem richti-
gen estnischen Namen nannte, dann gab es unbedingt eine Strafe : 
vollständiges U n t e r t a u c h e n (Hanila). 

182. Beim Fischfang und auch bei sonstigen Seefahrten 
darf man manches Waldtier nicht bei seinem Namen erwähnen, 
das sind H a s e und F u c h s , von den Haustieren : K a t z e und 
S c h w e i n . W e r z u m e r s t e n m a l auf die See geht und 
diese Tiere bei ihrem Namen nennt, bezahlt ein h a l b e s S t o f 
B r a n n t w e i n fü r seine Dummheit (Kihnu). 

Ausser den hier angeführten zwei verschiedenen Bestrafungs-
gruppen werden noch folgende Strafen sporadisch erwähnt: 
Durch-den-Schnee-Schleppen (Nr. 17), Lynchgericht (Nr. 23 u. 
43), Ertränken (Nr. 23), Zwang, dem Boot nachzuschwimmen 
(Nr. 24), Verlassen des Strandes seiner Gemeinschaft (Nr. 24 u. 
30), Entlassung (Nr. 98 u. 99), Aufessen der gestohlenen Fische 
(Nr. 24, vgl. dazu auch Nr. 37), Hiebe (Nr. 437) ; in manchen Fäl-
len wird die Form der Strafe überhaupt nicht näher definiert (Nr. 
12, 123, vgl. Nr. 67) ; über das Loskaufen mit Schnaps s. Nr. 
10, 49 u. 182 (vgl. auch Nr. 434). Über clie Herkunft der Be-
strafungsweisen s. S. 65 ff. 



III. ERSATZWÖRTER DER ESTNISCHEN 
FISCHERSPRACHE. 

Vom Worttabu einen Schritt weiter kommen wir zur Ge-
heimsprache: verbotene Wörter werden durch erlaubte Euphe-
mismen ersetzt. Sowohl das Worttabu wie auch die Geheim-
sprache ist überall in estnischen Fischereigebieten bekannt : auf 
den Inseln, an dem Pärnu-, Lääne-, Viru- und Peipsi-Strande 
und zum Teil auch sonst an Binnengewässern (s. die Karte S. 45). 
Den ältesten Beleg dafür hat mir Dr. G. RÄNK aus dem Letti-
schen Staatsarchiv verschafft; darin lesen wir über den Saare-
maa-Esten folgendes : 

183. ©r ift fef)r iiftig it. gelehrig, giebt einen guten gifd)er u. unber= 
crietd)iid)en ©eemann ab ; feine ^rofefeion ift il)m 51t fdjmer, it. in ben meiften 
abi. Käufern finbet man ätfeubleu n. Équipage, bie er berfertigt fyat. 
5?[ b e r g I a u b i f cf) ift er int bod)ften Oh'abe. äSenn ifym eine u n g e = 
m ö ί) n I i φ e ® r a η ! i) e i t suftöftt; fo glaubt er fid) behext, u. fttd)t 
bei) ben Z a u b e r e r n , (meldie Äirantfjeiten 31t ijetlen, geftoijicne ©ad)en 
mi ober äufd)affen, Täuflinge gnr 9iitcffei)r git beni eg eu ujm. berftefyen   often) 
«öülfe. 33et) feinen ©efdiäften, ber ^sagb и. gifdjereri ift er feijr -geheim, 
üfttemanb muf3 feine 9£е1зе, ©etocljr ober ^n imanen federi. @efd)ieï)t bteš 
и. ber Sang ift bon oijngefefjr nid)t ergiebig; fo mirb atteê mit Sfffa foetiba 
geräud)ert, ober fie fudien bon betei l igen p a a r e n ober Kleibern etmaê, 
auf ben fie 2>erbad)t i)aben, gu beïommen, u. räitd)ern bamit. ©obalb fie 
ein gufammengctoiïfelteê S a n d i e n Зеид über @arn finben, befonberê in 
iijren 33öfen, fo fnd)en fie gleid) ^itlfe. 33eg ber gifdjereio mufe aiïeê eï)r= 
iid) u. o!)ue ©treit befjanbeit merben; roeii, mie fie fagen, bie ©ее foidjeê 
ntd)t leibet. Stud) nteiben fie baê [ylud)en bel) ber *yifd)eret). 

SSurbe jemanb über .Çânbeïmadien ober ©iebftai)! ertab-pt; fo ioirb 
gleid) ein ®reiê gcfdjlofeen и. atte fdViiefjen einniitttjig, baf3 er gebunben in§ 
93oot gebradit mirb, lnofjin bie übrigen atte folgen. SSenn fie bie gehörige 
Siefe erreicht baben, gießen fie ii)u 3 maiê butd)§ SSaffer unter bem ©oote 
bard), ©et) jebem mai aber betornt er einige 6;3iebe mit einem i tau Cnibe 
bon beni ©diiffer, ber über bie anbern 31t befehlen bat. ®er ©d)ulbige 
iafet bieê and] miffig g e f e i t e n ; meil er aiêbeit fid) mit ber ©ее auêfobnt. 
©olite eine foId)e grebeltijat nid)f auf bie Sfrt beftraft merben, fo giebt 
U)nen, mie fie gfaitben, bie ©ее feine <yifd)c, baï)er gefd)eijen foId)c ©уест 

4 
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fuuten unici* iijiten attentai elicici) auf ber ©tette. WefcfyteÌjt cé, òafj ein 
fold) er Ser6rcd)cr tum Seiten bcë .*pofcë, foil gc3Üd)tigt merben, fo ^rote= 
ftieren ntte bamiber, u. fagen: (Si* i)at fid) gegen bie ©ce lierfünbigt, er 
ntitfj fid) audi mit ber ©ee berfofynert. ©d)übiid)c Xljiere, befonberë bet) 
ber 5vifd)crel), nennen fie nie bei; ii)t*en eignen Tanten. 2) en SS о If (fonft 
Huint) nennt er Metsalinne, ben .s? a f en (fonft Jännes) Kontjalg, baë 
©d)mein (fonft Sigga) ^ i t f n i u a , ben $ u n b {Koer) Wilhänd. S i e 
©cfjiange (Maddo ob. Les) pitkhänd, bie fdimartjc ©Wilangc Törwakand, 
u. bie bunte ©ebiange S arra puna s t к l г к, einen Jyrofd) ( Kon) Latjalg ufm. 
Шее SSilb, её fet) ^cbcrmilb ober gros SSiib, alë 5Mrff)itner ober SSölfe, 
nennen fi г Linud (^sogel) uiib atte e Dbft, .Seotti g u. bcrgïeicijcn Willi 
($ritd)t). — V A I 174 (5) : ïopograpf)ie bon Siblanb, 33b. V , ©. 27 (©in 
5lu53ttg aité ber ib. 10 9Ла1) 1784 non ber ^snfci Oefel an òie 9ïigifd)e ©tabt= 
Ì]altcrfd)aft3regierung ctngcfanbfcn 9?ad)rid)t: Ï W ben Ccfelfdien ЗЗапегп). 

Nunmehr lasse ich einzelne Ersatzwörter folgen, die ich 
selbst gesammelt oder im Estnischen Folkloristischen Archiv 
kopiert habe (s. auch Nr. 48, 49, 179, 181, vgl. Nr. 278) : 

184. Karu ' B ä r ' — must-mees 'schwarzer Mann' (Koda-
vere), lai-käpp 'Breitpfote' (Kuusalu), mesi-käpp 'Honigpfote' 
(Audru). Vgl. Nr. 286. 

185. Hunt (nordestnisch), susi (südestn.) ' W o l f ' — 
mets 'Wald' (Audru), metsä-mies 'Waldmann' (Kuusalu), metsä-
itti 'Waldbewohner' (Kuusalu), metsa-koll 'Waldpopanz' (Karja) , 
vana-pagan 'der alte Heide, d. i. der Teufel' (Jaani), metsa-
(h)all 'der Graue des Waldes'"(Varbla, Kar ja) , hall-kuits 'graues 
Hündchen' (Reigi), alli-vati-mies 'Grauwamsmann' (Kihnu), 
kriim-silm 'Streifauge, d. h. Tier mit streifigem Gesicht' (Kuu-
salu, Kuressaare), sorg-saba — sorgus-saba 'Hängeschwanz, mit 
dem Schwanz zwischen den Beinen' (Kihnu), va viht-saba 'alter 
Quastschwanz' (Muhu), kaste-regi 'Tauschlitten' (Reigi), paju-
vasikas 'Weidenkalb' (Vigala), metsa-loom 'Waldtier' (Kaarma), 
metsa-koer 'Waldhund' (Reigi, Vigala, Pöide, Kaarma), võsu-
kutsikas 'Gebüschhündchen' (Kodavere), võsa-villem 'Gebüsch-
Wilhelm' (Varbla, Jaani, Kuressaare), metsa-susi 'Waldwolf' 
(Kuressaare), susi 'Wolf' (Karuse), soets, d. i. eine Ableitung 
von susi (Reigi). S. auch Nr. 183: metsaline 'der Wilde' (Saare-
maa). Vgl. Nr. 284 ff. 

186. Ilves ' L u c h s ' — vilbus 'der Rasche, der Quirler' 
(Reigi). 

187. Rebane ' F u c h s ' — viht-saba-mees 'Quastenschwanz-
mann' (Kodavere), vader 'Gevatter' (Audru), reinu-vader 'Rei-
neke-Gevatter' (Reigi, Mustjala, Karja, Kuressaare, Pöide, Muhu), 
va sala-luur 'alter Geheimlaurer' (Kihnu), punur 'der Rote' 
(Kihnu). S. auch Nr. 278, 284, 286. 
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188. Jänes ' H a s e ' — pika-kõrva-mees 'Langohrmann' 
(Kodavere), pikk-kõrv 'Langohr' (Kihnu), kikk-kõrv 'Spitzohr, 
mit aufrecht stehendem Ohr' (Karuse), nahk-kõrv 'Lederohr' 
(Karja), nahk-sari 'Lederhorn' (Mustjala, Kihelkonna), nahk-
sarv (Audru), kedu-jalg '?Spindelbein' (Kodavere), kööp-jalg 
'Lauffuss, Humpelfuss' (Audru), kööber-jaig 'Lauffuss' (Karja), 
keps-j alg 'Springfuss' (Mustjala), kont-jalg 'Knochenbein' (Aud-
ru, Pöide, Karja, Kihnu, s. auch Nr. 183), va vileda-jala-mies 
'alter Schnellfussmann' (Kihnu), arg-püks 'Feigling' (Kihel-
konna), aaviku-emand 'Espenwaldfrau' (Kuressaare), metsa-loom 
'Waldtier' (Kodavere), kombits 'Stelze' (Mustjala), Utu 'Litauer-
hase, Lepus timidus' (Muhu). S. auch nr. 250, 278 u. 284 ff. 

189. Koer (nordestnisch), peni (südestn.) ' H u n d ' — kun-
siline 'Künstler, Tückischer' (Kuusalu), kera-händ 'Knäuel-
schwanz' (Reigi, s. auch Nr. 238), karune 'Haariger' (Reigi), 
konukas 'Schnäuzling' (Karuse) koomikas (Mustjala), sabakas 
'Schwänzling' (Hanila), luom 'Tier' (Muhu), õue-vaht 'Hofwäch-
ter' (Pöide), peni-kutsikas 'Hündchen' (Karja) . Als das Zug-
netzboot aufs Meer ging und ein Hund bellte, da sagte ein Alter : 
Adj a luom kisab 'Das Tier von Adja (der Name eines Bauernge-
höftes) schreit' (Muhu). S. auch Nr. 183: vill-händ 'Wollschwanz' 
(Saaremaa). 

190. Kass ' K a t z e ' — ahju-perik 'die hinter dem Ofen ist' 
(Kodavere), kunsiline 'Tückische' (Kuusalu), igi-vaenlane 'Erz-
feindin' (Reigi, s. auch Nr. 251), kuti, d. i. der Ruf zum Scheu-
chen der Katze (Reigi), koška (Hanila), ma j α-loom 'Haustier' 
(Pöide), parte-pili 'Darrenlattenmusikinstrument' (Jämaja), 
pars-händ 'Sparrenschwanz' (Muhu), küiine-vana 'Krallenalte' 
(Kihnu). 

191. Hobune ' P f e r d ' — kapjagas 'Gehufter' (Kuusalu), 
kahjus 'Gehufter' (Pöide), komp-jalg 'Klumpfuss' (Hanila), hobu 
'Pferd' (Karja). 

192. Lehm ' K u h ' — s or ka-j alg 'Klauenfuss' (Kuusalu), 
mahla-puu 'Saftbaum' (Karuse), karova (Hanila). 

193. Veis ' R i n d v i e h ' — hambuja (d. h. ammuja) 'Brül-
ler' (Pöide). 

194. Härg, sõnn Ό с h s' — puika (Hanila). 
195. Lammas ' S c h a f ' — tuuti-pää 'Büschelkopf' (Kuu-

salu), villa-andja 'Wollgeber' (Pöide). 
196. Kits, sokk ' Z i e g e , Z i e g e n b o c k ' — pukk (Hanila). 
197. Siga ' S c h w e i n ' — luu-saapa-mees 'Knochenstiefel-

mann' (Kodavere), pi(t)ka-palge-mees 'Langbackenmann' (Koda-
vere, Karuse), pitk-pale 'Langbacke' (Karja), kärsigäs 'Rüssler' 
(Kuusalu), rüngija 'Wühler' (Pöide), töngur 'Wühler' (Must-

i l 
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jala, Kaarma), vingu-nenä 'Quieknase' (Kuusalu), arjas-selg 
'Borstenrücken' (Karja) , pii 'Zahn, Borste' (Kuressaare, Kihnu), 
vin j a (Hanila). Schweinefleisch ist „Borstenfleisch" (pii-liha) ; 
die Borsten (arjased) sind doch piid (Kihnu). S. auch Nr. 183: 
pitk-nina 'Langnase' (Saaremaa). 

198. Hiir ' M a u s ' — jooksik 'Läuferin' (Käina), nurga-
tagune 'die hinter der Ecke ist' (Muhu), nurgeline 'Eckenhäuse-
rin' (Pöide, Karja, Kihelkonna) ·~ nurgaline (Mustjala) : diese 
treiben sich doch in den Winkeln herum und bohren alles durch 
(Kihelkonna). Vgl. Nr. 285. 

199. Rott ' R a t t e ' — kusi-silm 'Harnauge' (Käina), luu-
hammas 'Knochenzahn' (Pöide). Haben die Ratten oder die 
Mäuse die Netze durchgenagt, dann darf man nicht sagen „Ratte 
oder Maus, das Aas hat die Netze zerschnitten", sondern „siehe, 
was der alte Läufling oder das Harnauge gemacht hat" ; wenn 
man Ratte oder Maus bei Namen nennt, dann lassen sie einen 
nicht in Frieden (Käina). Vgl. Nr. 284. 

200. Hüljes ' S e e h u n d ' — marssal 'Marschall' (Muhu), 
rahnu-poiss 'Klippenjunge' (Muhu). S. auch Nr. 241 ff. 

201. Uss, madu ' S c h l a n g e ' — põesa-alune 'die unter 
dem Busch ist' (Karuse, Muhu, Pöide), pitk 'die Lange' (Muhu), 
va koem-sitt 'alter Hundedreck' (Hanila), va(na) siisi 'alter 
Wolf' (Kihnu). S. auch Nr. 183: pitk-händ 'Langschwanz', tõrva-
kand 'Teerstumpf', sarapuu-nasttik 'nussbaum(farbene) Platte' 
(Saaremaa). Vgl. Nr. 284. 

202. Konn ' F r o s c h ' — üppis 'Springer' (Hanila), va roni 
'alter Kriecher' (Kihnu). S. auch Nr. 183: latt-jalg 'Lattenfuss' 
(Saaremaa). 

203. Kukk, kana ' H a h n , H u h n ' — nokka-lind und sipli-
jalg 'Schnabelvogel und Scharrfuss' (Kuusalu). 

204. Vares ' K r ä h e ' — sari-nina 'Elornnase', ehmik 'die 
Daunige', vaak '(onomatopoetisch) quak', nomi 'Nonne' (Reigi). 
Von den Krähen, diese nannte man Nonnen, wenn sie die Setz-
angeln der Winterfischer herauszogen: „die Nonnen machten 
wieder Übles"; die Krähe, diese wurde niemals erwähnt (Karja) . 
S. auch Nr. 240 u. 250. 

205. Harakas ' E l s t e r ' — kiitsakas 'onomatopoetisch nach 
ihrem Rufen' (Reigi, Karja). 

206. Beim Fangen der Fische muss man statt der M ö w e 
(kajakas) Habicht (kull) sagen: sonst verschwänden die Fische 
(Viljandi). 

207. Der K u c k u c k (kägu), dieser war ein Kuckucks-
vogel (kuku-Und), den nannte man nicht anders (Karja). 
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208. Angerjas Ά а Г — põõsa-alune 'derjenige, der unter 
dem Busch ist' (Reigi, Mustjala — vgl. die Schlange). Anders 
sage man gar nicht als z. B. „wir haben wieder einen, der unter 
dem Busch ist, bekommen" (Mustjala). 

209. Ahven ' B a r s c h ' — krista (Reigi), kurt 'Zapfen', 
denn die Barsche sehen doch wie Tannenzapfen aus (Mustjala), 
rulku 'Rolle, Röllchen', denn sie sind wie Rollen (Kaarma). 

210. Kiisk ' K a u l b a r s c h ' —- arja-mees 'Borstenmann' 
(Mustjala, Kaarma), rõkkam '?Bosnickel' (Muhu). 

211. Kilu 'K i 11 о' — viil-kõht 'Feilenbauch' (Mustjala). 
212. Lest ' B u t t e ' — kiiv-silm 'Schielauge' : ihr Auge sieht 

doch schräg (Mustjala). 

213. Siig ' S i e k ' — ehe 'Schmuck (Flöckchen)' (Reigi). 

214. Silk, räim ' S t r ö m l i n g ' — salak 'Weissfisch', mere-
hulgus 'Landstreicher im Meer, Meeresbummler' (Reigi). 

215. Tursk ' D o r s c h ' — vinku 'Biergefäss' (Reigi), mere-
ulgus 'Landstreicher im Meer, Meeresbummler' (Kihelkonna, 
Mustjala, Kaarma), tuli-händ 'Feuerschwanz' (Muhu). 

216. Merihärg ' M e e r o c h s ' — härg 'Ochs' (Reigi). 
217. õnged 'die A n g e l n ' — koogud 'die Haken' (Reigi). 
218. Võrk ' N e t z ' — püünis 'Fanggerät' (Reigi) ~ püiss 

(Emaste, Karja, Pöide, Muhu). Vgl. auch Nr. 238. 

219. Vom N e t z eines anderen darf man nichts sagen, 
weder Gutes noch Böses, — „das Fanggerät lacht (püüs naerab)" 
ist der einzige gehörige Ausdruck; wenn man vom Netz etwas 
anderes zu sagen hat, dann nimmt man A m e i s e n und wirf t 
sie durch das Netz (Emaste). „Fanggeräte" sagt man von den 
Netzen auch auf dem Lande (Muhu, Saaremaa). 

220. Man darf nicht sagen „ich r e i s s e (käristan) das 
Netz", man muss sagen „ich z i e h e (tõmban)" (Käina). S. auch 
Nr. 63. 

221. Vom Zugnetz durfte man sagen, „das Zugnetz ziehen 
(noota vedama)", nicht „zerren (kiskuma)"• (Torma). 

222. Und wenn es bei der Arbeit (beim Knüpfen des Zug-
netzes) geschah, dass jemand sagte „reisse nicht (ära kisu)", 
duldeten sie dieses Wort auch dabei nicht, sondern sie müssen 
sagen „ziehe nicht (ära veda)" (Kodavere). 

223. Wenn etwas zu ziehen gewesen ist, dann hat man nicht 
sagen dürfen „zerr (kisu) !", sondern wenn jemand gelegentlich 
so gesprochen hat, so hat man ihm wiederum geantwortet, dass 
man die S с h о г e zerre (kärni kistakse), nicht das Netz (Võnnu). 



54 

224. Man durfte nicht sagen „das Zugnetz reissen (kis-
kuma)", sondern „ziehen (vidama)", denn „der J u d a s (d. i. 
der Teufel) reisst" (Võnnu). 

225. Man -darf nie sagen „das Zugnetz zerren (kiskuma)", 
sondern nur „das Zugnetz ziehen (vedama)"', sonst wird dem 
Sprecher zur Strafe die n a c k t e S i t z f l ä c h e m i t e i n e m 
h e i s s g e m a c h t e n K e s s e l b o d e n g e r i e b e n (Võnnu). 

226. Der Fischer darf nicht sagen, dass das T u r m f e u e r 
f l i m m e r e (torni tuli vilgub), sondern er muss sagen, dass 
„das Flimmern des Langen scheint (pika vilk paistab)" (Käina). 
Vom L e u c h t t u r m sagt man: „das Auge des alten Heiden 
(vana-pagana silm), d. h. des Teufels, war rechts" (Mustjala). 
Vgl. Nr. 239. 

227. Auf dem Meer hätten die Männer den K a p i t ä n 
alter Heide (vana-pagan), d. h. T e u f e l genannt (Pühalepa). 

228. „E 11 e r " (lepp) bezeichnet auch „Fischblut". B l u t 
durfte man den Seeleuten nicht nennen, sonst verschwand der 
Fisch, man musste Eller sagen (Karja) . S. auch Nr. 249. 

229. Beim F ä l l e n der Bäume zum Bau eines Bootes hat 
man nicht „ v e r f a u l t " (mäda) sagen dürfen, sondern „ v e r -
r o t t e t " (näprane), wenn man fand, dass der Baum nicht taugt. 
Wenn jemand „verfault" sagte, dann fällte man an diesem Tage 
keine Bootsbäume, man dachte, dass das Boot sonst rasch ver-
fault (Tõstamaa). 

230. Wenn man darangeht, ein B o o t zu t e e r e n , 
sagt man: „Wohin gehst du nun? etwa den M o n d zu t e e -
r e n ? " (Noarootsi). 

231. Wenn man die Netze herausnimmt und v i e l e F i -
s c h e sind und man sie herauslöst, sagt man : „Ach, wieviel 
Z u c k e r löst man heraus!" (Torma). 

232. Und da es während des Fanges nicht erlaubt ist, die 
Wörter, in denen der Buchstabe r vorkommt, zu gebrauchen 
(s. Nr. 121), so sagt man kokk 'Koch' anstatt tüdruk 'Mädchen' 
(Emaste). Vgl. Nr. 166 u. 175. 

233. V o r d e m S t u r m e , wenn es so war, dass jene 
[d. h. Seehunde] sich zu zeigen begannen, dann hat man kein Tier 
beim Namen genannt, dann sagte man, dass „ d a s M e e r a n -
f ä n g t s i c h zu z e i g e n " ( meri akkab ennast näitama) : 
die Zeichen des Sturmes, das Meer [ist] verkehrt, die Seehunde 
und Meerschweine fingen an, sich zu zeigen (Karja). 

234. Aus dem Leben der Männer an anderen Küsten weiss 
ich noch, dass beim Fang immer eine Handvoll (vielleicht die 
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erste) „ M e e r e s b e l e u c h t u n g (merewlgustm)" wurde. 
Wenn es geschieht, dass ein Fisch aus dem Netz herausgeht, dann 
sagt man: ,,Er ging zur Meeresbeleuchtung" (Kadrina). 

Man muss gleich betonen, dass hier Pseudonyme nur aus 
dem Sprachgebrauch der Fischer angeführt sind; viele von die-
sen Pseudonymen sind aber auch allgemeiner als Euphemismen 
bekannt: koonukas 'Schnäuziger' (Nr. 189), lai-käpp 'Breitpfote' 
(Nr. 184) u. a. m. kommen sogar in Volksliedern vor; joosik 
'Läufling' (Nr. 198) ist in einigen Dialekten aus einem Euphe-
mismus zum normalen Namen von Maus und Ratte geworden 
(a . s a a r e s t e , Leksikaalseist vahekordadest I, S. 69) etc. Besonders 
stark sind die Euphemismen für Wolf, Bär und Schlange im Aber-
glauben vertreten. Bezeichnend sind die Nachrichten vom Peipsi-
Strande, dass man hunt ' W o l f ' beim Fischen nennen darf (s. 
Nr. 142 u. 163, vgl. dagegen Nr. 143 u. 145) : wahrscheinlich hat 
dann dieses deutsch-schwedische Lehnwort „h u n d" hier seine 
euphemistische Färbung als ,,Waldhund" erhalten, so dass es von 
den Fischern teils noch als erlaubtes Pseudonym empfunden wird. 
Andererseits wieder hat sich die einheimische Benennung fü r 
Wolf susi auf dem westlichen Strande n u r als Euphemismus 
erhalten. Metsä-itti 'Waldbewohner' (Nr. 185) ist mit der Wort-
familie hiis ·~ hiid 'Hain > Hainbewohner > Riese > Teufel' zu-
sammenzubringen. Das Pseudonym f ü r Luchs vilbus hilft viel-
leicht auch seinerseits zu beweisen, dass der in einigen Dialekten 
als Zauber- und Spukname erscheinende vilbus ~ vilpus in keiner 
Weise aus dem Personennamen Philippus > Villip — Vilpus (s. 
Eesti Keel 1924, S. 175) herzuleiten, sondern eher mit der Wort-
familie vilbas: vilpa 'schnell, rasch, quirlig' zusammenzustellen 
sei. Ebenso weist kööp-jalg als Benennung für Hase darauf hin, 
dass auch dieser Spukname nicht zu dem schwedischen köbel 
(m. j . e i s e n , Eesti mütoloogia I, S. 57) zu gehören braucht, 
sondern dass man es hier einfach mit der Vorstellung des hum-
pelnden, laufenden Fusses zu tun hat (vgl. den Heimgängernamen 
kaap-jalg 'Scharr-, Lauffuss ' ) . 

Sprachlich sind diese Pseudonyme entweder indigene A r -
c h a i s m e n , wie z. B. susi, pii, (h)itti, oder F r e m d w ö r t e r , 
die man z. B. in Hanila bewusst von den „estnischen" Benennun-
gen unterscheidet (s. Nr. 181) : koška < russisch кошка 'Katze', 
karova < russ. корова 'Kuh', puika < russ. бык 'Ochs', vinja 
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< russ. свинья 'Schwein', pukk < schwedisch bock 'Ziegen-
bock'. Der Strömling (räim) wird auf Hiiumaa gewöhnlich silk ge-
nannt; in der Geheimsprache ist er jedoch salak 'Weissfisch', wäh-
rend in der Umgangssprache salak als finnisch klingend Befrem-
dung hervorrufen würde. Am häufigsten sind diese Geheim-
namen einfache D e s k r i p t i v w ö r t e r , die das Tier in ir-
gendeiner Weise charakterisieren: das Schwein wühlt (rüngija, 
töngur) oder quiekt (vingu-nenä), der Frosch springt (üppis), 
die Kuh gibt Milch wie der Baum Saft (mahla-puu), die Krähe 
krächzt (vaak) oder sie „sitzt auf dem Zaun und nickt wie eine 
Nonne" (Reigi), die Angeln sind krumm wie „Haken" (Reigi), 
der Wolf schleift in der Sommernacht seine Spuren im Tau eben-
so wie der Heuschlitten zur Heumahd geschleift wird (davon 
auch der Name des Wolfes in Reigi „Tauschlitten"), der tropfen-
de Dorsch erinnert an ein kleines Biergefäss (vinku), „der Kilu 
ist ja unten am Bauch scharf wie eine Feile" (viil-kõht) usw. 

Besonders beachtet man Worttabu und Geheimsprache bei 
der S e e h u n d s j a g d : 

235. Den Seehund mag man ebensowenig bei seinem 
e i g e n t l i c h e n N a m e n nennen wie den Wolf oder den Bä-
ren. Beim Fang wird die grösste H e i m l i c h k e i t beobach-
tet, so dass auch diejenigen, welche den Fängern Proviant brin-
gen, diesen s t i l l s c h w e i g e n d durch ein Loch in die Fischer-
hütte schieben. Auch muss das Herz bei dem Fange sein, so dass 
man z. B. nichts fängt, wenn man vor Kurzem geheiratet hat 
und beim Fange a n d i e F r a u d e n k t . — F. J. WIEDE-
MANN, Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten (1876), 
S. 448. — Dasselbe s. Nr. 27. 

236. Beim Seehundsfang durfte man über den Fang nicht 
m u r r e n , sonst kriegte man keinen einzigen Seehund mehr 
(Kihnu). Vgl. Nr. 71. 

237. Wenn man auf den Seehundsfang ging und dort war, 
hat man k e i n S e e l e n w e s e n ausser dem Menschen bei sei-
nem Namen genannt, glaubend, dass es dann den Fang verdürbe 
(Hiiumaa). 

238. Die Seehundseismänner hatten ausser einem tüchtigen 
Brotsack und einem Messer einen Bootshaken und eine Harpune 
mit Lenkseilen als Fanggeräte mit. Manche hatten auch einen 
Hund mit. Die genannten Fanggeräte durfte man nach den alten, 
von Urgrossvätern ererbten Bräuchen bei der Seehundsjagd auf 
dem Eise nicht bei ihren eigentlichen Namen nennen. Den 
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B o o t s h a k e n (pootshaak) nannte man Holz (puu), die H a r -
p u n e mit den Lenkseilen (hüigeraud ohjastega) — Fanggerät 
(püüs) und den H u n d (koer) — Knäuelschwanz (kera-händ). 
Sogar der R a u c h (suits) hatte in diesem Fall eine andere Be-
nennung, nämlich rõkk [wohl aus dem schwedischen rök]. — 
Kaja Nr. 506, 21. II. 1924 < Hiiumaa. 

239. Auf der Seehundsjagd durfte man eine S a c h e nicht 
bei ihrem wahren Namen nennen. Tuli 'Licht, Feuer' war vilgus 
'Schimmer': vilgus paestab 'es scheint der Schimmer' (Reigi). 

240. Auf der Seehunds j agd sagt man statt K r ä h e (vares) 
kaak 'Quak' (Emaste). 

241. Auf der Seehundsjagd nennt man den Seehund (hül-
jes) kala 'Fisch', musu 'Kuss ' 1 oder klod-jalg 'Klotzfuss'; in Püha-
lepa nenne man ein altes Seehundsmännchen sõnn 'Stier' oder 
meri-pull 'Meerochs' (Reigi). 

242. Ein gutes Mannesalter zurück (also um 1870) hatten 
die Seehunds- und Fischfänger beim Fang und auf Fang gehend 
für j e d e s T i e r , den W i n d , das H i m m e l s z e i c h e n 
und überhaupt für alles, was irgendwie in die Grenzen ihrer 
Tätigkeit kam, eigene Benennungen. Den S e e h u n d habe man 
musu 'Kuss' genannt. Dieser Name sei daher gekommen, dass 
die Männer nicht wussten, wie ihn zu nennen; das Fleisch habe 
so gut geschmeckt, da habe man ihn 'Kuss' genannt. Dieser Name 
ist noch eben gebräuchlich. Der Kopf des Seehundes sei juhe 'Zug-
strick', der Magen — pill 'Musikinstrument', denn daraus habe 
man Dudelsäcke gemacht, die Pfoten — kloovad 'Klauen', Lun-
gen und Leber — kaarlid 'Schellbeeren', das Geschlechtsorgan — 
tülp 'Klumpen, Pfosten', der Schwanz — Ups 'Scharte' gewesen. 
Auch habe man vom Seehunde va poiss '(alter) Junge' gesagt 
(Reigi). 

243. Den S e e h u n d nennt man noch musu 'Kuss' 
(Emaste). 

244. Den S e e h u n d nennt man mit anderem Namen 
pusu (Käina). Wohl nach musu gebildet. 

245. Auf dem Meer nannte man den S e e h u n d entweder 
vana karune 'alter Struppiger' oder vana musu 'alter Kuss' ; mere-
koer, d. i. „Seehund", ist aus dem Deutschen. Musu mokka pan-
nud 'der Kuss hat es aufgefressen', sagte man, wenn er die Fische 
aus dem Netz aufgefressen hatte (Kar ja) . 

1 Es handelt sich hier augenscheinlich um eine volksetymologische 
Umdeutung: eine gewisse Art Seehunde (phoca vitulina) wird von den 
Fischern stellenweise mus(t)u 'Schwarzer' genannt, was lautlich mit musu 
'Kuss' zusammenfällt. Das Verzeichnis der Seehundsnamen s. bei 0 . LOO-
RITS, Liivi rahva usund I (1926), S. 192. 
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246. Wenn man den S e e h u n d erwähnt habe, dann sei 
der Seehund gleich fortgegangen, man habe ihn nicht mehr fan-
gen können. Beim Seehundsfang habe man ihn immer karune 
kala 'struppiger Fisch', käpa-kala 'Pfotenfisch' genannt (Must-
jala). 

247. Die S e e h u n d e nannte man käpa-kala 'Pfotenfisch', 
käpa-karu 'Pfotenbär', käpa-varas 'Pfotendieb',' halli-vati-mees 
'Grauwamsmann' (Mustjala) ; võrgu-rätsel 'Netzkratzer', denn er 
kratzt (rätsib) die Netze (Mustjala) ; mere-üves 'Seeluchs' 
(Muhu) ; karva-nina 'Haarnase' (Kihnu). S., auch Nr. 200. 

248. Auf der Seehunds j agd nennt man den S e e h u n d 
kala 'Fisch' und sein B l u t — laga 'schlüpfrige Masse, spez. 
auf dem Wasser schwimmendes Blut und Fett', sonst habe man 
kein Glück (Sõrve). 

249. Das F l e i s c h des Seehundes ist tümps 'Stumpfes', 
das B l u t des Seehundes ist löpp 'Erle' (Jämaja). 

Die E r l e mit ihrem roten Baumsaft hat auch sonst zur 
Vorstellung von B l u t geführt (s. Nr. 228): schon H. GöSE-
KEN in seinem Wörterbuch (1660) und nach ihm F. J. WIEDE-
MANN notieren lepp: -а, -и 'Blut (ausgeflossenes, bes. von Thie-
ren), Blutwasser', surnud ajab palju leppu 'die Leiche fliesst stark', 
veis kuseb od. ajab leppa 'das Rind hat Blutharnen', lepatõbi 
'Ruhr'. Auch in den finnischen Dialekten kommt leppä in der 
Savo-Gegend allgemein in der Bedeutung 'Blut' vor (vgl. die Be-
nennung des Blutklosses leppäkisko). Bei den Liven s. Nr. 258 
u. 267. 

250. Die estisierten Schweden auf Hiiumaa erzählen, dass 
die Esten auf der Seehunds j agd den A d l e r — trasu 'Lappen, 
Fetzen', die K r ä h e — raagus 'Reisig' und den H a s e n — 
kints-pyks 'Schenkelhose' genannt hätten (Reigi, Rootsiküla). 

Die Hiiumaa-Bewohner selbst erklären allerdings, dass erst 
die Schweden von Ruhnu die Geheimsprache beim Seehundsfang 
auf Hiiumaa eingeführt hätten (Reigi). Charakteristisch in die-
sem Sinn ist das schwedische Lehnwort trasu, das ursprünglich 
'alter Lappen, Fetzen' bedeutet und zum Pseudonym des 
A d l e r s geworden ist, wie man erklärt, gerade wegen des Kon-
trastes, damit ,,der Adler seine Benennung gar nicht begreife" 
(Reigi). Aber nach der Mitteilung von p. ARISTE hat schon 
bei den Schweden von Ruhnu das Wort dieselbe euphemistische 
Bedeutung (Keelekultuur I, 46). 
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Wir wollen mit einer Sage, die die grosse Rolle der Geheim-
sprache trefflich illustriert, schliessen: 

251. Es geschah in Kauste, bei Tahkuna. Die Männer des 
Dorfes wären fertig gewesen, um auf den Seehundsfang zu gehen. 
Da wäre einer von den Männern von aussen her gekommen und 
habe gesagt : „Heute lohnt es sich nicht auszugehen, der U r -
f e i n d (igivaenlane) kratzt, und der Wind holt hinaus." — 
„Ach, Unsinn", hätten die anderen mit der Hand geschlagen und 
hätten sich auf den Weg gemacht. Der Mann aber, der die 
K a t z e habe kratzen sehen, sei zu Hause geblieben. So sei er 
der einzige gewesen, der aus des Todes Rachen entronnen sei, 
denn der Wind habe sich erhoben und habe das Eis hinausgetrie-
ben. Alle, die auf das Eis gegangen wären, wären unrettbar ver-
loren gewesen. — ERA II 40, 185 (2) < Reigi < Ellen Espen-
berg < Aet Veski, geb. 1848 (1927). 



IV. DIE „MEERSPRACHE" DER LIVEN. 

Während Worttabu und Geheimsprache der estnischen Fi-
scher bisher nur einige Male recht zufällig in der Literatur erwähnt 
worden sind, ist über die livische „Meersprache" schon viel mehr 
geschrieben worden. Damit im Zusammenhang kommen wir zu-
erst zu einem kleinen Druckskandal aus der seligen Zeit der rus-
sischen Zensur. 1848—54 erschien in Riga unter der Redaktion 
K. Kr. ULLMANN's in Heftchen eine Serie von Artikeln religi-
ösen Inhalts (aus dem Deutschen übersetzt) „Zinas un stästi par 
Dieva valstibas lietam"; das fünf te Heft der im Jahre 1852 er-
schienenen vierten Sammlung ist zwar gedruckt, aber vom Zensor 
NAPIERSKY am 3. Aug. 1851 verboten und vernichtet worden, 
gewiss wegen des unschicklichen Inhalts. Statt dessen ist ein 
neues Heft gedruckt worden „Tirza, tä atgriesta Jüdu meita", 
während von dem vernichteten Werk nur ein einziges Exemplar 
erhalten geblieben ist, welches der grösste lettische Bibliophil 
J. Misilvfš gefunden hat (s. Latvijas Vëstnesis, Nr. 241 u. 247, 
1921). 2JU unserer Überraschung finden wir, dass die Aufschrift 
dieses vom Zensor verbotenen Heftes heisst „Ar acim redzama 
nelaime (No Kolkes jürmala Kurzeme)", d. i. Das mit Augen sicht-
bare Unglück (Vom Strande von Kuolka in Kurland), und dass 
der Inhalt des Heftes nichts anderes ist als der christlich-norma-
tive Kampf des örtlichen lettisch-gesinnten Volksaufklärers von 
Dundaga gegen den Aberglauben der Liven mit vielen folklori-
stisch wertvollen Angaben. Da die Liven aber damals Liebkinder 
der grossen Herren waren und sogar von den Akademikern von 
Petersburg erforscht wurden, so hielt es der Zensor vielleicht 
fü r „unschicklich", dass sie angegriffen wurden, und Hess das 
Büchlein vernichten. Wir wollen jetzt aus diesem Heftchen (S. 12) 
die uns interessierende Stelle übersetzen (Transkription und 
Druckfehler verbessert) : 

252. Im Frühling darf man nicht früher auf die See gehen, 
als bis ein g e n e h m e r G a s t kommt, und an welchem Tage 
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ein F r a u e n z i m m e r zu Besuch kommt, an dem darf man 
gar nicht zum erstenmal auf die See gehen, denn der [erste] Gast 
bringt uns Glück. Wenn man zum erstenmal aufs Feld s ä e n 
geht, gilt dieselbe Regel. Auf der See darf niemand, was er sieht, 
dem anderen s a g e n oder z e i g e n , weil man dann e r t r i n -
k e. An dem Tage, an welchem man das V i e h zum ersten Mal 
hinauslässt, darf man nichts aus dem Hause geben, und auf der 
See oder am Seestrande bei den Booten darf man k e i n T i e r 
b e i N a m e n n e n n e n , sondern nach der Eigenschaft, die 
dieses Tier ha t : die Kühe sind saiiimist 'Gehörnte', das Pferd — 
kupla-tabar 'Dichtschwanz', die Ziegen — sprükšlatajas (auf let-
tisch) 'Schnauber', der Bär — laiga-käpa 'Breitpfote', der Wolf 
— dol-tabar 'Schlaffhängeschwanz', der Fuchs — lüd-tabar 
'Besenschwanz', der Hund — sakkarz 'Spitziger', die Katze — 
äj-pjerali 'die hinter dem Ofen ist', die Ratten, die Mäuse — säjna-
list 'Wandbewohner', die Schlange — pitka-kukki 'Langinsekt', 
der Seehund — raza-pä 'Fettkopf', das Schiff — pülka-pjerz 
'Pflockarsch' usw. 

Ungefähr zehn Jahre später erscheint s j ö g r e n - w l e d e -

MANN's „Livische Grammatik nebst Sprachproben" (1861), in 
der nach Angaben des livischen Patrioten, des Schulmeisters des 
Dorfes Koštrõg n . p o l l m a n n , folgendes zu finden ist (S. LXXVI) : 

253. Wenn man auf der See ist, so vermeidet man, aller-
lei Dinge bei ihrem eigentlichen Namen zu nennen, so sagt man 
z. B. statt ver (Blut) lepa (Erle), statt pin (Hund) kor-kändaji 
(Radträger), statt kuoig (Schiff) pülka-perz (Pflöcke-Arsch), 
statt suiz (Wolf) käpä-miez (Klauenmann) u. dgl. Ein anderer 
Live führte noch an: für Bär laigä-käpä (Breitpfote), f ü r Wolf 
mõtsäli (Waldbewohner), f ü r Fuchs lüdõ-tabär (Besenschwanz), 
f ü r Katze vlrba-tabär (Stabschwanz), fü r Pferd kupla-tabär 
(Dichtschwanz), fü r Kuh sarlimi (gehörnt), fü r Ziege sprõvkšliji 
(schnaubend), f ü r Ratten und Mäuse säinalist (Wandbewohner), 
fü r Schwein pitkä-glm (Langgesicht), fü r Seehund raza-pä (Fett-
kopf), fü r Fleisch rõgõz (Reisig). 

Und auf der nächsten Seite (LXXVII) aus dem Dorfe Vaid: 

254. Auf der Weide, am Meeresstrande bei den Schiffen 
oder auf dem Meere darf man k e i n T h i e r m i t s e i n e m 
N a m e n b e n e n n e n , und wenn man auf der See etwas Un-
erwartetes gewahr wird, so darf man es nicht einem Anderen 
sagen, sonst könnte man in grosses U n g l ü c k gerathen oder 
auch e r t r i n k e n , und die Thiere, welche man bei Namen 
nennt, könnten die N e t z e z e r r e i s s e n . W e i b e r dürfen 
nicht zu den Netzen gehen, und wenn der erste G a s t am Tage 
ein Weib ist, so macht man sich üble Gedanken darüber. 
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So sehen wir, dass die Angaben von SJöGREN-WlEDE-
MANN ziemlich denen des lettischen Schulmeisters gleichen. Von 
dann an ist die Geheimsprache der livischen Fischer wiederholt 
auch in den Werken der finnisch-estnischen Forscher erwähnt 
worden. Im folgenden werden die Daten, die ich in den livischen 
Dörfern gesammelt habe, angeführt. Die Namen der Dörfer wer-
den abgekürzt: im westlivischen Dialektgebiet Lž — Lüž, Pz — 
Piza, Ii — Ira, im ostlivischen Sr — Slkrög, Ir — Ire, Vd — 
Vaid, Kl — Kuolka. 

255. Die Geheimsprache der Fischer hat bei den Liven eine 
recht feststehende Benennung mjer-rõk 'Meersprache'. Auch 
nennt man ihre Euphemismen lieka-nimid, d. h. 'Beinamen' : vor 
alters habe man auf dem Meer nur Beinamen genannt, jetzt sagt 
man den richtigen Namen (Lž). Beim Eigennamen dürfe man 
deshalb nicht rufen, weil auf der See äbjuva, d. h. 'der Nicht-Gute, 
der böse Geist' sei ; kein Schiff sei ohne den bösen und den guten 
Geist; wegen des schlechten Geistes sagte man fremde Wörter 
(Vd). Vor alters habe man die r e i s s e n d e n T i e r e über-
haupt nicht bei Namen nennen dürfen, weder auf See, noch auf 
dem Festlande : sonst hätte man von ihnen S c h a d e n zu 
fürchten gehabt (Ir) . Wenn man aufs Meer geht und so spricht, 
wie es ist, dann e r t r i n k t man (Pz). Auf See darf man 
nicht s i n g e n : dann fällt das Boot um ; auch das P f e i f e n 
wollte man auf See nicht, wohl [aber] auf dem Lande (Ii). 

Die E r s a t z w ö r t e r der Geheimsprache sind folgende : 

256. Oks 'Bär' — kai 'и (Ir), offenbar ein Lehnwort von den 
Saaremaa-Esten. 

257. Suiž 'Wolf' — tont 'Kobold' (Pz, Ii), mit 'Wolf' (Ir). 
Beide Benennungen sind von den Saaremaa-Esten übernommen. 

258. Rebbi 'Fuchs' — lüdõ-tabar 'Besenschwanz' (Ir). Die-
ser bildliche Ausdruck ist im Westlivischen allgemein zum Na-
men f ür den Fuchs geworden. 

259. Pin 'Hund' — sakkõr, d. h. „der mit Spitzen versehen 
ist" (Pz) < lettisch sakärnis 'Wurzelende', sakas 'Kummethölzer, 
Joch, Mistgabel, Haspel'; rakkõr (Ii) < lett. rakaris < deutsch 
'Racker'; kõr-kändaji 'Radträger' (Sr). 

260. Kas 'Katze' — äj-pjerali (Pz, Ii) ~ õj-pjerali 'die hin-
ter dem Ofen ist' (Sr, Vd), kõr-kändaji 'Radträgerin' (Vd) : die 
Katze geht mit dem Schwanz auf dem Rücken — das ist diese 
Radträgerin (Vd). 

261. Ibbi, õbbi 'Pferd' — pitka-ta,bar 'Langschwanz' (Pz, 
Ii, Sr). 
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262. Niem 'Kuh' — sciriki 'Gehörnte' (Pz, Ii). 

263. Lämbaz 'Schaf' — tapš-jalga 'Springfuss' (Pz, Ii) 
< lett. tapšinät 'hörbar, mit den Füssen aufschlagend gehen'. 

264. Siga 'Schwein' — vingt ji 'dasjenige, das quiekt' (Pz, 
Ii), vingõd-nana 'Quieknase' (Vd), denn das Schwein „quieke" 
immer (Vd) ; pitka-palg-miez 'Langbackenmann' (Ii). 

265. Üska 'Schlange' — pitka-kukki 'Langinsekt' (Sr), ein 
recht allgemeiner Euphemismus f ür Schlange. 

266. llgaz 'Seehund' — mjer-pin, d. i. „Seehund" (Lž) ; 
kala 'Fisch' (Kl). 

267. Ve'r 'Blut' — Ijepa 'Erle' (Ir, Kl), besonders auf der 
Seehundsjagd: Ijepa tulab u'lz 'das Blut kommt heraus' (Ir). 

268. Jernõd 'Erbsen' — kikšijid 'Knirrende' (Pz). 
269. Mänagrõd 'Kartoffeln' — tullist pjerzgõd 'heisse (bzw. 

feurige) Ärsche' (Pz). 

270. Mötsa 'Wald' — rä'gt 'Reisig' (Pz, Ii) ; wenn man den 
Wald von weitem zu sehen begann, dann sagte man : ni râz nab 
ràgtô 'ein bisschen ist das Reisig zu sehen' (Pz). 

271. Tül 'Wind' — von welcher Seite der Wind kommt, das 
habe man nicht sagen dürfen; wenn der Wind „vom Lande" ge-
wesen sei (SO), dann habe man gesagt: tül um rõgõst 'der Wind 
ist vom Reisig' (vgl. die Benennung des Waldes) ; wenn man sagt 
„vom Lande", sei der Sturm los ; wenn der Wind von einer ande-
ren Himmelsgegend kommt, dann ist sowieso der Sturm los, und 
dann kann man gar nicht aufs Meer gehen (Sr). Wenn der 
Wind „vom Lande" ist, dann sagt man : tuΐ tulub vagist 'der Wind 
kommt vom Reisig' (Lž) — rä'göst (Ii). 

272. Tu'l 'Feuer' — ϊΐ 'das Glühen' (Pz, Ii) ; wenn man auf 
dem Strande Feuer machte, dann sagte man auf dem Meer : ϊΐ 
aigas 'das Glühen [scheint] am Strande' (Pz). 

273. Võrgõ 'Netz' — pfizõ 'Fanggerät' (Lž), von den Saare-
maa-Esten übernommen; spa'il (Pz) < lett. spailis 'ein Setz-
netz'. 

274. Koig 'Schiff' — pülka-pjerz 'Pflockarsch' (Lž, Pz, Ii, 
Sr), gelegentlich auch pjerz-pülka 'Arschpflock' (Sr). Interes-
sant ist das Pseudonym des Schiffes pürdas (Pz), was in der ge-
wöhnlichen Sprache in der Bedeutung 'Steg' erscheint. 

275. Tir-pü > tirbii 'Steuer' — olmandõks-pü 'Steuerpinne' 
(Sr). 

276. Välkõm 'SegelseiP — nabuks 'Strick zum Aufziehen 
der Segel' (Sr), auch in der gewöhnlichen Sprache gebräuchlich. 

277. Lälam 'schwer' — tölza 'stumpf' (Pz). 



V. ZU DEN AUSGANGSPUNKTEN DER FISCHER-
SPRACHE. 

Das Worttabu ist unter gewissen Bedingungen in der ganzen 
Welt bekannt und dadurch bedingt, dass der Name fü r seinen 
Träger eine magisch wirkende Kraf t hat. Das Anrufen kann für 
den Anrufer schädlich sein, weil der Angerufene kommt und 
etwas verdirbt, wie auch gerade umgekehrt, weil der Gerufene 
ein Zeichen bekommt und entflieht. Im folgenden bringe ich die 
Schilderung eines leidenschaftlichen Jägers und Fischers von 
Hiiumaa, die das Vorhandensein solcher Vorstellungen in der 
Psyche und Denkart sogar eines modernen Esten bezeugt : 

278. ÜBER DEN SPRACHGEBRAUCH DES RECHTEN 
JÄGERS UND FISCHERS. 

Wir mit den Brüdern, zwei-drei zusammen, fingen sehr viel 
Fische mit Angeln und auf jede Weise. Du steckst die Köder an, 
legst die Angeln zurecht und wartest. Es kommen dort kleinere 
Fische — Rotfedern, Barsche — na, diese werden gar nicht be-
achtet. Aber nun fühlst du plötzlich, dass es zieht. Und es zieht 
viel stärker. Gleich begreifst du, dass es jetzt ein Hecht ist, und 
bist gespannt. Und wenn der Bruder nun aus dem Boot ruft , 
dass es ein Hecht ist — er muss es doch dem anderen sagen, 
damit dieser schlagen kann —, wie er nun ruft, dass es ein H e c h t 
(haug) ist, wenn dann dieser W o l f (hunt) dir gerade aus der 
Hand geht, na dann wird das Herz voll Wut, und du sagst ganz 
böse, dass „musstest du Heide gerade den Hecht nennen, hättest 
du Wolf oder irgend etwas anderes gesagt, dass er es nicht gehört 
oder Wind bekommen oder zu entschlüpfen verstanden hätte." 
Gewiss, ungef. 50% ging ihrer immer verloren, und du wusstest 
wohl, dass sie nicht wegen dieses Wortes oder Nennens entkamen, 
aber das war schon wie im Blut, schon ein vom Vater ererbter 
Brauch, dass man sie dann nicht bei Namen nennen durfte. Und 
dieses Nennen gerade im allerkritischsten Augenblick reizte und 
nervierte doch wahnsinnig. 

Wenn Fanggeräte für den Fuchs oder die Fische oder sei 
es, für wen es wolle, niedergelegt wurden, dann sagt man immer : 
„ A u f g u t G l ü c k , a u f d e n s c h w a r z e n W a l l a c h ! " 
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Es schien wie ein Gefühl zu sein, dass es ohne das keinen Fang 
gebe, das stärkt das Glück. Und wenn es nun manchmal so 
geschah, dass es wirklich kein Glück gab, dass man nicht genug 
Fische bekam, oder du kamst ganz leer zurück (das geschah 
wohl nicht leicht), dann fragte man zu Hause gleich, ob du auf 
gut Glück, auf den schwarzen Wallach gesagt hättest? — Na, hole 
der Teufel, gerade dieses Mal hattest du, wer weiss wie, verges-
sen, es zu sagen! Und dann begannst du mit Gewalt zu glauben, 
dass das Glück nun davon abhing und sagtest ein anderes Mal 
immer wieder diese Worte. 

Auch kein richtiger J ä g e r nennt bei der Jagd die Wald-
tiere mit den richtigen Namen, sondern nennt sie bestimmt 
irgendwie anders. Es ist so, als ob man den H a s e n vor dem 
Hunde nicht nennen kann. Es ist einfach unmöglich, 'Hase' zu 
sagen, wenn du ihn von weitem schnell plötzlich erscheinen und 
verschwinden siehst, sondern du sagst immer irgendwie anders : 
„es war ein gutes Pelzfell (kasuka-nahk), es sprang for t" 
oder einerlei wie. Von dem H a s e n sagen die Jäger von Hiiu-
maa und Haapsalu gewöhnlich immer „Langohrmann" (pika-
kõrva-mees), der F u c h s ist „rot" (punane — er schimmert ja 
bloss hinter den Bäumen, und niemand anders ist so rot), der 
A u e r h a h n ist „grosses Birkhuhn" (suur tedri), das B i r k -
h u h n ist „Krähe" (vares) usw. 

Sogar das kann dich ärgern, wenn dir, auf die Jagd oder 
den Fischfang gehend, ein n e i d i s c h e r Mensch begegnet und 
dich so ekelhaft-süss f ragt „ach, du gehst wieder in den Wald 
oder auf die See?" Du weisst genau, dass er nur zum Ärger so 
sagt, dass er dir im Herzen nur Schlechtes wünscht, vielleicht 
flüstert er sogar heimlich „du mögest keinen Fang haben", — 
na, mach was du willst, dann hat man ein so ekelhaftes Gefühl, 
dass man gar nicht mehr in den Wald gehen will, denn du ahnst 
schon voraus, dass das Glück verhext ist. Ja, unser Vater war 
wohl ein solcher Mann, dass wenn eine Frau ihm als erste begeg-
nete, dann kehrte er auf dem Fleck nach Hause zurück, und aus 
war die Sache. — ERA II 34, 285/8 < Reigi — Harri Haavamäe 
(1931). Abgedruckt auch in meinem Büchlein „Eesti rahva-
usundi maailmavaade" (1932), S. 47 f. 

Bei den Esten und Liven findet sich das Worttabu bei sehr 
verschiedenen Verrichtungen : beim Fischen und Jagen, bei den 
Feldarbeiten und beim Hüten, beim Bienenzüchten, beim Essen, 
beim Walken des Gewebes, beim Biermachen usw. Ebenso ist 
das Verhältnis in allgemeinen Zügen auch bei den Nachbarvölkern. 
Wer gegen dieses Verbot fehlt, der wird bei den estnischen 
Fischern zur Strafe g e s c h l a g e n , er wird auf einen heissen 
K e s s e l gesetzt und ins Wasser g e t a u c h t , besonders unter 
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dem Boot d u r c h g e z o g e n . Der modernste Ersatz für diese 
Strafen ist das Loskaufen mit S c h n a p s (s. Nr. 10, 49 u. 182) ]. 
Es ist charakteristisch, dass man das Setzen auf einen Kessel nur 
in Ostestland und in den estnischen Kolonien Russlands kennt, 
das Durchziehen unter dem Boot aber nur im Westen : hier hat 
man es mit der Entlehnung russischer und hansischer (vermut-
lich sogar älterer germanischer) Bräuche zu tun. Ein den See-
leuten der Ost- und Nordsee sehr bekannter Brauch ist das sog. 
„ K i e l h o l e n " , von welchem f r . k l u g e (Seemannssprache, S. 
442/4) u. a. folgendes sagt: 

279. K i e l h o l e n — eine bekannte Schiffstrafe, die 
r ö d i n g 1794 folgendermassen beschreibt: man bindet dem Ver-
brecher ein Tau um den Leib, welches unter dem Kiel durch nach 
der anderen Seite des Schiffes führ t ; alsdann belastet man ihn 
mit Steinen, damit er nicht an den Kiel stosse, lässt ihn von der 
grossen Raa, woselbst das andere Ende des Taues befestigt ist, 
ins Wasser fallen, und zieht ihn unter dem Schiffe durch an der 
anderen Seite wieder heraus (diese Strafe wird zuweilen mehr-
mals wiederholt, und nicht selten bricht der Delinquent dabei 
Arme und Beine oder kommt gar. dabei um). Nach r ö d i n g war 
das Kielholen eine insonderheit auf holländischen Schiffen ge-
bräuchliche Leibesstrafe für Hauptverbrecher. 

Von den russischen Bräuchen bietet uns d. z e l e n i n eine 
Zusammenfassung (Russische Volkskunde, S. 78) : 

280. Sehr verbreitet ist bei den grossrussischen Fischern 
der Brauch eines Wortverbotes (Tabu). Auf allen grossen Seen 
und Meeren ist es verboten, gewisse Worte: Bär, Hase, Pfaffe, 
Fuchs u. a. auszusprechen. Das Aussprechen des Wortes Bär soll 
einen Sturm hervorrufen. Wer diese Ordnung verletzt, wird mit 
nacktem Gesäss auf einen umgekehrten grossen Kessel für Spei-
sen der Genossenschaft gesetzt und zwei- bis dreimal darauf her-
umgedreht; diese Massnahme gilt für schimpflich und ein solcher 
вёрчепый wird von allen verachtet. 

Derselbe Brauch und dieselbe Strafe ist auch bei den sog. 
Peipsi-Russen in Estland bekannt (s. Nr. 167 u. 172). Ebenso 
wurde das Schlagen als russischer Brauch nachgewiesen (s. Nr. 
166). Sonst bewiesen den russischen Einfluss noch Nr. 2, 33, 35 
u. 146 (s. auch Nr. 287 u. 407). Zum Schluss darf man nicht 
vergessen, dass die Daten der Halbgläubigen von Iisaku sowieso 
auf russischem Ursprung beruhen (s. Nr. 142 u. 166). 

1 Auf sonstige Bestrafungsweisen wird auf S. 48 verwiesen. Vgl. auch 
Nr. 434 f. 
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Aus dem Bedürfnis, verbotene Wörter zu umschreiben, sind 
die euphemistischen Geheimsprachen entstanden. Was sind die 
Haupteigenschaften dieser Ersatzwörter? — Statt der Namen tre-
ten P s e u d o n y m e oder „ B e i n a m e n", wie in Karuse treffend 
gesagt wird (s. Nr. 179), auf. Und das Erwähnen solcher Pseudo-
nyme hat gar keine magische Macht mehr über das Wesen, denn 
sie r e p r ä s e n t i e r e n nicht das Wesen selbst, sondern deuten 
es nur versteckt an, beschreiben es indirekt, schildern es bildlich. 
Damit sind wir aber zugleich zu einem starken Unterstreichen der 
N a m e n s s e e l e n -Vorstellung gelangt, wie ja der ganze est-
nische Volksglaube auf der a n i m i s t i s c h e n W e l t a n -
s c h a u u n g beruht : im Namen befindet sich die Seele des 
Wesens — das Pseudonym hat keine Seele. Um die Seele und 
damit auch das Wesen selbst nicht herauszufordern oder es durch 
ein Namenssignal unerwünscht zu informieren, dazu gebraucht 
man dann in heiklen Fällen Gleichnisse, die wenigstens fü r das er-
wähnte Wesen undechiffrierbare Geheimsprache bleiben (ein cha-
rakteristisches Beispiel : von trasu 'Adler' denkt man, dem Adler 
komme seine Benennung gar nicht in den Sinn, s. Nr. 250). 

Hierbei verdient der Umstand Beachtung, dass im Bewusst-
sein der estnischen Fischerwelt der K o n t a k t zwischen Fänger 
und Gefangenem gewöhnlich noch ein unmittelbarer ist, während 
sich bei den Russen schon die Vorstellung eines V e r m i t t l e r s 
in Gestalt eines S с h u t z g e i s t e s, sei dies nun ein Wasser-
oder ein Waldgeist, herausgebildet hat. Nur aus der unter russi-
schem Einfluss stehenden estnischen Kolonie Lutsi in Ostlettland 
stammen einige typische Aufzeichnungen, die mir P. VOOLAINE 

besorgt hat; in ihnen veranlasst die Erwähnung von Fischen, resp. 
eines reichen Fanges vor den Ohren des „F i s с h h i r t e n" die-
sen, unverzüglich zu seinen Schutzbefohlenen zu eilen, um sie zu 
retten (vgl. unten den Teufel Nr. 287) : 

281. Ein Fischer ging in die Badestube am See. Der 
F i s c h - V a t e r (kala-jezä) ging auch dahin, in der Meinung, 
dass niemand fische. Die Genossen kamen, den Fischer abzu-
holen, um zu sehen, dass man niemals so viel Fische bekommen 
habe. Der Fisch-Vater [der dem Gespräch der Fischer zuhörte!] 
sprang auch mit Lärm hinaus, aber es war nichts mehr zu 
machen: die Fische waren herausgezogen worden (Lutsi, Pölda). 

282. Einst bekam man aus dem See sehr viele Fische. 
Jemand kam, um das zu b e r i c h t e n . Der H i r t (ein zweites 
Mal ist er Fisch-Hirt — ka.ta-karus — genannt) schlief auf dem 

5* 
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Ofen, sprang gleich herunter, lief zum See und verschwand im 
Wasser. Den Fischern blieb kein einziger Fisch übrig (Lutsi, 
Põlda). Dasselbe s. auch E 57355 u. EVR 28, 221 (39). 

Ebenfalls aus Lettgallen, wo die estnischen Kolonisten in-
mitten von Letten, Russen und Polen leben, lasse ich hier eine 
weitere Parallele zu obiger Hirtenvorstellung in einer p o l -
n i s c h e n Version folgen, in welcher zwar nicht mehr die Rede 
davon ist, dass der „Hüter der Fische" das Gespräch der Fischer 
belauscht, sondern wo er, dieser S c h u t z g e i s t der Fische (bzw. 
ihr V e r t r e t e r ) , dem Fischer selbst ins Netz gerät (vgl. auch 
Nr. 415 ff.) und sich mit dem Fischer unterhält: 

283. Ein Mann fing Fische. Er fing den H ü t e r ü b e r 
d i e F i s c h e , der schlief. Der Hüter hub an, den Fischer zu 
bitten : „Lass mich los ! Ich gebe dir Fische. Sag nur, was für 
welche du möchtest? Sollens Gutsherrnfische oder Bauernfische 
sein ?" Der Mann sagte : „Gib mir H e r r e n f i s c h e ! " Er Hess 
den Fischhüter ins Wasser und fing an zu fischen. Er fing aber 
bloss Stichlinge. Der Fischhüter steckte den Kopf aus dem 
Wasser hervor und f ragte : „Hast du Fische bekommen?" Der 
Mann antwortete ärgerlich : „Ich habe bloss Stichlinge bekom-
men." Der Hüter sagte: „Du hast sie ja selber gewollt. Stich-
linge sind Herrenfutter : die haben Zeit, Stichlinge zu reinigen. 
Hättest du B a u e r n f i s c h e gefordert, so hätte ich dir grosse 
Fische gegeben. Denn die Bauern haben zu wenig Zeit, um Stich-
linge zu essen." — ERA II 109, 292/3 (13) < Kr. Ludza, Plitnica 
— P. Voolaine < Mikalina Stachowska, Polin, 66 J. a. (1935). 

Die animistische Behandlung des Namens als des Repräsen-
tanten eines Wesens, resp. seiner Seele, ist bei den Esten am besten 
im Fischermilieu bewahrt. Ebenso haben die Weidmänner, be-
sonders die Bärenjäger der Finnen, Karelier, Lappen und ande-
rer stammverwandter Völker gewisse Ansätze einer Geheim-
sprache >. In Estland ist das W e i d m a n n s w e s e n mit der 
Zeit immer mehr zu einer Nebensache (und zum Vorrecht der 
deutschen Gutsbesitzer) geworden und hat fast keine Spuren 
einer Geheimsprache hinterlassen. Hingegen sind die Gleichnisse 
der F i s c h e r in ihrer Folgerichtigkeit zu einem System aus-
gebaut worden. Ausser in der Fischerei gebraucht man solche 
seelenlose Ersatzwörter bei den Esten am konsequentesten beim 
E s s e n , während man bei anderen Verrichtungen gewöhnlich 

1 Vgl. U. HOLMBERG, Jumalauskon alkoperä (Helsinki, 1916), 
S. 39 f. 
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nur einzelne Euphemismen anwendet (z. B. die Pseudonyme für 
Wolf beim Hüten). Beim Befragen der s c h w e d i s c h e n und 
r u s s i s c h e n Fischer in Estland hat man zwar ein prinzi-
pielles Kennen der Geheimsprache konstatiert, aber nur verein-
zelte Euphemismen gefunden 1. Erfolglos ist bis jetzt auch das 
Klären der Geheimsprache der l e t t i s c h e n Fischer geblieben, 
obgleich man vermuten darf, dass in den Stranddörfern die Tra-
ditionen des Aberglaubens und vielleicht sogar die Termini der 
lettisierten L i v e n weiterleben und irgendwann einmal ans 
Tageslicht kommen, wie im gewöhnlichen Sprachgebrauch der 
lettischen Fischer immer mehr livische Lehnwörter festgestellt 
werden. 

Als Parallele möchte ich doch einige charakteristische est-
nische Beispiele aus der S p r a c h e b e i d e r M a h l z e i t anfüh-
ren (s. auch Nr. 118) : 

284. Während der Mahlzeit durfte man die T i e r e nicht 
beim richtigen Namen nennen. Die Waldtiere durfte man nicht 
erwähnen. Man musste sie mit anderen Namen nennen. Den 
H a s e n nannte man kont-jalg 'Knochenfuss', aaviku-emand 
'Espenwaldfrau' : sonst geht er das Getreidegras fressen. Die 
S c h l a n g e war põõsa-alune 'die unter dem Busch befindliche' : 
sonst sticht sie die Menschen. Die R a t t e war vesi-silm 'Wasser-
auge' : wenn man sie Ratte nannte, dann geht sie sonst ans Korn. 
Der W o l f war metsa-koer 'Waldhund', kriimsilm 'der mit strei-
figem Gesicht' : sonst geht er den Tieren zu Leibe. Der F u c h s 
war reinu-vader 'Reineke-Gevatter' : sonst geriet er mit den Gän-
sen in Streit und zerriss sie. Deshalb habe man die Waldtiere nicht 
beim richtigen Namen nennen dürfen. — ERA II 8, 604/5 < 
Karja, Pärsamaa v., Linnaka k. *— Mihkel Tooms < Mihkel Vaher, 
geb. 1848 (1928). 

285. Beim Esstisch darf man den H a s e n nicht erwähnen : 
dann schaden die Hasen dem Getreidegrasfelde. Statt dessen sagt 
man kargaja 'Springer', karvane lind 'behaarter Vogel', haaviku-
emand 'Espenwaldfrau' etc. Man darf auch nicht den W o l f 
nennen, wenn man isst: dann lässt dieser die Schafe nicht in 
Ruhe. Man sagt mõtsaline 'Wilder', karvatse kasuka mees 'Mann 
mit dem struppigen Pelz', alli-vati-mees 'Grauwamsmann', va riim-
silm 'Alter mit streifigem Gesicht' etc. Auch die M a u s darf 
man nicht nennen. Man sagt joosik 'Läufling', kurjategijane 

1 Über die Geheimsprache der Estland-Schweden s. ULMA 2355:7 (14) 
1366:4. Auf schwedischer Grundlage beruhen auch Nr. 230 u. 260. Vgl. auch 

C. F. W. RUSSWURM, Eibofolke II (1885), S. 200. 
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'Übeltäter', mõss [ < russ. мышь ] u. a. — H III 14, 216 < Tar-
vastu — J. Kill (1892). 

286. Kein r e i s s e n d e s T i e r wie Bären, Wolf und 
Hasen, Fuchs und manches andere nennen sie [die Setukesen] 
während des Essens, noch auch dann, wenn sie Brot im Munde 
haben, mit seinem eigenen Namen. Dann fangen die B ä r e n 
an, noch gieriger in den Hafer zu gehen und den Haferhaufen aus-
einanderzuwerfen, wie sie es vor alters getan haben, als es ihrer 
viele waren. Deshalb nennen sie ihn vana-päts 'alter Petz'. 
Ebenso ist der W o l f unter dem Namen „vana uno" 'alter Oheim' 
bekannt, wenn man während der Mahlzeit von ihm spricht, wie 
er dort and dort ein Ferkel oder ein Lämmchen weggeschleppt 
hat. Der Beiname des H a s e n „haava-saks" 'Espenherr' ist 
ihnen so bekannt, dass sogar die Kinder von ihm wissen, wenn 
die Alten beim Essen von ihm etwas erzählen, wie er dort und 
dort im Korn gewesen etc. Der F u c h s — vana-vater 'alter Ge-
vatter' — ist dem Beinamen nach bei ihnen fast zu jeder Zeit im 
Gespräch, dass er ihre Hühner und auch Hähne stehle. So haben 
bei ihnen Ratten, Mäuse, Habichte, Schlangen und sogar tolle 
Hunde ihre Beinamen, um sie, mit ihrem unrichtigen Namen nen-
nend, von sich und ihrem Vieh oder Korn fernzuhalten. Denn 
sie halten den Spruch der Alten bei dieser Sache auch für Grund 
und Glauben : „ D e r W o l f i s t d a n n n i c h t w e i t , w e n n 
m a n v o n i h m s p r i c h t." 

Ebenso hüten sie sich vor dem Nennen des Namens „ T e u -
f e l " und geben ihm verschiedene Namen: vana halv 'alter 
Schlechter', vana sitt 'alter Dreck', vana kõhn 'alter Magerer', 
tunt 'Kobold', juudas 'Judas', kiusaja 'Versucher', essütäjä 'Ver-
führer ' , pöörä-pandja 'Verrücktmacher', piimme kuningas 'blin-
der König', vana tühi 'alter Nichtsnutz' und viele solche Namen. 
Sie denken, wenn man ihn nicht beim richtigen Namen nennt, 
dann ist er auch nicht in der Nähe. Wenn sie irgendwohin gehen 
müssen, zu einer wichtigeren Arbeit oder Beschäftigung oder auf 
irgendein Glücksuchen oder um Hilfe zu bekommen, dann hüten 
sie sich, dass nicht auf die Erde g e s p u c k t wird. Der alte 
Böse (vana tikõ) oder der alte Nix (vana Tiäks) l e s e d a n n 
v o n d o r t i h r e G e d a n k e n u n d W ü n s c h e u n d 
k e h r e a 11 e S a с h e n u m. — H II 63, 468/9 (7) < Vastseliina 
< Setumaa — J. Sandra (1900). 

Letztere Zeilen bieten uns eine sehr treffende und echt volks-
tümliche Auslegung der setukesischen Vorstellungen von der 
O r g a n s e e l e (bzw. dem Vitalstoff) in der Spucke : das Geraten 
der Spucke in die Macht des Teufels (resp. irgendeines anderen 
übelwollenden Wesens oder eines neidischen Menschen, Zauberers 
usw.) kann auch auf den Spucker selber durch die magische Be-
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rührung ungünstig wirken. Von der gleichen magischen Wir-
kung durch das E r w ä h n e n des Teufels (d. h. durch das An-
rufen der Namensseele) bekommen wir ein gutes Bild aus der fol-
genden Erzählung, die ebenso in setukesischem wie russischem 
VtHksbewusstsein wurzelt (vgl. Nr. 89 ff.) : 

287. Einmal erklärte mir selbst ein Russe auf der Brücke 
von Niitsiko, dass in ihrer Gegend die Fischer mit einem Zug-
netz Fische fangen. Bei einem Fang seien so viele Fische ins 
Zugnetz gekommen, dass es, als man die Flügel des Zugnetzes zu-
sammengezogen habe, von ihnen rauschend voll war. Einer von 
den Fischern habe scherzend gesagt : „Der alte Böse selbst könnte 
sie wohl herausziehen, aber niemand sonst ist imstande, sie zu 
ziehen!" — Sieh, dann kam ein Brausen auf — so wie ein kühler 
Wind wehte, und die Fische verschwanden alle aus dem Netz, — 
ERA II 155, 476/7 (254) < Setumaa, Mäe v., Järvepää к. — 
N. Sormus < Ivan Mõtsla, 80 J. а. (1937). 



VI. DAS MOTIV DES ANGANGS. 

Wie das Erwähnen eines Wesens, so schafft auch das E r -
b l i c k e n , bzw. B e g e g n e n eine sympathetische Beziehung zu 
ihm mit allen günstigen oder ungünstigen Folgen für den Begeg-
ner. Zum Worttabu bildet deshalb eine in der ganzen Welt 
recht allgemeine Parallele das sog. Motiv des A n g a n g s 1 , wo 
das Subjekt (in unserem Fall der Fischer) einem erwünschten 
oder unerwünschten Objekt begegnet. Der grosse Unterschied 
zwischen Worttabu und Angangsmotiv besteht jedoch darin, dass 
das Erwähnen von dem Subjekt selbst abhängig ist, bei der Be-
gegnung aber ist das Subjekt nicht vor eine N o r m , d. h. nicht 
vor ein Verbot oder Gebot, sondern vor ein Vorzeichen oder 
O m e n gestellt, und dadurch fehlt in diesem Fall die ethische 
Färbung seiner Tat. Das Angangsmotiv ist; bei den Esten allge-
mein sehr populär und als besonders lebensfähig auch im Fischer-
milieu noch heutzutage beachtet, worüber sich im Estnischen 
Folkloristischen Archiv in reicher Menge Aufzeichnungen fin-
den. Ich bringe unten systematisch ausgewählte Beispiele über 
die verschiedenen Auslegungen dieses Vorstellungskomplexes 
entsprechend den im alltäglichen Leben gewöhnlicher vorkommen-
den Situationen, ohne mich auf die Verbreitung der Varianten 
oder auf Details eingehender einzulassen (s. Karte auf S. 75, 
s. auch Nr. 49, 278 u. 437) : 

288. Wenn einem auf dem Wege zum Meer j e m a n d be-
gegnet, so lohnt es sich nicht mehr weiterzugehen, denn man hat 
kein gutes Glück (Tallinn < Kuusalu). 

289. Ein alter Fischer ging im F r ü h j a h r immer so an 
den Strand, dass er k e i n e m anderen Menschen unterwegs be-
gegnete. Wenn ihm aber unterwegs jemand begegnete, so ging er 
z u r ü c k nach Hause und r ä u c h e r t e seine Netze durch 
(K-Jaani). 

1 Näheres darüber s. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens I 
(1927), Sp. 409 ff. 
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290. Am e r s t e n W i n t e r f a n g t a g ging man recht 
frühzeitig aufs Meer, um k e i n e m n e i d i s c h e n oder ü b e l -
w o l l e n d e n M e n s c h e n zu begegnen. An den folgenden 
Tagen war dies nicht mehr so wichtig. Aber doch, wenn einem 
auf dem Wege zum Fischfang ein Mensch begegnete, der durch sei-
nen bösen Blick und sein böses Wort bekannt war, so k e h r t e 
m a n u m und brach von neuem auf, oder man blieb im schlimm-
sten Falle auch wohl gar zu Hause und ging an dem Tage nicht 
aufs Meer (Pärnu). 

291. Wenn einem auf dem Wege zum Meer j e m a n d be-
gegnete, so k e h r t e m a n um und ging nach Hause. War 
man schon so weit gegangen, dass man den weiten Weg nach 
Hause scheute, so drehte man sich a u f d e m l i n k e n A b -
s a t z d r e i m a l in die Runde und b l i c k t e nach der Gegend, 
aus welcher man gekommen war, und s p u c k t e aus. Hatte 
man einen guten Fang gehabt, und es kam ein a n d e r e r F i -
s c h e r vorüber, so wandte man sich vom Einholen der Netze 
einer anderen Beschäftigung zu. Der Fremde, hiess es, habe den 
b ö s e n B l i c k . Bei der Heimkehr vom e r s t e n Fischfang 
warf man dem jungen Seemann einen Eimer kaltes W a s s e r 
über den Hals (Pärnu). Vgl. Nr. 353. 

292. Für massgebend galt, ob der Mensch, der einem be-
gegnete, g u t oder b ö s e war, und man erwartete eine dement-
sprechende Beute. Im Fall einer guten Beute s c h i c k t e m a n 
d e m M e n s c h e n F i s c h e , dessen Begegnung die gute Beute 
veranlasst hatte (Kihnu). Vgl. Nr. 309. 

293. Ging man aufs Meer und wollte, dass dort alles gut 
ginge und man eine gute Beute habe, und es kam einem dann je-
mand entgegen, den man n i c h t g e r n s e h e n m o c h t e , und 
man glaubte, dass dies den Fang verderben könne, so sagte man 
vor sich hin : „ L e c k e d u d e r B r o t m a c h e r i n d e n H i n -
t e r n ! " Dann ging es einem auf dem Meer sicher gut (Pärnu, 
Reiu). Vgl. Nr. 62. 

294. Wenn der erste Mensch, der einem begegnete, ein 
t r a u r i g e s G e s i c h t hatte, oder u n t e r d e n B r a u e n 
h e r v o r s a h , so war schlechtes Fischglück zu erwarten. Hatte 
der Mensch aber ein f r ö h l i c h e s G e s i c h t , so stand gute 
Beute zu erwarten (Saarde, Kilingi, Raeküla). 

295. Auf dem Wege zum Fischfang durfte man am e r s t e n 
Menschen, der einem begegnete, n i c h t l i n k s vorüber, denn 
sonst ging einem das F i s c h g l ü c k verloren (Pärnu, Sauga). 

296. Wer einem als d r i 11 e r begegnete, den hielt man f ü r 
den M e e r e s g o t t , der über die Beute entschied, und dem man 
auf alle Weise schmeicheln musste (Pärnu, Sauga). 
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297. Überhaupt war man der Ansicht, das Fischglück hinge 
vom G l ü c k d e s M e n s c h e n ab, der einem auf dem Wege 
zum Fischfang begegnete. Kam einem beispielsweise jemand ent-
gegen, der niemals Glück hatte, sondern immer nur Unglück, so 
wartete auf die Fischer auch allerlei Unglück. Und umgekehrt: 
kam einem jemand entgegen, dem es immer gut ging, so wusste 
der Fischer schon, dass gute Beute auf ihn wartete (Pärnu, Reiu). 

298. Wenn den Fischern auf dem Wege zum Fischfang ein 
M a n n , begegnet, so haben sie an dem Tage gute Beute. Die 
Begegnung mit einer W e i b s p e r s o n kann auch Glück bedeu-
ten, aber nur, wenn sie e t w a s i n d e r H a n d hat. Manche 
Fischer kennen g e w i s s e M e n s c h e n , die ihnen durch ihre 
Begegnung stets Glück bringen. Derartige Glücksboten gibt es 
unter den Männern wie auch unter den Frauen (Pärnu). 

299. Begegnete den Fischern jemand, der n i c h t s in 
d e r H a n d hatte, so bedeutete dies schlechtes Fischglück. In 
einem solchen Fall k e h r t e m a n u m und ging heim. Hatte 
er aber etwas in der Hand, so bedeutete dies gutes Fischglück 
(Pärnu, Sauga). S. auch Nr. 325. 

300. Wenn man ein neues Netz hatte und damit zum ersten-
mal auf Fang ging, ging einer zum B r u n n e n und begegnete 
den Fängern mit einem E i m e r und sagte: „Es wird ein gutes 
Fischglück!" So hatte man auch gutes Glück (Kodavere). 

301. Wenn man zum Fischen ging, und es begegnete einem 
ein g e w a n d t e r M a n n , so hatte man gutes Glück. Es wurde 
gefragt : „Hast du G e 1 d m i t ? " — „Ja." — „Na, dann bekom-
men wir so viele Fische!" (Kodavere). .S. auch Nr. 49. 

302. Wenn einem auf dem Wege zum Fischfang ein A r -
m e r begegnete, so hatte man.kein Glück, war es ein R e i c h e r , 
so war das Glück gut (Mustjala, Ninase). 

303. Wenn man am Morgen auf Fang ausging, und es kam 
einem ein Mensch entgegen, der v i e l e K i n d e r h a t t e , so 
hatte man an jenem Morgen gute Beute (Tõstamaa). 

304. Wenn einem auf dem Wege zum Fischfang als erstes 
ein j u n g e r Mensch begegnete, so kam man auf dem Meer bald 
zu Strich, begegnete einem aber als erstes ein a l t e r Mensch, 
so brauchte man lange Zeit auf dem Meer (Kihnu). 

305. Begegnete einem auf dem Wege zum Fischfang ein 
j u n g e r Mensch, so stand eine reiche Beute zu erwarten. Be-
gegnete einem aber eine a l t e F r a u, so bedeutete dies schlech-
tes Glück (Pärnu). 

306. Wenn jemand ausging, sei es auf F i s c h f a n g oder 
auf J a g d , oder an ein anderes G e s c h ä f t , bei dem man Glück 
haben musste, damit es gelang — ging nun ein Mann auf Fisch-
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fang, und es begegnete ihm als erstes eine M a n n s p e r s o n , so 
musste das Glück gut sein, geschah es aber, dass die erste Begeg-
nung ein F r a u e n z i m m e r oder gar ein a l t e s W e i b war, 
so musste der Fischer zweifellos h e i m w ä r t s k e h r e n , denn 
für diesmal lohnte es sich nicht mehr auszugehen. So machten 
es auch die Jäger und alle anderen, die auf gutes Glück ausgingen, 
und es geschah oft, dass ein Jäger noch nach vielen Wersten um-
kehrte, wenn ihm vorher kein Mann begegnet war, und er dort 
eine Frau traf (Põltsamaa). 

>·•• 

A n g a n g s m o t i v b e i m F i s c h e n g e h e n : 1 — Frau ( la — gefal-
lenes Mädchen), 2l — Mann (2a — Pope), 3 — Bär, 4 ·— Wolf, 5 — Fuchs, 
θ — Hase, 7 — Hund, 8 — Katze, 9 — Schwein. Günstige Begegnung ist 

durch Unterstreichen gekennzeichnet. 

307. Willst du irgendwo auf Beute ausgehen, wie in den 
Wald B e e r e n pflücken, auf die J a g d usw. oder auf den 
F i s c h f a n g , nun, kommt dir als erstes, wenn du aus der Stube 
trittst, eine M a n n s p e r s o n entgegen, s o k e h r e l i e b e r u m , 
denn die Beute wird gering sein, ist aber das erste, was dir begeg-
net, eine F r a u, so kannst du umgekehrt getrost gehen, und deine 
Mühe wird reichlich belohnt werden (Tori). Offenbar sind Frau 
und Mann zufällig verwechselt. 

308. Wenn man an den Strand zum Fang ausgeht: kommt 
etwas M ä n n l i c h e s entgegen, ist's gutes, ist es etwas W e i b -
l i c h e s , ist's schlechtes Glück. U m k e h r e n kann man nicht. 
Ist es aber ein g u t e s W e i b 1 i с h e s, ist das Glück noch bes-
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ser, als wenn einem ein schlechtes Männliches begegnet wäre — 
man merkt es nachher, aber zu spät (Aus Südestland). 

309. Auf dem Wege zum Fischfang mit n e u e n F a n g g e -
r ä t e n hütete man sich vor der Begegnung mit einer F r a u , 
denn eine Frau verdarb einem das Fangglück. Begegnete man 
aber einem M a n n , so war man froh und versprach ihm die 
H ä l f t e d e s e r s t e n F a n g e s (Pärnu, Reiu). Vgl. Nr. 292. 

310. Wenn nun jemals ein Fischer aufs Meer geht und seine 
erste Begegnung eine F r a u e n s p e r s o n ist, so soll dies gros-
ses Unglück bedeuten. Um dieser Sache aber gleich zu begegnen, 
muss der Seemann sich schon von weitem so einrichten, entweder 
n a t ü r l i c h e s W a s s e r l a s s e n , oder etwas anderes Ähn-
liches tun, oder seinen B r o t s a c k vom Rücken ablegen und 
seine K l e i d e r ordnen, — so dass die Frauensperson h i n t e r 
s e i n e m R ü c k e n vorübergeht, wenn der Seemann steht. 
Dann soll die Sache etwas besser werden (Pärnu < Pöide). 

311. Wenn man auf Fischfang ging, und es begegnete einem 
eine F r a u , oder es r i e f einem eine nach, so gab es schlechtes 
Glück (Noarootsi). 

312. Ging ein Fischer aus, um Fische zu fangen, und es ge-
schah, dass ihm ein W e i b s b i l d begegnete, so hielt er sich 
immer ü b e r d e m W i n d . Ebenso fuhr man auch auf dem See 
an Fischern, von denen man Z a u b e r e i wusste, über dem 
Winde vorüber (Viljandi, V-Tänasilma). 

313. Wenn ihm eine F r a u begegnet (auf dem Wege zum 
Fischfang), so sagt der Fischer: „Heute, ob du auf Fischfang 
gehst oder nicht, du kriegst doch nichts!" (Ta-Maarja, Kavastu < 
Kodavere). 

314. Wenn man fischen geht und einem unterwegs ein 
F r a u e n z i m m e r entgegenkommt, dann kehrt man um, weil 
der Fischfang verdorben ist. Wenn man v o m F i s c h f a n g 
n a c h H a u s e g e h t , dann geht man auf S e i t e n w e g e n : 
wenn sonst jemand entgegenkommt, das kann manchmal den 
Fischfang verderben (Viru-Nigula, Malla). Vgl. Nr. 353. 

315. Wenn einem aber eine F r a u begegnet, so hat man 
schlechtes Glück. Manchmal k e h r t m a n u m und geht nach 
Hause. Oder wenn man sieht, dass einem eine Frau entgegen-
kommt, so geht man einen ganz a n d e r e n W e g (Pärnu). 

316. Wenn den Fischern auf dem Wege zum Meer als erste 
eine F r a u begegnet, so bringt sie den Fischern Unglück. Manche 
Fischer kehren, wenn ihnen als erstes eine Frau begegnet, um 
und gehen nach Hause z u r ü c k , andere s p u c k e n d r e i m a l 
nach der Frau, doch kehren sie nicht um (Pärnu). 
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317. Die erste F r a u , die einem auf dem Wege zum Fisch-
fang begegnete, b e s c h i m p f t e man : man glaubte, durch das 
Schimpfen das Unglück abzuwenden, dessen Botin die Frau war 
(Pärnu, Sauga). Vgl. Nr. 2. 

318. Auf dem Wege zum Fischfang beobachtete man, wer 
einem als erstes begegnete. Begegnete einem als erstes eine 
M a n n s p e r s o n , so erhoffte man gute Beute, kam einem aber 
als erstes eine F r a u e n s p e r s o n entgegen, so b e s c h i m p f t e 
man sie, und manche Fischer gingen an dem Tage gar nicht aufs 
Meer, wenn sie abergläubisch waren (Kihnu). 

319. Wenn ihm morgens eine F r a u begegnet, so geht der 
Fischer nicht mehr aufs Meer (Kihnu). 

320. In Dorf Simmiste gilt es auch heute [1937] noch, dass 
es sich nicht lohnt, auf Fischfang zu gehen, wenn einem eine 
F r a u begegnet (Muhu, Hellamaa, Kuivastu). 

321. Wenn einem eine F r a u begegnete auf dem Weg zum 
Meer, so fürchtete man, es gäbe kein gutes Glück. Hier auf dem 
Gut [Kiideva] gab es eine Schichtarbeiterin, die alte Leena, die 
war am meisten gefürchtet (Ridala, Sinalepa, Kiideva). 

322. Wir sind an der Landzunge von Puisu zum Netze-
flicken gewesen. Zwei Männer sind uns begegnet, die mit den 
Strömlingsnetzen hinausgegangen sind. Unser waren zwei 
F r a u e n . Sie sind h i n t e r m B u s c h vorübergegangen, da-
mit wir ihnen nicht begegneten. Ich ging geradeaus, ich bin eine 
unverfrorene Person, bin ihnen geradeswegs entgegengegangen. 
Sie hatten den nächsten Morgen viele Fische, ein ganzes Boot voll. 
Ich sagte: „Wer weiss, ob wir euch die Fische genommen oder 
gegeben haben?!" — ERA II 55, 237/8 (41) < Ridala, Sinalepa, 
Kiideva — R. Põldmäe < Mari Saarbi, 74 J. a. (1932). 

323. Wenn einem Fischer am Morgen eine K l a t s c h b a s e 
oder eine a l t e J u n g f e r begegnet, so muss er umkehren, denn 
es erwartet ihn auf dem Meer sicher irgendein Unglück oder eine 
Gefahr (Kuressaare). 

324. Eine a l t e F r a u darf einem nicht begegnen, wenn 
man zum Netzfang ausgeht. Wenn einem eine K l a t s c h b a s e 
begegnet, so hat man gutes Glück (Tallinn < Torma, Lohusuu). 

325. Wenn einem auf dem Wege zum Fischfang ein g e -
f a l l e n e s M ä d c h e n oder ein j u n g e r M e n s c h begeg-
nete, so hatte man sehr schlechtes Glück. Dasselbe glaubte man 
auch von a l t e n F r a u e n . Wenn man aber einem M a n n e 
begegnete, und wenn dieser noch dazu e t w a s i n d e r H a n d 
hatte, so hatte man sehr gutes Glück (Pärnu). 
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326. Besonders guten Fang erhoffte man sich, wenn einem 
als erstes ein M ä d c h e n m i t e i n e m K i n d e begegnete 
(Kihnu). 

327. Wenn einem auf dem Wege zum Fangplatz ein M ä d -
c h e n m i t e i n e m K i n d e , eine H u r e , begegnet, so hat man 
gute Beute. Begegnet einem eine F r a u , so hat man schlechtes 
Glück (Emaste). 

328. Wenn einem Strandbewohner auf dem Wege zum 
Strand ein M ä d c h e n begegnet, das zu Hause ein u n g e -
t a u f t e s K i n d hat, so kehrt er auf dem Wege um und geht 
nicht mehr aufs Meer, denn er hat auf dem Meer kein Glück 
(Jämaja). 

329. Beim Gang zum Fischfang ist die e r s t e P e r s o n , 
die entgegenkommt, ein Vorzeichen f ü r den Fang. Kommt einem 
ein P o p e entgegen, eine F r a u oder ein H a s e , so lohnt es 
sich erst gar nicht zu gehen, denn es ist auf Beute nicht zu hof-
fen. Begegnet einem eine M a n n s p e r s o n oder ein g e f а 1 -
1 e n e s W e i b, so 'ist gute Beute zu erwarten. Eine F r a u darf 
auch nie über ein halbfertiges N e t z s t e i g e n , denn mit diesem 
Netz ist auf Beute nicht zu hoffen. Lieber schon die Fertigstel-
lung dieses Netzes aufgeben! — Postimees Nr. 394, 16. II. 1932 — 
G, Ränk von Peipsifischern. S. auch Nr. 49. 

330. Wenn es geschah, dass einem als erstes ein K r ü p -
p e 1 oder eine F r a u begegnete, so verdarb einem dies auch das 
Fischglück der Netze (Pärnu). 

331. Wenn einem auf dem Wege zum Fischfang ein M a n n 
begegnete, so hatte man stets gutes Glück, oder auch wenn es ein 
H e u f u d e r oder sonst ein F u h r w e r k mit einer Deichsel 
war (Pärnu). 

332. Wenn einem auf dem Wege zum Plschfang ein M a n n , 
ein F u d e r , eine K a t z e begegnete, so erhoffte man sich einen 
reichen Fang an Fischen. Eine Katze bedeutete deshalb den 
Fischern Glück, weil sie ein Raubtier ist (Pärnu). 

333. Wenn einem auf dem Wege zum M'eer eine s c h w a r z e 
K a t z e begegnet war, so hatte man gutes Glück. Kam einem 
aber ein H u n d entgegen, so war das Glück noch besser (Pärnu). 

334. Wenn unterwegs nach dem Meer ein H u n d oder eine 
K a t z e m i t d e m R ü c k e n z u m F i s c h e r zu stehen kam, 
so bedeutete dies für den Fischer ein Unglück auf dem Meer 
(Häädemeeste, Tahkuranna). 

335. Wenn einem eine s c h w a r z e K a t z e von r e c h t s 
nach l i n k s über den Weg lief, so hatte man schlechtes Glück, 
lief sie von links nach rechts, so hatte man gutes Glück (Pärnu). 
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336. Wenn einem als erstes eine K a t z e begegnet, so hat 
man gutes Fangglück, denn die Katze ist auch ein T i e r , d a s 
a u f B e u t e a u s g e h t (Pärnu). 

337. K a t z e und besonders noch eine s c h w a r z e K a t z e 
bedeutet f ü r den Begegner immer Glück. Unser Vater passte 
darauf sehr auf, wenn er auf den Fischfang oder auf die Jagd 
ging. Und wenn ihm eine a l t e F r a u (wie gewöhnlich unsere 
Nachbarin Kattel Mari) begegnete, so s c h i m p f t e er schreck-
lich und kehrte z u r ü c k (Reigi). 

338. Wenn man sich an den Strand aufmacht und ein 
S c h w e i n am Wagen schnüffelt, so fängt man bald Strömlinge 
(Tarvastu). S. auch Nr. 360 ff. 

339. Hier die Männer von Muntska und Põlluvälja, wenn 
sie auf Barbenfang ausziehen, und es kommt ihnen ein S c h w e i n 
entgegen, so mögen sie das nicht leiden, denn die Reise ist dann 
unglücklich (Muhu). 

340. Kam dem Fischer, wenn dieser am Morgen aufs Meer 
ging, zuerst ein S с h w e i n entgegen, gab es gutes Glück, kam aber 
eine F r a u , dann übles Glück (Käina). 

341. Die Netze wurden alle auf dem Rücken nach dem 
Strand getragen. Wenn einem unterwegs ein S c h w e i n oder 
eine M a n n s p e r s o n begegnete, so war das eine Vorbedeutung, 
dass der Fang mit den neuen Fanggeräten ein reicher sein würde. 
Eine F r a u oder ein H a s e dagegen bedeuteten Misslingen des 
Fangs (Audru). 

342. Wenn man auf dem Weg zum Fischfang eine H a s e n -
s p u r kreuzen musste, oder einem ein H a s e über den Weg lief, 
so hatte man karge Beute (Kihnu). S. auch Nr. 49 u. 437. 

343. Wer auf Fischfang ausgeht, und es läuft ihm ein 
H a s e über den Weg, der hat kein gutes Glück (Tarvastu). 

344. Wenn der H a s e über die Fangstelle tritt , dann wird 
dieser Zug nicht mehr gezogen (Rannu). 

345. Das Objekt meint, dass die Fische deshalb fliehen, 
wenn der Fänger einen Hasen sieht, weil der Hase den Menschen 
flieht. Analog machen es auch die Fische. „Die Hasen flohen, 
wenn ein F r o s c h ins Wasser sprang" (Setumaa, Võõpsu). 

346. Ein w e i s s e r H a s e sprang aus dem Bruch. Sie 
[die Fischer] wollen nicht kommen. „Kommt nur nach!" Sie 
wollen nicht. — Aber den ganzen Winter hatten wir keinen Fang 
wie diesen (Torma, Lohusuu). 

347. Man brachte die Netze auf einer Stelle zusammen, und 
man r ä u c h e r t e d i e N e t z e immer aus. Zum Fischfang 
ging einer voran. Wenn ein H a s e entgegenkam, kehrte man 
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z u r ü c k , dass „wir nicht auf den See gehen, den nächsten Mor-
gen gehen wir auf den See" (Kodavere). 

348. Wenn man fischen geht und einen W o l f sieht, ist das 
Glück hold, sieht man aber einen B ä r e n , so wird jemand den 
Tod finden (Räpina). 

349. Wenn den zum See Gehenden und besonders noch den 
zum erstenmal Gehenden ein F r a u e n z i m m e r , oder ein 
H a s e , oder ein F u c h s , oder ein B ä r entgegenkommt oder 
über den Weg läuft, dann soll man ein übles Glück haben, und mei-
stens kehrt man um und geht nach Hause z u r ü c k (die sog. 
Halbgläubigen von Iisaku). 

350. Auch geschah es manchmal, wenn ein Fischer an den 
See ging, dass ihm ein „Rötling" (punelik), d. i. ein F u с h s be-
gegnete; dann verbarg er sein Netz im Sack und nahm es nicht 
eher heraus als auf dem Fangplatz (Viljandi, V.-Tänasilma). 

351. Wenn auf dem Weg zur Jagd oder zum Fischfang ein 
k l e i n e r V o g e l singt „kütt, kütt, kütt", so hat man, heisst 
es, diesmal kein Glück; wirf t man ihn aber, wenn man ihn hört, 
mit S t e i n e n , oder s c h i e s s t nach ihm, so tut sein Lied 
nichts (Simuna). 

352. Wenn ein Fischer als erstes auf dem Meer einen R a -
b e n bemerkt, sei es durch sein Krächzen oder durch seinen Flug, 
so bedeutete dies, dass es ihm gut gehen würde. Wenn er aber 
eine К r ä h e erblickte, so musste der Fang gering sein (Pärnu). 

Dasselbe, was zum Fischfang gehend gilt, hat auch vom 
Fischfang nach Hause kommend seine Gültigkeit, doch gibt es 
fü r die R ü c k k e h r ganz wenige speziell verzeichnete Rezepte 
(s. auch Nr. 314, vgl. Nr. 104) : 

353. Wenn im Frühling irgendein F r a u e n z i m m e r 
oder ein j u n g e r K n a b e als erste Person am Morgen den See-
leuten entgegenkommt, wenn sie v o m M e e r a n L a n d kom-
men, sei es ein Fremder, der Fische kaufen will, oder jemand aus 
der eigenen Familie, der (die) z. B. von Hause entgegengekom-
men ist, um aus dem Netz Strömlinge aufzulesen, so hat der (die) 
Arme ein übles Glück, dass es sehr wenig Fische gibt. Dann wird 
er (sie) gleich d r e i m a l i n s M e e r g e t a u c h t , dann sei 
am folgenden Morgen das Glück wieder hold (Pöide). Vgl. 
Nr. 291. 

Das äusserste Extrem des Begegnungsmotivs schildert das 
folgende Zusammentreffen von Schiff und Mädchen (vgl. Nr. 
26 ff.) : 
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354. Auf Mon [Insel Muhu] galt es früher als grosses Un-
glück, wenn ein Mädchen ganz nüchtern ein Schiff (suur laev) 
erblickte. Das Schiff übte eine so magische Gewalt auf sie aus, 
dass sie in diesem Jahre g e s c h w ä n g e r t werden musste. — 
J. в. h o l z m a y e r , Osiliana (1872), S. 112. 

Ein interessanter Gegenglauben ist folgende Vorstellung: 

355. Wenn das Mee r e t w a s a u s w i r f t , so rührt es 
kein Tier an, auch keine Krähe, bevor es der M e n s c h g e -
s e h e n hat. — ERA II 16, 506 (8) < Lä-Nigula, Oru, Ranna-
küla — H. Tampere < Priidu Vahtmann, 70 J. a. (1929). 

в 



VIL ZUR FÖRDERUNG DES FISCHGLÜCKS. 

Jegliche Verbote sowie Gebote beim Fischen sind in erster 
Linie dahin gerichtet, das Fischglück zu fördern. Das Fisch-
glück hat;·man seinerseits, wie wir oben gesehen haben, von jenen 
s y m p a t h e t i s c h e n B e z i e h u n g e n und dem A n a l o -
g i e z a u b e r für abhängig gehalten, wohinein der Fischer zum 
Fang gehend oder beim Fang weilend gerät : manche Wesen be-
günstigen das Fischglück, andere wiederum, verderben es. Wie 
die m a g i s c h e B e r ü h r u n g mit dem einen oder anderen 
Wesen auf das Fischglück wirken kann, und welche Handlungen 
oder ,,K ü n s t e" die Fischer beim Fangen zu seiner Förderung 
nicht nur als verboten v e r m e i d e n , sondern auch als geboten 
b e g e h e n sollen (vgl. S. 19), wollen wir nun unten verfolgen: 

356. Bevor man aufs Meer ging, sah der Hausvater zuerst 
alle Fanggeräte sorgfältig durch. Bei dieser Verrichtung durf-
ten keine F r a u e n im Zimmer sein. Geschah es aber, dass eine 
Frau in die Stube kam, so wurde sie r ü c k w ä r t s z u r T ü r 
h i n a u s g e t r i e b e n (Audru). 

357. Eine F r a u darf ihren Mann nicht ohne S c h ü r z e 
auf das Meer begleiten (Kihnu). 

358. Wenn man Meerfische fangen geht, so wischt man mit 
dem s c h m u t z i g e n H e m d e i n e r F r a u den Achter des 
Schiffes sauber ab und sagt dabei das V a t e r u n s e r r ü c k -
w ä r t s auf, dann, heisst es, übt kein Z a u b e r eine Wirkung 
auf das Schiff aus (Jämaja). 

359. Geschah es, dass die Zugnetze nicht gut fingen, so fuhr 
man mit einem W e i b e r r o c k über die Netze, und der Fang 
begann von neuem, und die Beute war besser (Saarde, Kilingi, 
Rae). 

360. Wenn die Netze nicht gut fangen, so muss man sie von 
einem S c h w e i n durchwühlen lassen (Kadrina, Palmse). 

361. Die Fanggeräte muss man von einem S c h w e i n be-
schnüffeln lassen; ein Schwein, heisst es, bringt immer Glück 
(U-Vändra). 
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362. Wenn eine Reuse oder ein Netz fertig war, so wurde 
ein F e r k e l eingefangen und hineingetrieben, damit man reich-
lich Fische fange (Vändra). 

363. Wenn sich ein Strandbewohner an den Strand auf-
macht und ein S c h w e i n sich am Wagen reibt, so bringt die-
ser Wagen Strömlinge heim (Vändra). Vgl. Nr. 338 if. 

364. Man dürfte eine K a t z e nicht in die Fischreuse stek-
ken, dann gingen die Fische nicht mehr in diese Fischreuse (Vil-
jandi). 

365. Wenn die K a t z e einmal in die Fischreuse gegangen 
war, bekam man mit dieser Fischreuse keinen Fisch mehr, bevor 
man sie kurierte. Die Fischreuse, in welcher [die Katze] ge-
wesen ist, legt man auf die Latten zum A u s r ä u c h e r n , bis 
sie wieder gut wird (S.-Jaani). 

366. Wenn der Fischer vom Fischfang kommt, dann gibt 
er d e r K a t z e i m m e r e i n F i s c h l e i n , sonst gäbe es ein 
anderes Mal beim Fischfang kein Glück. Dadurch ist im Volks-
mund ein Spruch entstanden, wenn jemand vom Fischer Fische 
kauf t : „ G i b d e n K a t z e n t e i l d r a u f ! " Was dann auch 
immer erfüllt wird (Äksi). 

367. Wenn „der alte Eckenbewohner" oder, richtiger ge-
sagt, eine M a u s mit ihren Zähnen bei den Fischereigeräten ge-
wesen ist und an ihnen g e n a g t hat, dann bekomme man anders 
nicht mehr gut Fische, denn sie nehme das Glück beim Fischen 
weg, dann musst du die Fischereigeräte mit den Haaren der Maus 
räuchern, oder wenn du die lebendige Maus gefangennehmen 
kannst, so stecke sie dreimal durch dieses durchgenagte Loch und 
lasse sie los, — dann hätten die Fischereigeräte wieder gutes 
Glück (Pöide). 

368. Wenn man beim Herausziehen der Netze sah, dass 
irgendein f r e m d e s T i e r , nicht ein Fisch, ins Netz gegangen 
war, so wurde es sofort v e r b r a n n t (Tõstamaa). 

369. Wenn T ü m m l e r (merisead) ins Netz gerieten, so 
glaubte man, dass diese Netze nicht mehr „ziehen" würden, des-
halb r ä u c h e r t e man die Netze mit Pfeifenpech (Tori). 

370. Geschah es einmal, dass Fische, wie „M e e r h u n d " 1 

und „M e e г о с h s e", ins Netz gerieten, so verdarb dies den frü-
her guten Fang. Diese Fische mussten einzeln gegen den Boden 
des Bootes m i t d e m S t i e f e l a b s a t z z u B r e i g e t r e t e n 
werden (Pärnu). 

1 Estnisch merekoer. Es ist unklar, welcher Fisch darunter ge-
meint ist. 

6* 
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371. Wenn sich unter den Fischen des Fanges ein „M e e r -
h u n d" befand, so glaubte man, dies sei ein Z a u b e r e r . Der 
wurde dann mit den Zähnen z e r r i s s e n oder mit den Füssen 
z e r t r e t e n (Pärnu). 

372. Wenn ein M e e r o c h s e im Netz gefunden wurde, 
so hielt man dies für ein deutliches Anzeichen, dass der b ö s e 
B l i c k oder ein Z a u b e r gewirkt habe. Dann wurden die 
Fanggeräte ebenfalls mit allerlei Kräutern g e r ä u c h e r t 
(Pärnu, Reiu). 

373. Wenn ein F r o s c h oder ein M e e r o c h s e in ein 
neues Netz geriet, so musste das Netz in T a b a k s w a s s e r 
g e k o c h t werden. Man glaubte, dass dies unter dem Einfluss 
eines bösen Z a u b e r s geschehen sei (Pärnu, Reiu). 

374. Nach dem Eisgang ging man gleich ans Netzfischen. 
Geschah es aber, dass beim Hineinlassen des Bootes ins Wasser 
ein F r o s c h darunter entdeckt wurde, so wurde er genommen 
und von den Fischern v e r b r a n n t , oder er wurde zu einem 
Z a u b e r e r gebracht, denn sonst fing das Netz nicht Fische, 
sondern Frösche und anderen Kram (Pärnu, Reiu). 

375. Wenn es geschieht, dass jemand auf dem Meer auf 
den Fischereigeräten einen F r o s c h findet, dann wird dieses 
arme Tier gleich auf eine schreckliche Art getötet, denn es wird 
für den Verderber des Fischereigerätes, von einem b ö s e n 
M e n s c h e n g e s c h i c k t , gehalten (Häädemeeste). 

376. Wenn im Netz ein F r o s c h gefunden wurde, so 
brachte man ihn in die S c h m i e d e , erhitzte ihn auf den Kohlen, 
tat ihn dann auf den Amboss und zerschlug ihn mit dem Hammer 
(Pärnu). 

377. Von böser Vorbedeutung für den Fischfang war auch 
ein F r o s c h , der zufällig ins Netz geriet. Ein im Netz gefun-
dener Frosch wurde im Feuer geröstet und die Fanggeräte mit 
dem beim Rösten entstehenden Rauch g e r ä u c h e r t , um den 
Froschgeruch zu vertreiben und ihnen das Fischglück zu erhalten 
(Häädemeeste, Tahkuranna). 

378. Allgemein wurde der F r o s c h für das schrecklichste 
Tier gehalten. Wenn es sich herausstellte, dass einer ins Boot 
geraten war, so wurde das B o o t g e s c h e u e r t und a u s g e -
r ä u c h e r t , so sorgfältig es ging, und an dem Tage wurde nicht 
aufs Meer hinausgefahren (Tõstamaa, Kärtna). 

379. Wenn beim Fischfang als erstes ein F r o s c h ins 
Netz oder in die Reuse geht, heisst es, lohne es sich diesmal nicht, 
anzufangen zu fischen, denn man fange doch nichts. Ist es aber 
ein K ä f e r , so habe man einen guten Fang (Võnnu). 
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380. Köösel aus Pootsi erzählt : es sei einmal im Netz seines 
Vaters ein F r o s c h m i t d u r c h s c h n i t t e n e r G u r g e l 
gefunden worden. Sein Vater habe nach dem Fund keinen ein-
zigen Fang mit seinem Netz mehr getan. Er "hält den Frosch fü r 
den Grund dafür. Vorher habe er immer viele Fische gefangen. 
— EVR 1, 210 (138) < Tõstamaa, Pootsi — Siegfried Lind 
(1921). 

381. Meine Mutter erzählte, sie seien mit den Netzen auf 
dem Meer gewesen, und eine K r ö t e sei bei den Netzen im Boot 
gewesen. Sie sind ans Ufer gekommen, und die Kröte hat sie 
immer mit bösen Augen angeschaut, den Mund bewegt und die 
Zähne gefletscht. Im Netz ist kein einziger Fisch gewesen. Die 
Mutter hat gedacht : ,,Ich möchte doch sehen, was dir fehlt." Sie 
hat dann die Kröte mit der Zange ergriffen und totgeschlagen 
und unter den Stützpflock getan. 

Am anderen Tage ist ganz f rüh ein Mann hingekommen und 
hat B r o t leihen wollen. Die Mutter hat ihm keins gegeben. Sie 
hat schon gewusst, worum es sich handelte. Am dritten Tage ist 
der Mann bis zum Arsch i m M e e r e gewesen und hat gebeten : 
„Liebe Nichte, komm und b e r ü h r e m i c h doch nur mit der 
Fingerspitze!" Sie hat gesagt: „Gedulde dich noch, kneife noch 
ein wenig!" — „Ich kann nicht. Ich platze." Es sind der Alte 
aus Ruuga und andere (seinesgleichen) solche „Künstler" gewesen. 
Die alte Frau hat sich immer noch ferngehalten, immer noch den 
Finger gehalten. Endlich hat sie ihm den Rand des Arsches 
leicht berührt. Da ist es wie aus einem Spundloch gekommen, 
so dass das Wasser umher grün gewesen ist. 

Am nächsten Tag sind sie mit den Netzen hinausgegangen. 
Die Netze sind auch ganz voll geworden. — ERA II 21, 607/9 (3) 
< Häädemeeste, Orajõe, Kabli — Leida Lepp < Anna Saar, 58 
J. a. (1930). 

Um das Bild über die Einschätzung der magischen Berüh-
rung für das Fischglück abzurunden, wollen wir zur Ergänzung 
noch einige Verbote und Vorzeichen dieser Berührung auch bei der 
Fertigstellung, Behandlung und Aufbewahrung der Fanggeräte 
betrachten : 

382. Kam beim A u f s c h l a g e n d e s N e t z e s solch ein 
r e i c h e r M a n n , oder ein t ü c h t i g e r Mann, so knüpfte man 
gern weiter. Kam einem eine F r a u „ i n s N e t z " (wenn das 
Netz aufgeschlagen wurde), so fing man gar nicht erst an zu 
knüpfen, denn es gab doch kein Glück. Wenn der Gast unglück-
lich ist, hat man kein Glück beim Fang (Muhii, Hellamaa, 
Kallaste). 



86 o. l o o r i t s в x l v . 2 

383. Beim Knüpfen der Netze darf k e i n e W e i b s p e r -
s o n ü b e r d a s N e t z s t e i g e n . Solche verdorbene Netze 
sind sogar fortgeworfen worden (Ta-Maarja, Ka vastu, Praaga 
< Võnnu, Ahja). S. auch Nr. 329. 

384. Wenn die Netze auf dem Boden lagen und man sie 
flickte oder zum Fischfang richtete, so durfte eine F r a u nicht 
über sie h i n w e g s t e i g e n , denn dies, so sagte man, vertrieb 
das Fischglück aus den Netzen (Pärnu, Reiu). 

385. Wenn die Männer im Herbst zum erstenmal die Netze 
richten, so darf keine F r a u ü b e r d i e N e t z e s t e i g e n , 
sonst gibt es das ganze Jahr kein Fischglück. An dem Tage 
darf man auch n i e m a n d e m e t w a s l e i h e n (Tallinn < 
Torma, Lohusuu). Vgl. Nr. 381 u. 441. 

386. Eine W e i b s p e r s o n darf niemals über das Netz, 
d. h. über die Fanggeräte steigen, und wenn sie's schon tut, so 
muss sie i n d e r s e l b e n S p u r z u r ü c k (Iisaku). 

387. Eine verheiratete F r a u durfte niemals über die Fang-
geräte hinwegsteigen, während ein M ä d c h e n dies durfte. 
Fanggeräte anfertigen durfte jedermann (Pärnu, Uulu). 

388. Eine F r a u darf o h n e H o s e n nicht über die Netze 
hinwegsteigen (Rannu). 

389. Frauen Hess man deshalb nicht über das Netz steigen, 
weil bei der Frau (zumal der verheirateten) unten doch a l l e s 
g a n z o f f e n w a r , es war gar k e i n H a l t d a v o r ; deshalb 
fürchtete man dann, dass die Frauen auch die Netzmaschen fü r 
die Fische o f f e n t r e t e n , so dass nichts mehr sie [sc. die 
Fische] festhält (Reigi). 

390. Z u g n e t z f i s c h e r geben besonders darauf acht, 
dass sie n i c h t m i t d e n F ü s s e n a u f d a s N e t z t r e t e n , 
sonst ist diesem das Fangglück „genommen" (Pärnu). 

391. Wer auf sein Netz t r i t t oder s p u c k t , der fängt 
nicht einen einzigen Fisch (Ambla, Тара). 

392. Es ist nicht empfehlenswert, die Netze l o s e auf dem 
Schlitten oder im Boot Hegen zu lassen, es ist besser, sie i n 
e i n em S a c k zu v e r b e r g e n . Man darf die Netze auch 
n i c h t u n o r d e n t l i c h l i e g e n l a s s e n, wo jemand drüber-
weggehen kann (Pärnu). 

393. Nach dem Fang wurden die Netze zum Trocknen auf 
P f o s t e n gehängt. Niemand durfte unter ihnen w e g k r i e -
c h e n . Wenn dies geschah, so musste diese Person r ü c k l i n g s 
den Weg, den sie gekommen, wieder z u r ü c k k r i e c h e n 
(Audru). 
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394. Unter den auf Pfählen ausgehängten Netzen darf nie-
mand d u r c h k r i e c h e n . Nach dem Vorbild des darüber oder 
darunter Hingehenden g e h e n d a n n a u c h d i e F i s c h e a n 
d e n N e t z e n v o r ü b e r (Pärnu). 

395. Eine F r a u durfte ebenfalls nicht unter den an den 
Leinen zum Trocknen ausgehängten Netzen durchkriechen, denn 
eine Frau verdirbt das Fischglück (Pärnu). 

396. Wenn man über einen H a r p u n e n s t i e l oder eine 
A n g e l r u t e h i n w e g s t e i g t , heisst es, bekommt man keine 
Fische (Vigala, Nurtu). 

397. Wenn man mit einer neuen Angel auf Fischfang aus-
geht, s.o darf man niemals ü b e r d i e A n g e l r u t e s t e i g e n , 
wenn man die Angel am Ufer auf den Boden gelegt hat. Wer 
aber unabsichtlich hinübergestiegen ist, der muss d e n s e l b e n 
W e g z u r ü c k k o m m e n , sonst kommt ihm kein Fisch an 
die Angel (Rõuge). 

Es ist hier wohl am Platz, weitere Verbote und Gebote zur 
Förderung des Fischglücks anzuführen, die uns endlich zur Vor-
stellung von magisch wirkenden Z a u b e r w e s e n — wie der 
obenerwähnte Frosch (s. Nr. 373 ff., vgl. auch Nr. 79) — bringen: 

398. Wenn man auf Fischfang ging, durfte man niemals 
mit dem l i n k e n F u s s voran über die Schwelle steigen, denn 
dies hätte magere Beute bedeutet (Pärnu, Sauga). 

399. Wenn ein Fischer einen guten Fang machen will, so 
muss er mit dem l i n k e n F u s s voran ins Boot steigen (San-
gaste, Laatre, Tõlliste). 

400. Man darf niemals a m T a g e auf Fischfang ausgehen, 
sonst kippt einem das Boot um (Vi-Nigula, Malla). 

401. Wenn man aufs Meer zum Fischfang geht, darf man 
das Boot nicht g e g e n d i e S o n n e wenden (Kadrina, Palmse). 

402. Einem Fischer warf man, wenn er sich an den Strand 
aufmachte, einen K n ü p p e l nach und s c h i m p f t e ihn, hof-
fend, ihm damit gutes Fischglück auf den Weg zu geben (Hääde-
meeste, Tahkuranna). 

403. Einem Fischer wirft man am Morgen, wenn er sich 
ans Meer aufmacht, S p ä n e und H o l ζ s t ü c k e nach, dann 
kommt er nie mit leeren Händen heim. J e l ä n g e r d i e H o l z -
s t ü c k e , d e s t o g r ö s s e r d i e F i s c h e (Rõuge). Vgl. 
Nr. 406. 

404. Wenn ein Fischer auf dem Meer einen A l b a t r o s s 
(kalakull) schiesst, so trifft ihn auf dem Meer ein schweres 
Unglück (Tori). 
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405. Hat aber ein Seemann unversehens oder absichtlich 
eine „alte unter dem Busch Befindliche" [d. h. S c h l a n g e ] 
erschlagen, dann sei die Hand fürs Fischfangen verdorben, und 
sie wird nicht anders richtig, als dass man zu Hause einer K a t z e 
h i n t e n d i e E i e r a b s c h n e i d e n muss — so sei die Hand 
wieder von dem Gift des Erschlagens rein und zum Fischfang 
tauglich. Dieselbe Kunst betreiben auch die Tierschneider (Ka-
strierer) : wenn sie eine Schlange getötet haben, dann dürfen sie 
keineswegs ihre Hand an ein Tier legen, dann stürbe das Tier 
gleich, sondern sie müssten auch einer Katze die Eier abschnei-
den, dann sei das Schlangengift von den Händen verschwunden. 
— НИ 18, 33/4 (8) < Pöide — Α. Küng (1889). 

406. Wie man viele Fische fängt, hat ein alter Mann, der 
ein grosser Fischer gewesen ist, einen anderen gelehrt. Und der 
andere Mann hat gehört, dass man vor St. Georg eine S c h l a n g e 
aus dem Walde holen und so verwahren müsse, dass es niemand 
weiss. Davon müsse man jedesmal, wenn man auf Fang aus-
geht, ein Stück abschneiden und in den Handschuh tun. Da hat 
der Mann, der dies gehört, drei Tage im Walde gesucht. Endlich 
hat er eine Schlange gefunden und nach Hause gebracht. Wie 
er aufs Meer gegangen ist, hat er sie mitgenommen. Er hat so-
viel gefangen, dass das Boot nicht mehr gefasst hat. Da hat er 
angefangen, die Fische über den Bootsrand hinauszuwerfen und 
hat gesehen, wie ein M a n n m i t e i n e m g r o s s e n H u t 
F i s c h e i n s N e t z g e w o r f e n hat. Der Mann hat ange-
fangen, die Fische aus dem Boot zu werfen und hat sich nach 
dem Ufer aufgemacht. Da sind die Fische von selbst ins Boot 
gelaufen. Je mehr der Mann hinausgeworfen hat, desto mehr 
sind hereingekommen, zuletzt sind es so viele gewesen, dass das 
Boot angefangen hat zu sinken. Da hat der Mann angefangen zu 
b e t e n . Da hat eine Stimme gesagt : „Hätte ich das früher 
gewusst, so wärst du nicht wieder ans Ufer gekommen." 

Ein anderes Mal hat ein Mann Reusen ausgelegt, und ein 
alter Mann ist; zu ihm gekommen und hat gesagt: „Was machst 
du da ?" Er hat gesagt : „D u s i e h s t e s d o c h , w a s f r a g s t 
d u η о с h ?" Er hat eine S c h n a p s f l a s c h e aus der Tasche 
geholt und selbst gesagt: „Nehmen wir einen zum Begiessen", und 
hat dem anderen auch gegeben. Als die Reusen längere Zeit im 
Wasser gewesen sind, [war] kein Fisch [drinnen]. Endlich hat 
er die Reuse herausgeholt. Als er [sie] herausgeholt hat, da hat 
er gesehen, dass eine Menge S p ä n e darin waren. Er hat die 
Späne in einen Sack getan und v e r b r a n n t . Da ist jener 
Mann, der bei ihm war, als er die Reusen auslegte, sehr k r a n k 
geworden., — E 24022/5 < Kihelkonna — Joh. Anger (1896). 

407. Den grössten Fang bedeutet beim Fischen die F l e d e r -
m a u s . Die Russen legen grossen Eifer an den Tag, einer solchen 
habhaft zu werden, koste es, was es wolle. Von dem R a u c h 
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lässt man etwas unter das Netz, — sobald es ins Wasser gelassen 
wird, ist es auch schon voll. Aber es ist schwer, eine Fleder-
maus zu fangen. Als ich ein Knabe war, hatte die Viehmagd 
im Walde junge Fledermäuse gefangen. Ich Hess sie los, denn 
ich wusste damals noch nicht, dass sie einen so grossen Wert 
haben. Wenn man etwas von dem Rauch ans Netz lassen kann, 
so soll es gleich helfen. — ERA II 129, 444/5 < K.-Jaani, Võisiku, 
Leie — L. Köögardal (1937). 

408. Wenn im Sommer oder Herbst die F i s c h e r e i g e -
r ä t e , wie Stellnetze, Zugnetze, Reusen usw. zum erstenmal auf den 
See gebracht werden, werden sie auf folgende Art von der B a d e -
s t u b e zum See gebracht. — In der Badestube vor der Tür wird 
auf einer alten Pfanne oder einem Stück Kessel ein F e u e r aus 
getrocknetem H e i d e s a n d , G r a s und einer getrockneten 
F l e d e r m a u s angemacht. Dann nimmt einer von denen, die 
an den See gehen, meistens der H a u s v a t e r , diese Fischerei-
geräte einzeln auf, dreht sie d r e i m a l über dem Feuer g e g e n 
d i e S o n n e und wirf t sie dann auf den Wagen oder Schlitten. Wäh-
rend er sie r ä u c h e r t , darf niemand d u r c h d i e T ü r g e h e n , 
besonders keine F r a u . — H II 7, 787 (114) < Iisaku, Tudu-
linna — D. Timotheus (1889). 

Hierzu muss bemerkt werden, dass S c h l a n g e und F l e -
d e r m a u s im estnischen Volksglauben normalerweise zu den 
G e s c h ö p f e n d e s T e u f e l s gehören !. Das Anziehen des 
Fischglücks durch sie weist deshalb offensichtlich schon auf die 
schwarze Kunst der christlichen Zeit hin (vgl. S. 19). Demgegen-
über müssten wir nun andrerseits auch die Aufzeichnungen 
verfolgen, die uns stufenweise zu der ursprünglichen Idee des 
V e r t r e t e r s d e r F i s c h e als der V e r k ö r p e r u n g d e s 
F i s c h g l ü c k s führen und damit noch die altheidnische Vor-
stellung vom F i s c h g e i s t verschwommen widerspiegeln (vgl. 
oben Nr. 281 ff. und unten Nr. 415 ff .) : 

409. Wer g r o s s e F i s c h e fängt, darf diese anderen 
n i c h t z e i g e n , sondern hält sie vor dem b ö s e n B l i c k ver-
borgen (Jõelehtme, Ihasalu). S. auch Nr. 76, vgl. Nr. 81 if. 

410. Wenn ein Fischer auch die kleinen j u n g e n F i s c h e 
nach Hause bringt, so ist sein Fischglück in der betreffenden 
Fangsaison gering (Häädemeeste, Tahkuranna). 

1 Die beiden Fledermaus-Notizen (Nr. 407 f.) sind uns offenbar durch 
die Russen übermittelt. 
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411. Bei manchen Fischern soll es Sitte gewesen sein, jedes-
mal einen F i s c h von der gefangenen Beute bis zum Fang des 
nächsten Tages in der Spitze des Bootes liegen zu lassen — damit 
er Glück brächte (Kuusalu, Viinistu). 

412. Wenn die Fischerboote an den Strand kommen, gehen 
ihnen die F r a u e n an den Strand entgegen. Dabei wurde auch 
ein Zauber angewandt : die Frauen warfen einen G o l d f i s c h 
ins Boot, so konnte das Fischglück nicht fortgebracht werden. 
Dieser Goldfisch war nichts anderes als ein Strömling, der wie 
Gold glänzte. Man glaubte auch, dass dieser Fisch nicht ver-
kauft werden durfte, sonst verkaufte man das Fischglück (Risti, 
Ugla, Mää). 

So sind wir denn schliesslich zu einem ganz primären K o n -
k r e t i s m u s gelangt : ein ausserordentlicher Fisch (bzw. der 
erste gefangene Fisch, s. Nr. 435 u. 443, vgl. den dritten Begeg-
ner Nr. 296!) verkörpert selbst das Fischglück und die fortwäh-
rende Berührung mit einem solchen Fisch gewährt auch seinem 
Besitzer Fischglück. 

Und um die Unterschiede in der Denkweise und Auffassung 
(dementsprechend auch die Widersprüche in der Handlungsweise) 
zwischen der M a g i e der christlichen Jahrhunderte 1 und dem 
aus der Heidenzeit ererbten K u l t der Wasser-, bzw. Fisch-
geister einander gegenüberzustellen, füge ich zum Schluss noch 
folgende charakteristische Beschreibungen hinzu : 

413. Ein alter Mann hat in der K i r c h e während des 
Gottesdienstes mit seinem Fausthandschuh den S t a u b zusam-
mengekehrt und in den H a n d s c h u h getan und nach Hause 
getragen. Ein anderer Mann, der das gesehen, hat ihn gefragt : 
„Was machst du damit?" Er hat geantwortet: ,,Ich bringe mir 
F i s c h g l ü c k nach Hause." — H II 65 499 (6) < Kose — 
J. G. Mesikepp < Jaan Kütt (1901). 

414. ZAUBERKÜNSTE DER STRÖMLINGSFISCHER. 

[Den Anfang S. Nr. 51.] Auch der erste H a n f , der in die 
Netze geknüpft wird, wird, wie die Milchbütten, mit Weihrauch 
— auch mit Eichenholz — g e r ä u c h e r t , zum Schutz gegen 
Z a u b e r e i . Sind die Fanggeräte fertig, so werden sie anfangs 
nirgends hingebracht, sondern werden erst dann ans Meer ge-

1 S. auch Nr. 63 u. 64, wo die Erwähnung Petri , des christlichen 
Patrons der Fischer, magisch auf das Fischglück wirken soll. 
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bracht, wenn man darangeht, idie Reuse ins Meer zu setzen. Man 
fürchtet, dass jemand etwas von den Fanggeräten nehmen und 
sie verzaubern, oder seine eigenen Netze mit ihnen räuchern 
könnte. Wenn der Tag des Hinausbringens gekommen ist, geht 
das grösste R ä u c h e r n und D o k t e r n an: wenn man eine 
Hundenase hätte, so röche man den Geruch von Myrrhe (ein bei 
dem russischen Volk heiliges Kraut, womit sie alles beräuchern), 
Weihrauch, Pulvis Jumalis, Herba Lycopodii [? Anethum Foeni-
culi?], Eichenspänen und von vielen andern Kräutern. 

Vor dem Hinausbringen der Netze werden d r e i K r e u z e 
auf das Boot gemacht, vorn am Bug, ebenso auch auf die Fang-
geräte, um sie vor dem Bösen zu bewahren. Auch hat man gehört, 
dass welche das Abscheuliche getan haben, dass sie nach dem hei-
ligen Abendmahl das h e i l i g e B r o t im Munde behalten und 
damit ihre Netze geräuchert ( = geweiht) haben. Ob dies aber 
wahr ist, wissen wir nicht. 

Wenn die Pflöcke eingeschlagen werden, schlägt man zuerst 
dreimal und spricht : „ M ö g e e s S t r ö m l i n g e g e b e n , 
m ö g e e s S t r ö m l i n g e g e b e n ! " Geschieht es dann, dass 
einer reichlich Strömlinge fängt und ein anderer nichts, so heisst 
es : „Der hat gewiss H e x e n s t r ö m l i n g e ( nöiaräimed), es 
sieht aus wie ein Brei, der Mann kennt etwas von der Wortkunst." 
— Gehst du den ganzen Pärnuer Strand ab, überall findest du 
Zauberei, an einem Ort die eine, am anderen die andere Art. Was 
die anderen nicht alles wissen! 

Wenn zur S o n n e n w e n d e und um F a s t n a c h t der 
W i n d aus Süd weht, soll es Strömlinge geben. Es heisst, der 
grosse Strömling schwimme gegen den Wind, der kleine mit dem 
Wind ! 

Einige nehmen, wenn sie die Netze hinausbringen, ein 
M a r i e n k ä f e r c h e n , setzen es auf die Hand und singen : 
„Zeige, zeige, Marienkäferchen, wo man Strömlinge bekommt, 
Strömlinge bekommt." Wohin nun der Käfer fliegt, da bringt 
man die Netze hin, in der Hoffnung, dort Strömlinge zu fangen. 
— E 19842/3 < Tõstamaa, Pootsi — Otto Schantz (1895). 

415. DAS FISCHGLÜCK DES ALTEN PILJANI ANTS. 

So mancher Tag (begann der alte Jaan Käkk seine Erzäh-
lung von Ants) ist in Schaffen und Ruhen, in Sturm und Son-
nenschein vergangen, seit der alte Piljani Ants Wirt zu Piljani 
war. Ei, das war dir mal ein tüchtiger Fischer ! Wenn der auf 
Fang ging, so wusste man stets, dass es Fische gerade heim-
zuschleppen geben würde! Nun liegt er schon manch liebes Jahr 
im Schosse der Erde — möge Gott seine Seele erhöhen und die 
Sünde erniedrigen ! Gegen mich war er immer freundlich. Wenn 
er vom Fischfang kam, warf er mir manchen Stichling oder 
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Barsch in den Hemdschoss. Ich war noch ein Kind und lief ohne 
Hosen umher; er war schon ein grauköpfiger alter Mann. Da 
aber ein Fang gelang und wohlgeriet, trieb er sich ständig auf 
dem See umher (dem See von Raigastvere, der unterhalb des Dor-
fes Raigastvere liegt und mit einem Ende an das Gut Elistvere 
stösst; seine Länge beträgt 4 Werst und seine Breite 1 Werst). 
— Stets bewahrte er sich einen fröhlichen Sinn, ob es regnete oder 
warm war, war ganz einerlei. 

Einmal im Frühjahr, zur Zeit wenn die Brachse laichen, 
war er zum F i s c h s t e c h e n ausgegangen. Einen ganzen 
Sack voll K i e n ä s t e hatte er mit sich genommen und die Spitzen 
der H a r p u n e so scharf wie Nadeln gemacht. Schön, Ants 
fährt über den See auf die Wasserwiese des Gutes (die im Osten 
breit und flach unter dem Seewasser liegt), zündet sein Feuer an 
und macht sich an die Arbeit. „Aber was soll das bedeuten", 
sagt Ants, „dass ich nicht mehr von der Stelle komme?" Er 
hatte wohl aus aller Kraft gerudert, so dass ihm der Schweiss über 
die Backen gelaufen war und die Riemen sich unter seinen Fäu-
sten gebogen hatten, aber er war nicht von der Stelle gekommen. 

Endlich hatte er sich gesagt : „Na, na. Der Kriegsmann 
zieht mit dem Schwert aus, ich mit der Harpune. Da muss ich 
schon nachsehen, was mich hier unter dem Nachen festhält." 
Mit diesen Worten hatte er sich in die Knie geworfen und unter 
den Nachen geschaut. Da hatte er den S e e h ü t e r (järve oidja) 
unter dem Nachen stehen sehen, ein f i s c h a r t i g e s T i e r , 
wTohl anderthalb Faden lang, s ä g e n a r t i g e Z ä h n e au f d e m 
R ü c k e n und vorn einen scharfen Zahn. Gleich hatte er sich 
erhoben, die Harpune zur Hand genommen und gesagt : „Gott 
Väterchen, Gott Söhnchen und Heiliges Geistlein", hatte dann 
die Harpune mit aller Kraft dem Seehüter in dnn Kopf gestossen. 
Klatsch, hatte der Harpunenschlag im See geklungen. Der See-
hüter aber war nach dem Gut gelaufen, dass sich das Wasser hin-
ter ihm geteilt, und hatte „Auu !" g e s c h r i e n , dass der See 
davon widergehallt hatte. 

Nun war Antsens Glück vollständig gewesen. Der Nachen 
wTar frei gewesen, und die Fische, die er gestochen, hatte er alle 
gefangen. Bevor er sich aber an die Arbeit hatte machen können, 
hatte er eine Menge Zeit mit dem S c h ä r f e n d e r H a r p u n e 
verloren, denn der Kopf des Seehüters war so hart gewesen, dass 
sich die Zinken der Harpune alle umgebogen hatten. Darüber 
hatte sich Ants auch bass verwundert, dass es vorher zwar Fische 
wie Brei gegeben, er aber keinen gefangen hatte, während es 
nach seinem Kampf mit dem Seehüter zwar weniger Fische ge-
geben, er aber alle gefangen hatte, die er mit der Harpune getrof-
fen, und so hatte er, Schlag auf Schlag, am Morgen den ganzen 
Nachen voll Fische gehabt. — H II 28, 91/2 (9) <Äksi, Elist-
vere, Raigastvere — August Mauer (1889). 
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In der gebotenen Überlieferung figuriert der „Seehüter" 
deutlich im Sinne des F i s c h g e i s t e s , der in sich die Fische 
repräsentiert, sogar seine F i s c h g e s t a l t noch völlig bewahrt 
hat, und eine Berührung mit dem dann natürlich das Fischglück 
zeitigt (vgl. oben Nr. 281 ff. u. 411 f.). Daneben bringe ich als 
Parallele eine andere Sage von einem fischartigen Wesen, das 
schon nicht mehr den Fischgeist, sondern offenbar wohl den 
W a s s e r g e i s t (resp. den Geist des Gewässers) vertritt, der 
als solcher mit dem Fischglück eigentlich nichts zu tun hat, son-
dern von dem ganz im Gegenteil geglaubt wird, dass er die Fische 
selber auffrässe: 

416. DER SCHWARZSEE. 

In dieser selben Gemeinde (Viitna) gibt es auch einen See, 
Schwarzsee genannt, der seinen Namen wohl vom schwarzen Was-
ser des Sees herleitet. Der See liegt in einem Sumpf und hat 
einen sandigen Boden, der ganz mit gebrochenen Bäumen be-
deckt ist. Es gibt keine Fische im See, die doch die Schönheit 
und den Reichtum eines Sees ausmachen. Dafür aber wachsen 
auf dem Morast Schellbeeren, die von den Dorfweibern schon 
f rüh halbreif abgepflückt und dann auf dem Gut oder in der Stadt 
verkauft werden. (Diese Beeren gibt es hier nirgends in der 
Nähe.) Über diesen See erzählen sich die Leute folgende nette 
Geschichte. 

Einmal haben einige Männer sich vorgenommen, den See 
mit einem Ζ u g n e t z zu versuchen, ob es darin wohl Fische oder 
anderes ähnliches Getier gebe. Nach langem Suchen fingen sie 
endlich ein f i s c h ä h n l i c h e s z o t t i g e s T i e r mit gelbem 
Rücken und grauem Kopf. Das Wasser des Sees rauschte mäch-
tig. Die Männer betrachteten das Tier lange und beschlossen 
endlich, es mit nach Hause zu nehmen, um es den übrigen zu zei-
gen. Doch, о weh ! — Das W a s s e r des Sees erhob sich und 
drohte, die Männer in seinen Wogen zu begraben, wenn sie nicht 
seinen H e r r n und Meister (peremees) freiliessen. Die Män-
ner verstanden es wohl, Hessen das Tier los, und siehe! das Was-
ser ging mit dem Fisch gurgelnd in sein Bett. — Seitdem hat 
niemand das graue Tier gesehen. Es sind auch Fische in den 
See gesetzt worden, damit sie sich dort vermehren sollten, doch 
hat sie niemand mehr dort gesehen. Wahrscheinlich frisst sie 
der Alte alle auf. — Η IV 4, 839/41 (1) < Rõuge, Viitna (1891). 

Wie der Vertreter, bzw. der Schutzgeist der Fische und Ver-
mittler des Fischglücks schon ganz a n t h r o p o m o r p h dar-
gestellt wird, möge die folgende aus der germanischen Welt über-
nommene Sage demonstrieren (s. auch Nr. 281 ff.) : 
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417. „DA HAST DU DEINEN EINÄUGIGEN BORG!" 
Männer von Hiiumaa waren in Tahkuranna auf Fang. Eines 

Tages fiel ein Fischer ins Meer. Wohl suchte und suchte man 
ihn, doch konnte man ihn nirgends finden. Endlich kam der 
Mann selbst aus dem Wasser und kletterte ins Schiff. 

Unterdessen hatte ein anderer Fischer einen e i n ä u g i g e n 
D o r s c h aus dem Wasser gezogen. Sobald der aus dem Was-
ser gekletterte Fischer den einäugigen Dorsch im Schiff er-
blickte, ergriff er ihn, warf ihn ins Meer zurück und sagte: „Da 
hast du deinen einäugigen B o r g ! " Die anderen Fischer hüben 
voll Verwunderung an zu fragen, weshalb er den Fisch ins Meer 
geworfen. Nun erzählte der Mann, was er im Meer gesehen. Er 
war auf einen schönen Hof auf dem Grunde des Meeres gefallen. 
Auf dem Hof war ein a l t e r M a n n gewesen, der war gekom-
men und hatte angefangen, ihn zu schelten, weil die Fischer alle 
Tage ihre N e t z e v o r d i e T o r e s e i n e s W e i d e g r u n -
d e s herabliessen. Heute noch hätten sie ihm einen einäugigen 
Borg weggebracht. Er hatte gedroht, die Fischer zu st r a f e n, 
wenn sie ihn nicht endlich in Ruhe Hessen. — ERA II 9, 233/4 
< Ridala, Sinalepa, Turu, Laksi — Meinhard Meiusi < Mari Laks, 
49 J. a. (1928). Vgl. dazu Nr. 431. 

Im russischen Volksglauben sind bekanntlich Wassergeist, 
resp. Fischgeist und Τ e u f e 1 im Laufe der christlichen Jahrhun-
derte völlig gleichgesetzt worden, so dass sogar die Bezeichnung 
'Wassergeist' (russ. водяной) einfach auch 'Teufel' bedeutet. 
Unter russischem Einfluss identifizieren ebenso die Setukesen in 
Ostestland den Wassergeist oft mit dem Teufel und bezeichnen 
beide mit dem Namen näks (deutsch Nix, vgl. schwedisch näck). 
Zur Ergänzung möchte ich nun Beispiele des gleichgelagerten 
Prozesses der Verwandlung aus dem Schutzgeist der Fische in 
einen Teufel von der Westküste Estlands bieten (s. auch Nr. 406), 
die andererseits wieder so manche aus der atlen germanischen 
Welt ererbte Sagen recht gut erhalten hat : 

418. „HUSCH, AUF SANDERS NETZE!" 

Am meisten Zauberei, glaubt man, sei in Sõrve. Man glaubt, 
dass die Leute von Sõrve mit Hilfe der Z a u b e r e i sogar Fische 
fangen. Man sagt auch : „Wer B i e n e n halten will, muss sich 
aus Sõrve einen Zauber holen." — Vor etwa zehn Jahren, viel-
leicht auch heute noch, fahren die Leute von Sõrve jeden Herbst 
auf das Meer von Saareküla auf den S t r ö m l i n g s f a n g , den 
sie dann im Verein mit den örtlichen Anwohnern ausüben. Einer 
der letzteren, H . . . u Sander, hatte bemerkt, dass die Netze der 
Leute von Sõrve viel mehr fingen als ihre eigenen, und hatte sich 
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mit einer Bitte an einen älteren Mann von Sõrve gewandt, der 
denn auch versprochen hatte, die Angelegenheit zu regeln. 

Am Abend, als die Netze ungefähr zehn Kilometer vom 
Strande ins Meer gebracht worden waren und die Männer ge-
gessen und sich dann ausgestreckt hatten, tat der erwähnte San-
der, als ob er schliefe, blinzelte aber über den Bordrand des Boo-
tes nach den Netzen. Bald sah er, wie ein k l e i n e r s c h w a r -
z e r K n a b e mit einem B a d e q u a s t in der Hand seinem Netz-
tau entlangschritt, während er vor sich hinmurmelte: „ H u s c h , 
a u f S a n d e r s N e t z e ! " Ddes zweimal. Am Morgen waren 
Sanders Netze weiss von Strömlingen, während die anderen nichts 
hatten. — E 50159/60 < Pöide — J. Nenn (1917). 

419. DER FISCHTEUFEL. 

Vor noch nicht langer Zeit haben an der Bucht von Pärnu 
zwei Nachbarn gelebt, Fischer ihres Zeichens. Da ihre Wohn-
stätten nahe beieinander gewesen sind, hat es sich häufig ge-
troffen, dass ihre Fanggeräte nahe beieinander gelegen haben. Und 
daran noch nicht genug, dass sie nahe beieinander wohnten und 
Nachbarn waren und oft zusammen nach ihren Netzen sahen, 
sondern sie waren auch, wie es die Fischer ausdrücken, „ein Paar" . 
Doch obgleich die Männer zwar Nachbarn und ein Paar waren, 
blieben doch die Netze des einen stets leer, während sein Partner 
die seinen immer voll hatte. „Es ist wirklich merkwürdig und un-
verständlich", hat der Mann gedacht, „dass meine Netze immer leer 
und seine voll sind. Stehen meine Netze nicht auf derselben 
Stelle wie seine, und tue ich meine Arbeit nicht ebenso sorgfäl-
tig wie er? Aber mein Fleiss und meine Sorge nützen nichts. 
Armut und Hunger sind auf dem Wege, mich zu besuchen. Wäh-
renddessen wird er stehenden Fusses reich. Das kann nicht mit 
rechten Dingen zugehen. Da muss irgendein Z a u b e r oder 
sonst ein Kniff dabei sein — na, es tut nichts, ich will mal sehen." 

'Die Not treibt den Ochsen in den Brunnen', sagt ein altes 
Sprichwort. Die Not trieb auch den armen Mann, sich*nach 
Hilfe umzutun. Er ist zu einem Z a u b e r e r gegangen, der im 
anderen Dorf gewohnt hat, und hat ihm von Grund aus sein Leid 
geklagt. Wie der Alte ihn zu Ende gehört hat, hat er gesagt: 
„Deine Sache steht zwar ein wenig übel — es kann aber noch alles 
gut werden. Ein anderer guter Mann hat dir diesen Streich ge-
spielt. Ich könnte ihm diesen Hund wohl wieder heimschicken, ich 
möchte es aber nicht tun. Doch du kannst noch dein Wunder er-
leben." Darauf ist der Zauberer mit dem Mann aufs Meer hin-
ausgegangen. Wie sie an die Stelle gekommen sind, wo seine 
Fanggeräte gelegen haben, hat er ein L o c h ins Eis schlagen las-
sen. Als der Mann das getan hat, hat er dem Mann s e i n e n 
H u t a u f g e s e t z t und ihm befohlen, sich über das Loch zu 
legen, auf den Grund des Meeres zu schauen und aufzumerken, 
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was er dort sähe. Der Mann hat dem Befehl gehorcht. Doch 
was hat der Mann gesehen? Er hat gesehen, wie ein k l e i n e r 
s c h w a r z e r K n a b e , ein grosses Bündel R e i s i g auf dem 
Rücken, vor seinen Netzen gestanden und alle Fische nach Hause 
zurückgetrieben hat, die in sein Netz gewollt haben. Der Knabe 
hat mit lauter Stimme gerufen : 

„Husch von Finnland, husch von Saaremaa, 
Husch, in die Reuse des Langen Mikk!" 

„Na, was hast du nun gesehen?" hat der Zauberer gefragt : 
„wie konntest du Ärmster Fische fangen, wenn ein W ä c h t e r 
davorstand!" Der Zauberer hat nun unverständliche W o r t e vor 
sich hingemurmelt und gesagt: „Nun fehlt es dir nicht mehr, 
alter Freund !" Darauf sind beide Männer nach Hause gegangen. 
Von der Zeit an ist der schwarze Knabe verschwunden gewesen, 
und die Netze des Mannes sind immer ebenso voll gewesen wie 
die des anderen, so dass er selbst zu essen gehabt und noch ande-
ren davon hat verkaufen können und noch recht reich geworden 
ist. — H II 20, 419/22 (1) Pä-Jaagupi — J. Reinson (1889). 

420. „FREMDE NETZE, DAS EIGENE BOOT." 

Zwei Fischer gingen zusammen auf Fang, doch der eine fing 
immer Fische, der andere nie. Der andere klagte dem ersteren 
sein Leid. Diesem tat er leid und er sprach : „N i m m m e i n 
B o o t u n d m e i n e M ü t z e und gehe aufs Meer !" Der Mann 
nahm sie und ging. Bald nachdem er die Netze ins Meer gelas-
sen, erschien hinter dem Boot ein K n a b e mit einem R u t e n -
b ü n d e l in der Hand und klagte : „ F r e m d e N e t z e , d a s 
e i g e n e B o o t , d i e e i g e n e M ü t z e , w a s b e d e u -
t e t d a s ? " Der Junge verschwand im Wasser, erschien aber 
bald wieder und sagte: „ Sieben Kilometer habe ich abgejagt und 
alle Fische ins Netz gebracht." Der Fischer war furchtbar er-
schrocken, ruderte schnell an den Strand und sprach zum ande-
ren: bNimm deine Fische!" — E 61183/4 — Pühalepa, Suure-
mõisa, Puliste — M. Meiusi < Andrus Viidik, 64 J. a. (1927). 

421. „FREMDER MANN UND FREMDE NETZE." 

Irgendwo haben zwei benachbarte Fischer gelebt. Einer hat 
immer gute Beute gehabt, der andere sehr geringe. Zuletzt hat 
der andere gebeten : „Sei ein guter Mann, lehre mich besser fan-
gen! Du hast immer Fische, ich aber nichts." Da hat der erstere 
gesagt : „Schön. Heute gehe ich nicht aufs Meer. N i m m m e i n 
B o o t u n d m e i n e S c h w i m m e r ! " So geschah es auch. 
Am Abend, als die Netze schon im Wasser und der Tag düster 
geworden, hat der Mann gesehen, wie ein k l e i n e r s c h w a r -
z e r K n a b e dem Netztau entlanggegangen ist und vor sich 
hingesprochen hat : „P e n t s B o o t u n d P e n t s S c h w i m -
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mer . E i n f r e m d e r Mann und f r e m d e Ne t z e." 
Am Morgen ist die Beute an Fischen gross gewesen. — E 50160 
< Pöide — J. Nenn (1917). 

422. „EIGENE MÜTZE, ABER FREMDE NETZREIHE." 

Ein Mann ist auf Fang ausgezogen, aber kein Fisch ist ihm 
ins Netz gekommen. Mach, was du willst, kein R ä u c h e r n und 
nichts hat etwas genützt. Da hat der Mann sich aufgemacht und 
ist zu einem Z a u b e r e r gegangen, um zu fragen, was er tun 
solle, damit die Fische in sein Netz kämen. „Die Netze sind gut, 
und geräuchert habe ich sie auch." Der Zauberer hat den Mann 
geheissen, an einem Donnerstagabend nackt auf eine Eberesche 
zu klettern und zu pfeifen: „Dann kommt der T e u f e l , mit dem 
du über den Fischfang verhandeln kannst, denn er wird dir die 
Fische ins Netz treiben, wenn du einen Handel mit ihm ab-
schliesst." 

Der Mann ist nach Hause gekommen und ist am Donnerstag-
abend nackt auf eine Eberesche geklettert und hat dreimal ge-
pfiffen. Da ist denn auch der T e u f e l z u P f e r d e gekommen 
und hat den Mann gefragt : „Was willst du von mir?" Nun hat 
der Mann dem Teufel sein Leid geklagt. Da hat der Teufel ihm 
seine M ü t z e gegeben und gesagt : „Wenn du auf das Meer hin-
ausgehst, so setze diese Mütze auf, denn dem, der diese Mütze 
aufhat, treibe ich die Fische ins Netz." Der Mann hat die Mütze 
aufgesetzt und ist auf das Meer hinausgegangen. Und waren nun 
die Netze nicht so voll von Fischen, dass sie rissen! 

Einmal hat der Mann die Mütze einem anderen guten Mann 
aufzusetzen gegeben, als dieser auf Fang gegangen ist. Der 
Mann hat die Netze ins Meer gelassen und gewartet, bis sie was 
fingen. Doch plötzlich hat er vom Grunde des Meeres den Aus-
ruf gehört : „M e i n e e i g e n e M ü t z e , a b e r e i n e f r e m d e 
N e t z r e i h e , meine eigene Mütze, aber eine fremde Netzreihe!" 
Obgleich das Gesicht fremd war, wenn auch die Mütze die eigene 
war, hat der Mann doch Fische gehabt, dass ihm die Netze am 
Bersten gewesen sind. — E 19913/4 (1) < Hanila, Massu, Virtsu 
— Α. Reimann (1895). 

Es ist bezeichnend, dass in der entsprechenden Sage bei den 
Liven nicht vom Teufel, sondern von der Meermutter als Fisch-
geist die Rede ist т. 

Und dennoch sind neben dem soeben skizzierten Wandlungs-
prozess von Vorstellungen und Bezeichnungen dafür noch Wider-
halle von ganz primitiver Mentalität und sogar manche ver-
schwommene Reminiszenzen an uralte O p f e r h a n d l u n g e n 

1 O. LOORITS, Liivi rahva usund I (1926), S. 120. 

7 
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sowohl fü r das ' G e w ä s s e r ' direkt wie auch für den dieses 
Gewässer vertretenden „ G e i s t " oder — mit modernisierter 
Terminologie — f ü r den „G o 1 t " in der estnischen Volkstradition 
erhalten : 

423. Wenn die Leute von Hiiu in die Bucht von Pärnu auf 
Fang kamen, wurden ihnen die L e b e n s m i t t e l f ü r die ganze 
Fangzeit mit auf den Weg gegeben. Wenn davon etwas ü b r i g -
b l i e b , assen sie es mit den anderen Fischern zusammen auf, 
denn diese Lebensmittel durften nicht wieder zurück an Land ge-
bracht werden, sonst würde das nächste Mal M a n g e l an 
Lebensmitteln herrschen1 . —: E 84483 (11) < Tõstamaa, Pootsi 
— Α. Mang < Andreas Jakenfelt, 72 J. a. (1933). 

424. Die Fischer kochen, wenn sie auf dem Fangplatz ange-
langt sind, vor allem einen В r e i als Versöhnungsspeise (Emaste, 
Sõru). Man erinnert sich nicht mehr, w e m zur Versöhnung 
diese Mahlzeit gemeint gewesen ist. 

425. Wer gutes Fischglück haben will, muss d e m S e e 
(dem Peipsi) ein S e e l e n w e s e n (hingeline) 2 ν e r s p r e -
c h e η und auch geben. Der hat, heisst es, stets reichlichen Fang. 
Die Strandbewohner sollen heute noch an diesem Glauben fest-
halten. Dass in alten Zeiten dieser Brauch sehr gefürchtet war, 
das zeigen heute noch die Alten, indem sie beim Anblick von 
Strandbewohnern ihre K i n d e r warnen, denn früher sollen die 
Strandbewohner Kinder geraubt und in den See geworfen haben, 
um dadurch, durch das Geschenk einer Seele, grosses Glück im 
Fischfang zu erlangen. — Η I 6, 714 (33) < Vastseliina — 
J. Sandra (1894). 

426. DAS OPFERN FÜR DIE „WASSERGÖTTER". 
Die Fischer kaufen schlechte P f e r d e von den Zigeunern, 

ohne zu handeln. Das Pferd wird drei Tage vor der Opferung 
gekauft. Während dieser Tage bekommt das Pferd Brot und 
Hanfsaat zu fressen. Am letzten Tage wird der Kopf des Pfer-
des mit Honig und Salz eingeschmiert. Schöne Bänder werden 
ihm in die Mähne geflochten, die Füsse werden ihm mit Kordeln 
umwickelt, und zwei alte Mühlsteine werden ihm an den Hals 
gebunden. Um Mitternacht wird das Pferd ans Flussufer ge-
bracht. Wenn das Eis noch nicht gegangen ist, wird das Pferd 
in einem Eisloch ertränkt, wenn das Eis aber schon gegangen ist, 

1 Bekanntlich wurden ja auch die Opferspeisen nicht nach Hause zu-
rückgebracht oder übriggelassen, sondern „zusammen aufgegessen", während 
ursprünglich die Speisen (bzw. die Reste davon) den entsprechenden Geistern 
dargeboten (bzw. hinterlegt) worden sind. 

- Man unterscheidet im Südestnischen zweierlei Seelenwesen: hinge-
line bezeichnet den Menschen, tossidine — das Tier (vgl. russisch душа). 
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so ertränken die Fischer das Pferd in der Mitte des Flusses. Be-
vor man das Pferd ertränken geht, horcht ein Mann am Ufer, 
wann der Gott kommt, und lässt die anderen wissen, dass sie das 
Pferd ertränken können. Wenn das Pferd nicht ertrinkt, so 
nimmt der Wassergott das Opfer nicht an. 

Der G o t t (jummal) lebt im Wasser, stirbt im Herbst und er-
wacht im Frühling vom Schlaf und zerbricht in grossem Groll 
das Eis ; er quält die kleinen Fische, und die grossen Fische gehen 
fort in den grossen Fluss. Wenn der Gott die Gabe angenommen 
hat, beschützt er die Fische und lässt die grossen Fische nicht 
fort in den grossen Fluss gehen, errettet die Fischer vom Winde 
und vom Ertrinken, zerreisst nicht die Netze. Der Gott wartet 
auf dies Opfer; wenn sie kein Opfer bringen können, vernichtet 
er alle Fische und lässt sich anderswo nieder. 

Dann kommen die Fischer nach Hause und halten ein F e s t . 
— E 44624/5 (26) < Võru — G. Sander (1904). Vgl. M. E. 
Eisen, Miks (1913), S. 19, Nr. 25. 

Die zuletzt vorgebrachte Schilderung stammt von den Setu-
kesen und erinnert stark an das Opfern des Pferdes f ü r den 
Wassergeist bei den Russen К 

1

 А. АвАНАСЪЕВЪ, Поэтически! возчр'Ьшя славянъ на природу 
II (1868), а 48. 

7
* 
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Wie hoch man die R e i n h e i t (die U n b e r ü h r t h e i t ! ) 
des Wassers schätzt, und welche Folgen auch die geringste Trü-
bung des Wassers zeitigen kann, mag vor allem der folgende all-
gemeine Glauben bezeugen (vgl. Nr. 31) : 

427. Wenn im Fluss irgendein L a p p e n gefunden wird, 
so soll man keine Fische mehr kriegen, sie sollen gar ganz an 
einen anderen Ort gehen. Die Furcht davor ist gross (Kursi). 

Über die V e r u n r e i n i g u n g v o n G e w ä s s e r n und 
ihr dadurch veranlasstes W a n d e r n an andere Orte gibt es in 
Estland besonders viele -Sagen, von denen ich hier nur eine kleine 
Auswahl bringe 1 : 

428. DER SUMPF VON MÕRDAMA. 
Zwischen den Gemeinden Vändra, Viluvere und Tori liegt 

ein grosser S u m p f . Über die Entstehung dieses Sumpfes er-
zählen die Alten wie folgt. — In alten Zeiten ist hier ein grosser 
S e e gewesen, worin es v i e l e F i s c h e gegeben hat. Am Ost-
rand dieses Sees ist eine I n s e l (diese Insel ist heute noch zu 
sehen; sie ist steiniges Land) gewesen, auf der eine H ü t t e ge-
standen hat, worin Leute gewohnt haben. Einmal hat eine F r a u 
mit einem kleinen K i n d e am Ufer des Sees etwas zu schaffen 
gehabt, wobei sich das Kind schmutzig gemacht hat. Da die Frau 
kein ordentliches Zeug oder einen Lappen zum Wischen zur Hand 
gehabt hat, hat sie einen grossen S c h i l f k o l b e n genommen, 
den die Wellen ans Land gespült hatten, und hat damit d e m 
K i n d d e n S c h m u t z a b g e w i s c h t . Vom selben Tage 
an ist M o o s auf dem Kolben gewachsen. Durch das schnelle 
Wachsen des Mooses ist es bald so gross gewesen, dass es die ganze 
Wasserfläche des Sees in tragendes Land verwandelt hat. — EKS 
8° 1, 929/31 (2) < Vändra — M. Tõnisson (1879). 

1 Vgl. Α. AARNE, Estnische Märchen- und Sagenvarianten ( F F C 25, 
1918), S. 135, Sage Nr. 89'; C. v. STERN, Estnische Volkssagen (Riga, 1935), 
S. 142 ff. (Nr. 178, 180—183'); M. A. CASTREN, Vorlesungen über die finni-
sche Mythologie (St. Petersburg, 1853), 3. 71 f. (mit älteren bibliographi-
schen Hinweisen). 
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429. EIN STIER FÜHRT DEN SEE AN EINEN 
ANDEREN ORT. 

Zu Malla Lageliiva hat es in alten Zeiten einen grossen See 
gegeben. Einst ist die grosse G u t s h e r d e umgekommen, und 
die g e f a l l e n e n T i e r e s i n d i n d e n S e e g e w o r -
f e n worden. Da ist der See von seinem Ort aufgestanden und 
ist nach Üljaste gegangen. Die F i s c h e , die im See gelebt haben, 
sind meist auf dem Weg verlorengegangen. Ein grosser s c h w a r -
z e r S t i e r ist dem See auf dem Wege vorangeschritten, und 
wo sich der Stier niedergelegt hat, ist der See stehengeblieben. — 
H II 9, 66 (2) < Viru-Nigula — August Krikmann (1889). 

430. DER ALTE SEE ZU KURLA. 
In alten Zeiten hat es unter dem Dorf Kurla einen schönen 

f i s c h r e i c h e n S e e gegeben. Fische hat es darin so reich-
lich gegeben, dass die umliegenden Anwohner sie nicht zu ver-
brauchen gewusst haben. Da ist es denn vorgekommen, dass die 
F r a u e n d i e W i n d e l n d e r K i n d e r i m S e e g e w a -
s c h e n und allerlei in den See g e w o r f e n haben, was das Was-
ser verunreinigt und die Fischer geärgert hat. Als nun noch eine 
Frau den H i n t e r n i h r e s K i n d e s m i t d e m S c h w a n z 
e i n e s F i s c h e s a b g e w i s c h t und den Fisch dann lebend 
wieder in den See geworfen hat, da ist die Geduld des Sees zu 
Ende gewesen, und er ist fortgegangen. Dies ist so vor sich 
gegangen. — Es hat sich ein starker W i n d erhoben, der hat 
angefangen, das Wasser hin- und herzuwälzen, wie mit einem Ei 
zu spielen, vom Ufer nach der Mitte zu drehen, bis es sich lang-
sam in die W o l k e n erhoben hat. Von oben aus den Wolken 
hat noch eine klingende S t i m m e die Worte gerufen: „Aus 
Kurla komme ich, aus Kurla, nach Kurnuvere gehe ich, an einem 
neuen Ort zu gedeihen, an einem besseren mich auszudehnen." 
So, heisst es, ist der Kurla-See nach Kurnuvere gegangen. — 
H II 26, 906 (3) < Pilistvere, Kurla — Hans Lindeberg (1891). 

431. ÜBER DEN HEILIGEN SEE VON VIRU-JAAGUPI. 

In Estland hat es bei der Kirche von Viru-Jaagupi, in der 
Gemeinde Küti, nicht weit vom Dorf Kabala, früher einen See 
gegeben, dessen Bett heute noch zu sehen ist, das jetzt Schweine-
acker (Seaväli) genannt wird. Als der See noch dagewesen ist, 
hat eine Häuslersfrau, die am Ufer gewohnt hat, den s c h m u t z i -
g e n H i n t e r n i h r e s K i n d e s m i t e i n e m F i s c h -
s c h w a n z a b g e w i s c h t . Da hat sie auf einmal eine 
S t i m'm e gehört, und die hat gesagt: „Jetzt hast du wohl in dei-
nem Leichtsinn den Hintern deines Kindes mit einem Fisch ge-
wischt, aber es k o m m t d i e Z e i t , w o d u k e i n e n F i s c h 
m e h r i n d e n M u n d b e k o m m s t." Und so, vor den Augen 
der Frau, hat sich der See erhoben und ist fortgegangen, unge-
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fähr gerechnet vier, fünf Werst in den Wald. Und wie er 
gegangen ist, ist er d u r c h e i n e n g r o s s e n B e r g h i n -
d u r c h g e g a n g e n , und die Stelle ist noch im Berg zu sehen, 
wo der See hindurchgegangen ist, und hat dort aus dem Berge 
ein grosses Stück fortgebracht, und diese Stelle im Berg dem Erd-
boden gleichgemacht, und jetzt sieht diese Stelle aus wie ein Tor. 
Das Stück aber, das er fortgetragen hat, hat er nebenan in einen 
bodenlosen Sumpf gebracht, wo jedermann deutlich sehen kann, 
class dies wahr ist. Als der See durch den Berg hindurchgegangen 
ist, hat eine Stimme daraus gerufen: „ K a i , M a i , a u s d e m 
W e g e , d e r S e e k o m m t ! " denn Kai und Mai sind zwei 
Mädchen gewesen, die an jenem Tage im Walde B e e r e n g e -
s a m m e l t haben. Sie haben aber nicht fortlaufen können und 
sind druntergeblieben und sind auch heute noch die S c h u t z -
g e i s t e r (algjad) dieses Sees. Jetzt nennt man diesen See 
den Heiligen See (Pühajärv), denn er ist an einem S o n n t a g 
fortgegangen. 

Einige Jahre später sind zwei Männer aus dem Dorf Kant-
küla in der Gemeinde Rägavere nicht weit vom Ort, wo sich der 
See jetzt befindet, n a c h t s m i t i h r e n O c h s e n i m W a l d e 
a m S e e u f e r g e w e s e n . Sie haben angefangen zu angeln 
und haben einen F i s c h g e f a n g e n , und dieser Fisch ist sehr 
g r o s s gewesen und hat einen s t u m p f e n S c h w a n z ge-
habt. Sie haben ihn nicht tragen können; da haben sie ihre 
O c h s e n i n s J o c h g e s p a n n t und den Fisch mit einem 
grossen Rutenreifen am Joch befestigt, dann haben sie sich auf 
den Heimweg gemacht. Wie sie ein Stück Wegs gegangen sind, 
haben sie eine Stimme gehört, die gefragt hat : „K a i , M a i , 
s i n d d i e S c h w e i n e n o c h a l l e d a ? " Da haben sie eine 
andere Stimme sagen hören, dass der s t u m p f s c h w ä n z i g e 
B o r g f e h l e . Und dann hat eine Stimme angefangen, hinter 
ihnen herzurufen : „Leute, Leute, bringt unseren stumpfschwän-
zigen Borg nicht fort ! Bringt ihr ihn fort, so holt ihr euch 
B a u c h l a s t u n d L e i b w e h f ü r s i e b e n J a h r e ! " (d. h. 
wenn sie das Fleisch dieses Fisches gegessen hätten, so wären sie 
sieben Jahre leidend gewesen). Sie haben ihn aus dem Walde 
herausgeschleppt und dort am Feldrain liegengelassen, und er 
hat den ganzen Sommer dort gelegen, und nicht einmal die Vögel 
haben sein Fleisch gefressen. — H I 4, 27 (9) < Vi-Jaagupi — 
Madis Tennemann (1877). 

432. „BRING MEINE FLINTE NICHT FORT!" 

Im Kirchspiel Ambla liegt auf dem Grund und Boden des 
Gutes Jäneda, an der Grenze von Albu, inmitten eines grossen 
sumpfigen Waldes ein kleiner, rings eingeschlossener See, Jung-
fernsee (Neitsijärv) genannt. Er ist nicht gross, wohl nur zwan-
zig bis dreissig Schritt weit; seine Tiefe misst einige Faden. Die 
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Ufer sind so dünn und schaukeln so, dass sie einen Menschen 
nicht tragen. An einer Seite, nahe dem Ufer, liegt im See ein 
Rasenhügel, der sich recht dünn oder leicht mit dem Ufer ver-
bindet, ungefähr 6—7 Schritt im Durchmesser gross, so hart, 
dass man darauf tanzen könnte, und er bewegt sich nicht, wäh-
rend man andere Stellen nicht mit dem Fuss betreten kann. Man 
gelangt dorthin über feste Latten, die sich vom festen Ufer nach 
dem Inselchen strecken. 

Der Volksmund sagt, dass sich die J u n g f e r (neitsit), die 
im See lebt, in mondhellen Nächten auf jenem Hügel oder Insel-
chen w a s c h e . Auch weiss der Volksmund zu erzählen, dass 
jener See früher in der Gemeinde Albu, im Dorf Soosaare gele-
gen habe. Da aber die D o r f w e i b e r d i e W i n d e l n i h r e r 
K i n d e r d a r i n g e w a s c h e n hätten, so habe sich die See-
jungfer (järvenitsit) so darüber geärgert, dass sie eines Nachts 
den See a u f d e m R ü c k e n e i n e s b u n t e n S c h w e i n s 
auf Jänedaschen Grund und Boden gebracht habe, wo er heute 
noch liegt. Die Stelle, wo sich der See früher befand, ist nicht 
mehr zu erkennen; nur alte Sagen bringen Kunde davon. 

Seit jener Zeit ist die S e e j u n g f e r s o b ö s e , dass sie es 
nicht leiden kann, dass man auch nur ein Stückchen Holz oder 
sonst etwas aus dem See fortbringe. Dann, heisst es, komme sie 
einem mit dem ganzen See über den Hals, e r t r ä n k e einen und 
bringe einen zu sich in den See. Einmal hat der verstorbene 
Häusler Siim von Porgu, aus dem Dorf Magede in der Gemeinde 
Albu, ein d u r c h a u s r e c h t s c h a f f e n e r M e n s c h , der 
niemals gelogen hat, unbewusst ein Stückchen Holz aus dem See 
zwischen den Fingern fortgebracht und sich auf den Heimweg-
gemacht. Einige Schritte vom See hat der Alte eine Stimme 
hinter sich rufen hören ; „ B r i n g m e i n e F l i n t e n i c h t 
f o r t ! " Der Alte hat hinter sich geschaut, hat aber niemand 
gesehen. Da ist er auf seine Weise weitergegangen. Die Stimme 
ein zweites Mal : „Bring meine Flinte nicht fort !" Der Alte hat 
wieder zurückgeschaut, hat aber auch diesmal niemand gesehen. 
Da ist er wieder weitergegangen. Die Stimme zum drittenmal : 
„Bring meine Flinte nicht for t !" Der Alte hat sich umgeschaut 
und mit Schrecken gesehen, wie das W a s s e r i m S e e g e -
k o c h t hat. Da hat er das Stückchen Holz, das er in der Hand 
gehabt hat, hingeworfen — die Geschichte von der Seejungfer 
ist ihm plötzlich eingefallen — und ist nach Hause gelaufen, hat 
auch keine Stimme mehr gehört. 

Die Alten glauben auch heute noch, dass man nichts aus dem 
See fortbringen dürfe; die Seejungfer würde sich dann wirklich 
ärgern und wer weiss was anstellen. — H III 17 691/5 (18) < 
Ambla — J. Tannenthal (1894). 
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433. DER AUSGETROCKNETE BACH >. 

An der Landstrasse nach Tallinn befindet sich, einige Werst 
ausserhalb von Paide, eine talartige Senkung. Von dieser er-
zählt der Volksmund folgendes: In alten Zeiten ist an dieser 
Stelle ein B a c h gewesen. Der ist an allerlei F i s c h e n sehr 
reich gewesen. Das umwohnende Volk fing darin so viel, dass 
es nicht alles hat verzehren können, sondern auch noch davon 
verkauft hat. Jeden Sonntag, wenn der Stecken des Vogtes zur 
Ruhe gekommen war, ist das Volk, jung und alt, zum Fischen 
an den Bach geströmt und abends mit reicher Beute heimge-
kommen. 

Einmal hat eine Frau am Bach d e n H i n t e r n i h r e s 
K i n d e s g e w a s c h e n . Sie hat einen Fisch gefangen, um 
die Reinigung besser ausführen zu können. Der F l u s s h a t 
a n g e f a n g e n , m ä c h t i g zu r a u s c h e n , und der N e c k 
(näkk) hat seinen Kopf herausgestreckt und mit vor Zorn heise-
rer Stimme gerufen: „Wie wagst du, Unwürdige, meine Unter-
tanen so zu schänden ! Dies ist der letzte Fisch, den du hier siehst, 
und wegen deiner Tat will ich alle Fische hier aus dem Bach ver-
schwinden lassen." Alsbald hat das Wasser angefangen, mit 
mächtigem Rauschen und erschreckender Geschwindigkeit dahin-
zuströmen. Gleichzeitig hat der Neck der Frau das K i n d a u s 
d e m A r m g e r i s s e n und fortgebracht. Schreiend hat die 
Frau noch lange am Ufer des früheren Baches gestanden, wo nun 
nur Steine gewesen sind und zwischen den Steinen nur einige 
Kröten umhergepatscht haben. Jeden Abend, wenn die schwere 
Arbeit des Tages vorübergewesen ist, ist die unglückliche Mutter 
an die Stelle gegangen, wo ihr der Neck das Kind ins Wasser 
gerissen hat. 

Das Kind aber hat der Neck mitsamt dem fliessenden Wasser 
in sein Reich gebracht. Es hat im Schloss des Necken ein sehr 
gutes Leben gehabt. Als der Knabe herangewachsen ist, hat der 
Neck ihn z u m R i c h t e r u n d V o r m u n d ü b e r d i e 
F i s c h e b e s t e l l t . Ob er gleich ein gutes Leben gehabt hat, 
hat sich doch seines Herzens die Trauer bemächtigt. Er hat ver-
standen, dass er den anderen nicht ähnlich gewesen ist, und ein 
sonderbares Gefühl hat ihn häufig an die Oberfläche des Wassers 
getrieben. Einmal ist es geschehen, dass er Fischer in einem 
Boot gesehen hat. Freudig ist er auf sie zugegangen. Wie ihn 
aber die Fischer gesehen haben, sind sie sehr erschrocken und 
an Land gerudert. Der Bursche, der nun zum Mann geworden, 
hat nun um so mehr getrauert. Er hat den Wassergeist (vete-
vaim) von Herzen gebeten, ihn an die Oberwelt zu lassen. Der 
hat sich zwar anfangs geweigert; als er aber gesehen hat, dass 

1 Bei A. AARNE, Estnische Märchen- und Sagenvarianten ( F F C 25, 
1918), S. 135 als Sage Nr. 90 verzeichnet. 
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nichts dabei zu machen gewesen ist, hat er seine Bitte erhört und 
hat ihn an Land geschickt; genau an die Stelle, wo er ihn seiner 
Mutter geraubt hatte. 

Die Mutter hat schon Silberfäden im Haar gehabt, hat aber 
immer noch jene Stelle besucht und um ihren Sohn geweint. Nun 
hat der Sohn seine Mutter auf einem Stein sitzend und weinend ge-
funden. Als ihn die Mutter aber gesehen hat, ist sie sehr er-
schrocken, da der Sohn n a c k t und die H a u t s e i n e s 
R ü c k e n s g r ü n u n d m o o s b e w a c h s e n gewesen ist. 
Eilig ist die Mutter davongelaufen, voller Angst, der Neck wolle 
sie fortbringen. Der Sohn ist voll Verzweiflung wieder ins Reich 
der Schatten zurückgekehrt. Die Mutter ist aber seit jener Zeit 
noch trauriger gewesen, und wenn sie sich auch gefürchtet hat, 
wieder auf jenem Stein zu sitzen, so ist sie doch endlich von 
Trauer übermannt wieder hingegangen. Nun hat sie noch häufi-
ger auf dem Stein gesessen und geweint und ist schliesslich gar 
nicht wieder heimgekommen. Der Sohn aber hat den Neck gebe-
ten, die Mutter zu ihm zu holen. Der Neck hat seine Bitte 
erhört und eines Nachts die Mutter vom Stein in sein Wasser-
reich geholt. Seit jener Zeit hat niemand die Frau mehr gesehen, 
und das Volk glaubt, der Neck habe sie in die Wasserwogen ge-
holt. Der Stein heisst aber seit jener Zeit „Stein des Necken" 
(Näkikivi). — H II 53, 347/51 (1) < Vi-Jaagupi — J. Ant (1895). 

Als Parallele zu den obenbehandelten B e s t r a f u n g s -
a r t e n (s. S. 43—48 u. S. 65 f.) seien hier auch noch Schilde-
rungen von der Einweihung oder „Taufe" junger Fischer ge-
bracht, die sehr an das weitbekannte „H ä n s e 1 n" junger See-
leute er inner t 1 : 

434. Ein Anfänger gehört nicht von vornherein in die Sippe 
der Fischer. Es muss eine Taufe an ihm vollzogen werden. Seine 
Genossen, ältere Fischer, binden ihn an ein dickes T a u fest 
und ziehen ihn, auf dem Fangplatz angelangt, d r e i m a l 
u n t e r d e m B o o t d u r c h . Dann erst ist der Anfänger 
durch die Taufe „mit dem Meer verbunden". In den grösseren 
Fischerbooten wird der Täufling m i t T e e r e i n g e s e i f t 
und mit einem stumpfen B e i l r a s i e r t . Wer die Probe nicht 
besteht, fällt dem Spott der Genossen zum Opfer und wird nie 
des Namens Fischer für wert befunden. Der Täufling muss den 
Täufern ein T r i n k g e l d zahlen. — E 84569 (36) < Pärnu — 
V. Lillak < Jüri Lorents, geb. 1861 (1933). 

1 Näheres darüber s. О. LOORITS, About the Baptism of Novices as 
Practised by the Baltic Sailors (Tautosakos Darbai I, Kaunas, 1935, S. 
128—141). 
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435. Um den jungen Fischer zu „taufen", t a u c h t man ihn 
ins Wasser, oder man bindet ihm ein T a u um den Leib und 
z i e h t ihn hinter dem Boot her. Die W e i b e r taufen ihn einfach, 
indem sie ihn mit Wasser b e s p r i t z e n , darauf ziehen ihn die 
Männer d r e i m a l u n t e r d e m B o o t d u r c h . Dadurch 
ist er mit dem Meer verbunden und ein Fischer geworden. 

Der zum Fischer getaufte Neuling muss seinen e r s t e n 
F i s c h l o s l a s s e n , das soll Glück und reiche Beute bringen. 
— E 84631/2 (1,3) < Pärnu — L. Verner < Jaan Palu, geb. 
1854 (1933). 

Das Motiv der B e s t r a f u n g v o n F i s c h d i e b e n ist 
sogar in Ortssagen wie die folgende verwurzelt : 

436. Es ist einmal ein Mann aus dem Walde gekommen und 
am See vorübergegangen. Dort hat er Netze am See gesehen. Er 
hat Fische daraus nehmen wTollen. Das hat ein Z a u b e r e r am 
See gesehen. Er hat einen grossen Sturm geschickt, der das Boot 
umgeworfen hat. Den Mann hat er im Wasser in einen S t e i n 
v e r w a n d e l t , das Boot ebenfalls in einen Stein. Noch jetzt 
liegt auf der Wiese von Peebu ein Stein genau wie ein Boot. — 
ERA II 110, 38 (79) < Kuusalu (die Schüler der Schule zu Vii-
nistu auf Veranlassung von J. Eplik), aufgezeichnet von Joosep 
Manitski (1935). 

Zur Beleuchtung des estnischen F i s c h e r r e c h t s möchte 
ich noch folgende kürzere Beiträge anführen (vgl. Kap. I, s. auch 
Nr. 355 u. 385) : 

437. ÜBER DAS BRAUCHTUM BEI DER FISCHEREI. 

Der Strand war frei. Jeder hatte seinen P l a t z , wo er seine 
Netze und Fanggeräte trocknen konnte. Wo er einen geeigneten 
Platz fand, dort baute er sich Hütten und Netzhäuser. Die Leute 
von Kiidepää kamen um Johanni an den Strand, Schweine, 
Hühner, Frauen und Kinder mitnehmend. Sie bauten sich warme 
Wohnhäuser und trieben hier Fischfang bis Michaeli; dann gin-
gen sie wieder. Das Meer war frei, so dass der, welcher seine 
Netze zuerst ins Wasser Hess, diesmal Herr des Platzes war. 
Früher gab es keinen D i e b s t a h l an Fanggeräten ; kam er 
aber doch vor, so bestrafte der Dorfälteste den Schuldigen mit 
einer Tracht Prügel. Die bestand aus 5—25 H i e b e n , jeder 
Hieb aus 5 Ruten. Von Fischdiebstahl hat man hier nicht ge-
hört. 

Wenn ein n e u e s N e t z ins Wasser kam, so gab man ihm 
einen Ebereschenzweig mit und tat Salz hinein, damit das Netz, 
wenn es an Menschen vorübergetragen wurde, keinem Zauber er -
liege. 
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Sah man auf der Erde einen Z w e i g und erschrak davor oder 
hielt ihn fü r eine S c h l a n g e und berührte damit die Netze 
eines anderen, so raubte man diesem, so hiess es, das Fisch-
glück. 

Wenn einem ein H a s e oder eine F r a u auf dem Wege zum 
Fischfang b e g e g n e t e, so hatte man schlechtes Fischglück. 

S c h l a n g e n k ö p f e verwahrte man im Bunker des Bootes 
und rieb damit die Angeln, dann hatte man gutes Fischglück. 

Ein N a g e l , von einem T o t e n k r e u z geholt, gab viele 
Fische, wenn man daraus eine Dorschangel machte. Man trug 
auch A m e i s e n s t r e u s e l ins Boot ; das sollte gutes Fisch-
glück bringen. — ERA II 157, 511/3 (10) < Mustjala, Panga — 
Α. Raadia < Reet õunapuu, geb. 1856 (1937). 

438. Der Fischfang war ganz frei. Fischen konnte jeder, 
der ein Netz und ein Boot dazu hatte. An den Strand konnte man 
überall, doch durfte man sich nicht auf einem fremden Platz ein 
Netzhaus bauen. Auf fremdem Boden darf man freilich die Fische 
aus dem Netz klauben, auch sie dort verkaufen, wenn man Käu-
fer findet. Der Strand zwischen der Viehweide und dem Meere 
war frei. Früher war auch das Bauen von Netzhäusern am Meer 
frei. Sie stehen heute noch. Man darf sie nicht abreissen, neue 
jedoch darf man nun auf fremdem Boden nicht mehr bauen. Wer 
seine Netze zuerst ins Wasser lässt, der hat das Recht. Die ande-
ren suchen sich rechts oder links von ihm andere Plätze. 20 Faden 
musste der Zwischenraum zwischen den Netzen betragen. 

Im Winter gab es früher auf je zehn Mann ein Zugnetz. Das 
wurde gezogen. Ein gewisser Winkel des Meeres war gesäubert, 
damit das Netz frei gezogen werden konnte. 

Man brachte die Fische an den Strand und machte daraus 
so viele Haufen, wie Männer am Fang waren. Dann warfen die 
Männer ihre Handschuhe in einen Sack und wühlten sie durch-
einander. Dann nahm der, der den Sack in der Hand hatte, von 
ungefähr einen Handschuh und warf ihn auf einen der Haufen. 
Dies geschah reihum. Kam ihm der eigene Handschuh vor, so 
musste er ihn auch auf den Haufen werfen, der an der Reihe war. 
Dann bekam jeder Mann den Haufen, auf welchem sein Hand-
schuh lag. 

Die Fische wurden für die Haufen nicht gezählt, sondern die 
Haufen wurden nach Augenmass gemacht, und jeder hatte etwas 
dabei zu sagen, wenn er fand, dass dieser oder jener Haufen 
grösser sei, und etwas davon abgenommen werden müsse. 

Hier kam es bei den Fischverkäufen und -einkäufen nicht vor, 
dass einer versuchte, den anderen zu ü b e r v o r t e i l e n . — 
ERA II 157, 599/602 ( l a ) < Mustjala, Võhma — Α. Raadia < 
T. Varik, geb. 1862 (1937). 
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Wie das Fischereitabu an gewisse T a g e gebunden ist, mögen 
die folgenden Beispiele illustrieren (s. auch Nr. 48, 49, 406, 414 
u. 437) : 

439. Auf Sõrve sind die Männer einmal am W e i h -
n a c h t s a b e n d auf Fang gewesen. Sie haben versprochen, 
viele Fische mitzubringen. Sie haben gefischt, sind nicht vor-
wärts, sondern rückwärts gekommen. Ein alter Mann hat ge-
betet, es hat nichts genützt. Endlich haben sie ihre Fanggeräte 
ins Meer geworfen. Nachdem alles ins Meer geworfen war, sind 
sie nach Hause gekommen. Der alte Mann hat gesagt: „Ich habe 
im Frühling vergessen, S a l z ins Meer zu werfen." — E 46188a  

(4) < Kihelkonna — M. J. Eisen (1896). 

440. Wenn am Ρ a u 1 s t a g etwas mit der N a d e l gemacht 
wurde, kam immer irgendein Unglück. Mit einem Wort, Nadel-
arbeit und Gebrauch der Nadel am Paulstag brachte immer Un-
glück statt Glück. Die Arbeit gedieh an jenem Tag nicht. Dar-
über gibt es eine kleine Geschichte, wie Nadelarbeit am Paulstag 
Unglück brachte : 

Einst hat eine Frau am Paulstag ihrem Mann ein kleines 
Schnürchen an den H a n d s c h u h genäht. Der Mann hat die 
Handschuhe angezogen und ist so auf Fischfang gegangen. Meh-
rere Tage ist er so gegangen, und es ist kein Unglück geschehen. 
Eines Tages ist ihm aber der Handschuh ins Meer gefallen. Es 
ist natürlich ein bös Ding, einen Handschuh zu verlieren, und 
der Mann ist ins Meer gesprungen, den Handschuh wiederzuholen. 
Als er ins Meer gesprungen ist, hat er den Handschuh zwar fest-
gekriegt, ist aber selbst dabei e r t r u n k e n . Die alten Leute 
glauben mit Bestimmtheit, dass er ertrank, weil ihm am Paulstag 
ein Schnürchen an den Handschuh genäht worden war. — EVR 
42, 183/4 < Muhu, Suuremõisa — Vassel Noot < Andrei Mets-
niit (1927). 

441. Früher stand in Nabala, dort, wo jetzt der Saartehof 
steht, die Hütte eines Waldhüters. Der Waldhüter war ein alter 
Mann. Die Finger der einen Hand waren ihm zusammengewach-
sen, deshalb wurde er „die Flossenpfote von Saarte" (Saarte 
Lestkäpp) genannt. 

In der Nähe jenes Ortes durchkreuzen Flussarme den Sumpf 
in allen Richtungen und münden in den Piritafluss. In jenen 
Flussarmen gibt es viele Fische. Dort holte sich 'Flossenpfote' 
immer welche. Er hat immer gute Beute an Fischen gehabt; 
wenn er aber seine Netze und die übrigen Fanggeräte a n d e r e n 
l i e h , haben sie nie etwas gefangen. Deshalb glaubten die Leute, 
er stünde mit dem T e u f e l im Bunde. 

Einst ist er am ersten Ρ f i n g s t f e i e r t a g an den Fluss 
gegangen, Fische fangen. Ein alter g r a u e r M a n n hat am 
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Flussufer gestanden und gesagt: „Lieber Freund, komm heute 
nicht Fische fangen, die Fische haben heute abend auch Feier-
tag. Komm morgen abend!" 

Nachdem der graue alte Mann diese Worte gesprochen, ver-
schwand er wie Blei in der Asche. Die 'Flossenpfote von Saarte' 
aber ist fortgegangen und hat an jenem Abend keine Fische gefan-
gen. — H II 65, 610/11 (20) < Jüri — J. Saalverk < Mari Met-
sar (1898). 

So hat sich das Leben der Fischer von Tag zu Tag, und 
von Geschlecht zu Geschlecht abgespielt. Leicht ist es nicht ge-
wesen, doch hat es immerhin einen Gewinn abgeworfen. Schwe-
rer noch haben es die Jäger gehabt, deren Stand entweder ganz 
ausgestorben oder zum Wiiderertum ausgeartet ist, nachdem die 
grösseren Wälder hier im Land in Guts- oder Staatsbesitz über-
gingen. Der Vorzug des Fischerstandes vor dem Jägerstande 
wird durch das folgende, ganz allgemein bekannte Rezept her-
vorgehoben : 

442. Wenn der F i s c h e r zum Fang auf den Fluss hinaus-
geht, kann man den K e s s e l auf das Feuer setzen. Wenn aber 
der J ä g e r auf Jagd in den Wald hinausgeht, darf man den 
Kessel nicht auf das Feuer setzen. Denn es ist leichter, Fische 
im Fluss zu finden als Wild oder Vögel im Walde. Sechzig Jahre 
lang hat Jüri Roots diesen Ausspruch gebraucht (Kursi). 

Und in unserer Zeit, wo man mit Motorbooten fischt, wo man 
die Fische mit Blitzesschnelle im Auto über Land verschickt und 
sogar ins Ausland exportiert, wo sich die Fischer zu Gewerkschaf-
ten zusammengeschlossen haben und in der staatlichen Fischerei-
kammer vertreten sind, erscheint uns eine Erinnerung aus der 
Zeit vor dem Weltkriege wie ein Märchen aus uralten Zeiten, 
deren patriarchalisches und feudales Milieu ein Schulmädchen 
aus einem abgelegenen Fischerdorf wie folgt auf dem Papier ver-
ewigt hat : 

443. Das Mündungsgebiet des Flusses Loode j õgi wird vom 
Volke Kalakoja koht („das Gebiet der Fischkammer") genannt. 
Dies er Name stammt aus der Zeit, als das Gut Orajõe noch in 
Betrieb war. Das Gut hatte sich dort nämlich ein kleines Haus 
zum Trocknen der Fanggeräte aufbauen lassen. Das Volk fing 
an, dies die Fischkammer zu nennen. Während der grossen Fang-
zeiten im Herbst und im Frühling verlegte das Gut die von sei-
ner Branntweinküche gebrauten Vorräte wie Schnaps und Bier 
in die Hütte, damit die Fischer dort ihr mühsam verdientes Geld 
zum Schnapskauf hintragen sollten. Nach dunklen Nächten, 
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wenn die Fischerboote auf dem Meer mit dem Sturm gekämpft 
hatten und endlich mit grosser Anstrengung den Strand erreicht 
hatten, begaben sie sich unverzüglich nach der Fischkammer, um 
ihre angespannten und erschütterten Nerven durch Schnaps und 
Bier zu stärken. Die Weiber und Kinder der Fischer kamen ihre 
Männer nach Hause zu rufen, mussten jedoch stets weinend und 
ohne diese nach Hause gehen. Auf diese Fischkammer hatten 
die Weiber einen grossen Zorn und warfen manchmal ihre Fen-
ster mit Steinen ein. Doch das Gut machte sich nichts aus sol-
chen kleinen Kundgebungen, und bald kam eine neue Ladung 
Alkohol nach der Fischkammer. 

Heute noch stehen an der Mündung des Flusses einige Steine, 
die Reste der Fischkammer. Die Flussmündung hat angefangen 
Arme zu bilden, von denen einzelne über die Mauersteine der 
alten Fischkammer fliessen, sie bespülen und schleifen, als woll-
ten sie es der Zerstörerin manchen Fischerglückes, der alten 
Fischkammer heimzahlen. 

Die oben beschriebene Fischkammer und die Mündung des 
Loodeflusses überhaupt waren in früheren Zeiten einer der gröss-
ten Fangplätze und das wichtigste Handels- und Geschäfts-
zentrum der Zeit. Die Fische wurden in der Hauptsache gegen 
Getreide ausgetauscht. Die Landleute brachten Wagenladungen 
von Korn hin, und nahmen sich Wagenladungen von Fischen vom 
Strande wieder mit. Für ihre Pferde waren neben der Fischkam-
mer Schuppen von Brettern errichtet worden, wo sich die Tiere 
ausruhen konnten. Die Landleute wurden „Freunde" (sõbrad) 
genannt. Manchmal wurden die Freunde mehrere Tage am 
Strande festgehalten, denn die Tiere des Meeres lassen sich nicht 
immer in die Netze locken, und die Freunde sind nie unverrich-
teter Sache wieder abgezogen. Gewöhnlich wurden diese Tage 
des Wartens in der Fischkammer bei Schnaps und Bier zuge-
bracht, wofür schon das Gut Sorge trug. Wenn das Jahr gut 
war, gingen die Fischer gar nicht in ihren Booten auf das Meer 
hinaus, sondern schleppten das Strömlingsnetz hinter den Sand-
bänken (jooma taga), — so werden von den Fischern auch heute 
noch die niedrigen, vom Meer angeschwemmten Sandrücken ge-
nannt. Die „Freunde" luden dann die Fische auf und brachten 
sie ins Innere des Landes. — ERA II 234, 555/7 (8) u. 563/5 (10) 
< Häädemeeste, Orajõe, Treimani — Maimu Kalmuk (Pärnuer 
II. Progymnasium) < Mihkel Krapp, 62 J. a., u. Martin Kalmuk, 
48 J. a. (1939). 

Nachdem wir das Gedanken-, Tat- und Worttabu der est-
nischen Fischer näher betrachtet, haben wir gesehen, wie die 
alte, ursprünglich auf der Zusammenarbeit, der gegenseitigen 
Hilfeleistung und dem gegenseitigen Respekt aufgebaute Berufs-
ethik zum Teil einer egozentrischen, die Genossen beargwöhnenden 
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und beneidenden Denkweise Platz gemacht hat, die den Fischer von 
einem Verbot unreiner Gedanken und Taten zur Anwendung 
der Zauberkräfte der schwarzen Kunst, ja zur Übertragung 
fremden Fischglückes auf ihn selbst verführt hat. Ferner hat 
das alte Gewohnheitsrecht immer mehr der Gesetzgebung weichen 
müssen. Ungeachtet dessen gibt es noch genug Daten über 
die Lebenskraft der älteren und ursprünglicheren Weltanschau-
ung, die nicht auf der Exploitation anderer, auch nicht auf dem 
Raub fremden Fischglücks aufgebaut gewesen ist, die vielmehr die 
maximale Ausbeutung der Naturgüter angestrebt hat. Ohne den 
anderen Schaden zuzufügen, hat der altestnische Fischer und 
Jäger versucht, dem Wasser und dem Wald eine möglichst grosse 
Beute abzugewinnen, wozu er sich bestrebt hat, mit dem Getier 
des Wassers und des Waldes in dauernder Berührung zu stehen, 
ungefähr so, wie dies in der folgenden Beschreibung zum Aus-
druck kommt: 

444. Ooste Mihkel lebte auf dem Oostehof im Dorf Saare-
küla (Gem. Albu) und war ein grosser Jäger und Fischer. Wenn 
der auf Fischfang ging, so brach er d e m e r s t e n H e c h t , 
den er fing, den Kopf ab und salbte sein Netz mit dem Blut. 
Dazu pflegte er zu sprechen : „H i e r b i s t d u u n d d a s B l u t 
d e i n e r B r ü d e r , d a s e u c h a l l e z u s a m m e n f ü h r t . " 
Er fischte im Albufluss und fing immer viel. Wenn er in den 
Wald ging — ohne Hund —, immer erlegte er etwas. Wenn er 
sich L o c k v ö g e l machte, so zogen diese die Spielhähne geradezu 
an. Andere gingen auch in den Wald, aber sie machten keine 
Beute. — ERA II 25, 165/6 (13) < Jä-Madise, Albu, Pallevere, 
Liiva — R. Viidalepp < Eduard Reinok, ungef. 40 J. a. (1930). 



IX. SACHREGISTER. 

Die Zahlen hinter den Stichwörtern weisen auf die S e i t e n , keines-
wegs auf die Nummern der Belegpunkte hin. Deminutiva werden nicht 
besonders angegeben. Manche Stichwörter (wie z. B. Mann, Mensch, setzen, 
sitzen) sind nicht vollständig angeführ t . Gelegentlich sind auch Stichwör-
ter eingeführt worden, die im Text fehlen. 

Aal 53. 
Aas 52. 
Abend 24, 25, 95, 96, 104; abends 24; 

hl. Abendmahl 91. 
Abergläubisch 77. 
Abfallfisch 24. 
Absatz 28, 73. 
Absichtlich (bzw. unabsichtlich) 87, 
88. 

Achsenspitze 22. 
Achter 23, 31, 82. 
Adler 58, 67. 
Albatross 87. 
Alkohol 22, 110. 
Alt 26, 74, 75, 77, 79, 88, 89, 94, 98, 

108, 109; der Alte 70, 85, 93, 95; 
der Älteste 11, 106; alter Böser 70, 
71; alter Dreck 70; alter Gevatter 
70; alter Heide 5; alter Magerer 
70; alter Nichtsnutz 70; alter Nix 
70; alter Oheim 70; alter Petz 70; 
alter Schlechter 70. 

Amboss 84. 
Ameise 9, 53; Ameisenstreusel 107. 
Analogiezauber 82. 
Anethum Foeniculi 91. 
Anfänger 105. 
Angang 31, 43, 72—81; s. Begegnen. 
Angel 32, 36, 46, 53, 56, 64, 87, 107; 

Angel-Mann 32; Angelrute 87; an-
geln 102; Angler 45, 46. 

Animistisch 67, 68. 
Aniterreuse 23. 
Anreden 34. 
Anrufen 37, 64, 71. 
Anthropomorph 93. 
Anzünden 9, 17, 92; entzünden 29. 
Apfelbaum 26. 
Arbeit 70. 
Archaismus 55. 
Ärgern 65, 101, 103. 
Arm (subst.) 29, 66, 104. 
Arm (adj.) 74. 
Arsch 21, 34, 63, 85; s. Gesäss, Hin-

tere. 

Asche 22, 36. 
Assa foetida 36, 49; Teufelsdreck 9. 
Auerhahn 65. 
Auflesen 80, 
Aufsagen 82. 
Aufzählen 44. 
Auge 26, 28 (ausgeschlagen), 32 (Au-

ge heraus) , 35, 36, 53, 54, 85; Au-
genmass 107 ; s. einäugig. 

Ausfahr t 21, 22, 24. 
Ausgiessen 13. 
Ausland 109. 
Aussetzen 15. 
Auto 109. 
Axt 30. 

Bach 104. 
Backen 92. 
Badequast 95. 
Badestube 36, 67, 89. 
Band 24, 25, 98. 
Bank 23, 24, 25. 
Bär 40—47, 50, 55, 56, 61, 66, 70, 80; 

Bärenjäger 68. 
Barbenfang 79. 
Barsch 17, 27, 53, 64, 92. 
Bauchbank 23, 25. 
Bauchlast 102. 
Bauen 106, 107; Bau eines Bootes 

54; Bauen des Zugnetzes 44; Boot·· 
bauer 23. 

Bauer 9, 21, 46: Bauernfisch 68; 
Bauerngehöft 51; Bauernhof 18, 
27. 

Baum 54, 56, 93; Baumsaft 58; Baum-
schwamm 36. 

Beere 75, 102. 
Befehl 11. 
Befreiungskrieg 20. 
Begegnen 65, 72, 107; Begegner 90; 

Begegnung 5; s. Angang. 
Begiessen 88. 
Begleiten 82. 
Behexen 20, 21, 35, 37, 49; Behexung 

29. 
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Beil 105. 
Bein 66. 
Beiname 47, 62, 67, 70. 
Belauschen 68. 
Bellen 51. 
Benachbart 96. 
Beneiden 35. 
Benetzung 10. 
Berg 102. 
Berufsethik 110; Sozialethik 19. 
Berühren 85, 107; Berührung (ma-

gische) 5, 19, 70, 82, 85, 90, 93, 
111; Unberührtheit 100. 

Beschäft igung 70. 
Bescheinen 15. 
Beschlafen 16. 
Beschuldigen 13. 
Besiedeln 9. 
Besprechen 35. 
Bespritzen 106. 
Bestrafen 8, 40, 49, 106; Bes t rafung 

11, 13, 43, 66, 105, 106; s. Strafe . 
Besuch 61. 
Beten 9, 88, 108. 
Be t rug 6, 7, 46. 
Bett 101. 
Beute 6, 7, 11, 13, 14, 17, 20, 29, 34, 

35, 41, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 
87, 90, 96, 97, 104, 106, 108, 111. 

Bezahlen 48. 
Bibel 9. 
Biene 30, 94; Bienenstock 30; Bienen-

zuchten 65. 
Bier 22, 27, 109, 110; Bierfass 15; 

Biergefäss 56; Biergerste 22; Bier-
machen 21, 65. 

Binden 8, 12, 13, 25, 29, 47, 49, 98, 
106; festbinden 105, 106; verbin-
den 105. 

Birke 25. 
Birkhuhn 50, 65. 
Bitten 14, 85, 96, 104. 
Blanker Hintere 44, 45. 
Blei 32. 
Blicken 73; s. böser Blick, erblicken. 
Blind 70. 
Blasse Hand 32; blosser Hintere 46. 
Blut 15, 16, 21, 22, 30, 54, 58, 61, 

63, 64, 111; Blutharnen 58; Blut-
klösse 58; Blutseele 21; bluten 21, 
22; blutig 13, 21, 33; Fischblüt 
54, 111; Menstrualblut 10. 

Blutegel 35. 
Bock (schwedisch) 56. 
Boden 18, 32, 38, 83, 86, 87, 107. 
Bohrer 31. 
Boot 6, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 

24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 
39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 

61, 62, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 91, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 
109, 110; Bootbauer 23; Boots-
baum 54; Bootshafenstein 23; 
Bootshaken 56, 57 ; Bootsmann-
schaft 36; Bootsrand 36, 88; Boots-
schiffer 11. 

Bord 36; Bordrand 95. 
Borg 94, 102. 
Borste 52. 
Böse 35, 39, 64, 73, 84, 85, 105; Bö-

ses 20, 31, 41; der Böse 28, 29, 37, 
70, 71, 91; böser Blick 9, 33, 36, 
37, 73, 84, 89; böser Geist 5, 37, 
62; böser Mensch 17, 28, 84; böser 
Name 37; böses Wort 35, 36, 65, 73. 

Brachs 17, 18, 26, 92. 
Branntwein 30, 48; Branntwein-

küche 109; e. Schnaps. 
Braue 73. 
Brauen 109. 
Brei 98. 
Brennen 20. 
Brett 25, 31, 110. 
Brot 27, 70, 85, 91 (heiliges Brot) , 

98 ; Brotlaib 17 ; Brotmacherin 73 ; 
Brotsack 56, 76. 

Bruch 79. 
Brücke 71. 
Brunnen 15, 16, 23, 74. 
Buchstabe r 39, 54. 
Bug 29, 91. 
Bund 108. 
Bündel 24, 27, 29, 96. 
Bunker 107. 
Bunt 103. 
Bursche 10, 14, 15, 16, 77, 104. 
Busch 69, 88. 
Butte 53. 

Christlich 19, 90, 94. 

Dampf 18. 
Darre, Darrenlat te 36. 
Deichsel 78. 
Delinquent 66. 
Denken (an die F rau) 56. 
Deskriptivwort 56. 
Deutsch 68. 
Dieb 6, 7, 8, 10, 106; Diebstahl 6, 7, 

19, 20, 49, 106. 
Diener 18. 
Dienstag 31. 
Ding (bzw. Unding) 20, 43, 61. 
Doktern 91; s. kurieren. 
Donnerstag 31; Donnerstagabend 97. 
Dorf 9, 95; Dorfältester 106; Dorf-

volk 35; Dorfweib 103. 
Dorsch 28, 53, 56, 94; Dorschangel 

107. 

8 



114 O. LOORITS В XLV.-

Dreck 35, 70. 
Drei 16, 28, 36, 88, 91, 98; dreieckig 

31; dreimal 10, 12, 13, 29, 37, 46, 
47, 49, 66, 73, 76, 80, 83, 89, 91, 
97, 103, 105, 106; dritter 73, 85, 
90. 

Dreissig 33. 
Dreschdarre 36. 
Dudelsack 57. 
Durchziehen 7, 8, 10, 12, 13, 38, 46, 

47, 49, 66, 105, 106. 

Eberesche 9, 97, 106. 
Eckenbewohner 83. 
Egge 20; eggen 20. 
Ehrlich 49. 
Ei 26, 88. 
Eiche 90, 91. 
Eichhorn 41, 43. 
Eigen 96, 97. 
Eigenname 62. 
Eimer 73, 74. 
Einäugiger Fisch 28, 94. 
Einfassungsstrick 25, 28. 
Einig 6. 
Einlassen des Zugnetzes 31; Ein-

lassloch 31. 
Einschmieren 98. 
Einseifen 105. 
Einweihung 105. 
Einzelfang 27. 
Einzelgänger 32. 
Eis 7, 8, 22, 32, 56, 59, 95, 98, 99; 

Eisgang 84; Eisloch 31, 32, 46, 98. 
Eisen 27 ; eisern 25, 29. 
Elentier 44. 
Eller s. Erle. 
Elster 52. 
Ende 49. 
Entgelt 11. 
Entlassen 38; Entlassung 48. 
Equipage 49. 
Erbse 63. 
Erblicken 72, 80, 81, 94. 
Erde 15, 70, 107. 
Erle 54, 58, 61, 63. 
Ersatzwort 50, 62, 67, 68. 
Erschlagen 88. 
Erschrecken 15, 38, 96, 104, 105, 107. 
Ers t 55, 73—80, 84, 90, 106, 107; er-

ster Fang 76; erstes Fanggerät 33; 
erster Fisch 32; erster Hecht 111; 
erstes Mal 5, 6, 28, 32, 48, 61, 74, 
80, 86, 89; erste Person 80; erster 
Tag 32. 

Er t ränken 8, 48, 98, 99, 103; Er-
t ränker 13. 

Ertr inken 13, 61, 62, 99, 108; Er-
trunkener 13. 

Erwachen 99. 
Erwähnen 41, 42, 46, 48, 58, 67, 69r  

71, 72; Erwähnung 5, 37, 39. 
Espenherr 70; Espenwaldfrau 69. 
Essen 10, 14, 15, 36, 39, 65, 68, 69, 

70, 95, 96, 102; Esstisch 69; auf-
essen 8, 20, 48, 98. 

Ethisch (bzw. unethisch) 16, 19, 72; 
s. Berufsethik. 

Euphemismus 20, 49, 55, 62, 69; 
euphemistisch 67. 

Exekution 49. 
Exportieren 109. 

Faden 8, 26, 107. 
Fahren 11, 31 ( fes t fahren) , 76 (vor-

überfahren) , 84 (h inausfahren) ; 
F a h r t 22; s. Ausfahr t , Seefahrt. 

Fällen der Bäume 54. 
Familie 22, 38, 80. 
Fang (Fischfang) , fangen 5—12, 14, 

17—24, 27, 28, 31—49, 54, 56—58, 
64, 65, 67, 71, 73—80, 82—92, 94, 
96—98, 102, 104, 106—109, 111; 
Fänger (Fischfänger) 10, 56, 57, 
67, 74, 79; Fanggenosse i l ; Fang-
gerät 8, 9, 11, 14, 18—21, 29, 32--
34, 36—38, 40, 42, 47, 53, 56, 64, 
76, 79, 82—86, 89—91, 95, 106, 
108, 109; Fangglück s. Glück; 
Fangleute 6; Fangmann 33, 34; 
Fangplatz 22, 78, 80, 98, 105, 110; 
Fangresul ta t 36; Fangsaison 89; 
Fangschiff 33; Fangsteile 79; 
Fangzeit 7, 36, 98, 109; Seehunds-
f ang 58, 59; Seehundsfänger 10. 

Fass 22; s. Bierfass. 
Fastenzeit 40. 
Fastnacht 91. 
Faulbaum 25. 
Faus t 13, 92; Fausthandschuh 12, 

13, 24, 90; Faustrecht 21. 
Feder 30; Federwild 50. 
Fegen 30. 
Fehde 30. 
Feier tag 109. 
Feile 53, 56. 
Feind 20, 34, 59 (Urfeind) ; Feind-

schaft 6, 19; Feindseligkeit 5; 
feindlich 21.. 

Feld 61; Feldarbeit 65; Feldrain 
102. 

Fenster 30, 110. 
Ferkel 70, 83. 
Fer t ig 83, 90; halbfert ig 78. 
Fest 21 (Peko), 99; festlich 21. 
Festland 26, 27, 62; Festlandtier 40, 

41. 
Fet t 46. 
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Fetzen 58. 
Feuer 17, 30, 31, 57, 63, 84, 89, 92, 

109; Feuerstelle 22; Turmieuer 
•j4. 

Fichte 27 ; Fichtenholz 25. 
Finger 103, 108; Finger halten 85; 

Fingerspitze 85. 
Finnland 96. 
Fisch 6—8, 10—14, 17—20, 22—32, 

24 (Abfallfisch), 34—38, 40— 
46, 48, 49, 52—57, 64, 65, 67, 68 
(Bauernfisch), 71, 73, 74, 76, 78— 
80, 83, 84—94, 96, 97, 99—102, 
104, 106—110; f ischartig 92, 93; 
Fischbein 9; Fischbeute s. Beute; 
Fischblut 54; Fischdieb 7, 8, 106; 
Fischfang s. Fang; Fischgeist 
89, 90, 93, 94, 97; Fischgestalt 93; 
Fischglück s. Glück; Fischhan-
del 27 ; Fischhirt 67 ; Fischhüter 
68; Fischkammer 109, 110; Fisch-
kauf 107; Fischkäufer 11, 27; 
Fischloch 35 ; Fischmarkt 27 ; 
Fischplatz 22; fischreich 101; 
Fischreuse 83; Fischschwanz 101; 
Fischstechen 92; Fischstrand 10, 
11, 47; Fischteufel 95; Fisch-Vater 
67; Fischverkauf 107; Fischzug 
32, 79. 

Fischen 17, 18, 31, 34, 35, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 45, 46, 65, 67, 68, 
74, 76, 80, 82, 84, 88, 104, 107, 
108, 109, 111; s. Fisch. 

Fischer 9, 11—14, 17—19, 21—23, 
27, 30—35, 37, 39—44, 46, 47, 49, 
54, 55, 62, 64, 66—69, 71—80, 
82—84, 86—91, 94—96, 98, 99, 
101, 104—106, 109—111; Fischer-
boot 36, 90, 105, 110; Fischer-
bursche 11, 12; Fischergesellschaft 
30; Fischerglück 110; Fischerhütte 
8, 23, 56; Fischermilieu 21; 
Fischerrecht 6, 106; s. Fang. 

Fischerei 9, 49, 50; Fischereigerät 
83, 84, 89; Fischereikammer 109. 

Flachs 19, 26. 
Flasche 20. 
Flechten 98. 
Flecken 27. 
Fledermaus 88, 89. 
Fleisch 52, 57, 58, 61, 102. 
Flicken 44, 77, 86. 
Flimmern 54. 
Flinte 103. 
Flossenpfote 108. 
Fluchen 37, 38, 49. 
Flug 80. 
Flügel des Zugnetzes 71. 
Fluss 7, 19, 99, 100, 104, 108, 109, 

110; Flussarm 108, 110; Fluss-
mündung 109, 110; Flussufer" 98, 
109. 

Flüstern 65. 
Flutwind 8< 
Formel 28, 29; s. Spruch. 
F rage 37 ; f ragen 14, 36, 65, 74, 88, 

90, 94, 96, 97. 
Franse 29, 40. 
F r au 5, 15, 23, 43, 56, 65, 74, 76, 

77, 78, 79, 82, 86, 87, 89, 90, 100, 
101, 104, 106, 107, 108; Frauens-
person 76, 77; Frauenzimmer 31, 
33, 61, 75, 76, 80; Espenwaldfrau 
69; Gutsf rau 7. 

Frei 106, 107; freilassen 93. 
Fremd 20, 83, 96, 97, 107, 111; Frem-

der 28, 32, 34, 35, 44, 48, 73, 80; 
Fremdwort 55. 

Fressen 69, 98; auffressen 93. 
Freund 110; freundlich 5. 
Freveltat 49. 
Froh 76; fröhlich 73. 
Frosch 35, 42, 50, 52, 56, 79, 84, 85, 

87; Froschgeruch 84. 
Frucht 50; Fruchtbarkei t 21. 
Früh 85. 
F r ü h j a h r 6, 7, 14, 23, 72, 92; Früh-

ling 9, 13, 21, 22, 26, 28, 40, 41, 
60, 80, 99, 108, 109. 

Fuchs 30, 40—46, 48, 50. 61, 64, 65, 
66, 69, 70, 80. 

Fuder 11, 31. 
Fuhrwerk 78. 
Fuss 13, 55, 84, 86, 87, 98. 

Gabe 99. 
Gähnen 40. 
Gans 69. 
Gären 22; Gärgefäss 22. 
Garn 26, 49; Zugnetzgarn 45. 
Gast 60, 61, 85. 
Gebot 33, 72, 82, 87. 
Geburt 15. 
Gedanke 5, 10, 70, I I I . 
Gefahr 77. 
Gefallenes Frauenzimmer 32, gei. 

Mädchen 77, gef. Weib 78; vgl. 
Hure. 

Gefäss 36; Biergefäss 56; Gärgefäss 
22. 

Geheim 49; Geheimfang 7; Geheim-
name 56; Geheimsprache 56, 58, 
59, 62, 67, 68, 69; geheimnisvoll 
10; s. heimlich. 

Gehör 5. 
Geist 42, 98 ; böser Geist 5, 37, 62 ; 

heiliger Geist 92; s. Fischgeist, 
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Waldgeist, Wassergeist; vgl. 
„Netzgeist". 

Geistlich 11; geistliches Lied 9. 
Gelb 93. 
Geld 27, 31, 74, 109; Papiergeld 31; 

Trinkgeld 10, 105. 
Gemeinschaftsfang 9 ; Fischerge-

meinschaft 19; s. Genossenschaft, 
Gesellschaft, Gruppe, Kompanie, 
Mannschaft . 

Genosse 105; Fanggenosse 11; Ge-
nossenschaft 5, 9, 19, 21, 66; Fang-
genossenschaft 11; Netzgenossen-
schaft 9 ; Zugnetzgenossenschaft 
6, 21 ; s. Gemeinschaft. 

Georgstag 26, 88. 
Gerät 22; Gerätedieb 7, 8; s. Fang-

gerät . 
Gericht 12, 13; Lynchgericht 8, 48; 

Selbstgericht 8, 13, 21. 
Germanisch 6, 93, 94. 
Geruch 5, 10, 84 (Froschgeruch), 91. 
Gerüst 27. 
Gesang 38; s. singen. 
Gesäss 66; s. Arsch, Hintere. 
Geschäft 74; Geschäftszentrum 110. 
Geschlechtsorgan 57. 
Geschrei 14. 
Gesellschaft 30 (Fischergesell-

schaf t ) , 31 u. 32 (Zugnetzgesell-
schaft) . 

Gesetz 11; Gesetzgebung 111. 
Gesicht 5, 73, 97. 
Gespräch 30, 31, 44, 70. 
Getier 111. 
Getreide 21, 110; Getreidegras 69; 

Getreidegrasfeld 69. 
Gevatter 69, 70. 
Gewalt 18, 19. 
Gewässer 93, 98, 100. 
Gewebe 65. 
Gewehr 49. 
Gewerkschaft 109. 
Gewohnheitsrecht 111. 
Glessen 32, 44; ausgiessen 13; be-

giessen 88. 
Gift 88. 
Gleichnis 67, 68. 
Glockenläuter 11. 
Glück (bzw. Unglück) 5, 9, 10, 12— 

14, 20, 32—38, 41, 43—45, 47, 58, 
61, 64, 65, 70, 72, 74—83, 85, 87, 
90, 92, 106, 108; Beuteglück 34; 
Fangglück 5, 21, 22, 28, 34, 35, 
76, 79, 86; Fischerglück 110; 
Fischglück 6—8, 19, 20, 22, 24, 
28, 29, 34, 37, 40—42, 46, 73, 74, 
78, 82, 84—87, 89—91, 93, 98, 107, 
111. 

Goldfisch 90. 
Gott 14, 40, 98, 99; Gottesdienst 90; 

Gott Söhnchen 92, Gott Väterchen 
92; Wassergott 98, 99. 

Gras 89; Grasnarbe 23. 
Grau 93, 108, 109; Grauwamsmann 

69. 
Groll 99. 
Gross 68, 87, 88, 89, 91, 96, 99, 101, 

102. 
Grün 85, 105. 
Grund 31, 94, 95, 97. 
Gruppe 6, 32; Gruppenältester 11; s. 

Gemeinschaft. 
Gruss 34; grüssen 16, 33, 34. 
Gurgel 85. 
Gut (adij.) 64, 65, 72, 73, 74, 75, 77, 

78, 79, 80, 83, 87, 96, 97, 98, 107. 
Gut, das 7, 11, 18, 27, 49, 50, 77, 92, 

93, 109, 110; Gutsbesitzer 68; 
Guts f rau 7 ; Gutsherde 101 ; Guts-
her r 10, 13, 17, 18, 19; Gutsver-
walter 18; Grossgut 9, 13. 

Haar 35, 49, 83, 105; behaarter Vo-
gel 69. 

Habgier 17, 18. 
Habicht 70. 
Hafen 24, 25. 
Hafe r 70. 
Hahn 52, 70. 
Haken 32, 56. 
Halbgläubiger 66, 80. 
Häl f te 76. 
Hals 73, 98. 
Halstuch 32. 
Hammer 84. 
Hand 10, 32, 74, 77, 87, 88, 91, 95, 

96, 107, 108; Handschuh 29, 44, 
88, 90, 107, 108; Handvoll 28, 54; 
s. Fausthandschuh. 

Handel 27, 97 ; Handelsreise 27 ; 
Handelszentrum 110; handeln 98. 

Händelmachen 49. 
Hanf 90; Hanfsaa t 98. 
Hängen 86, 87; hängenbleiben 20, 32. 
Hänseln 105. 
Hansisch 66. 
Harmonika 39. 
Harpune 56, 57, 92; Harpunenstiel 

87. 
Hase 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

48, 50, 51, 55, 58, 65, 66, 69, 70, 
78, 79, 80, 107. 

Hass 5. 
Haufen 107. 
Hauptbank 24, 25; Hauptruderbank 

23. 
Häuptl ing 30. 
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Haus 10, 28, 65, 72, 73, 76, 78, 80« 
88, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 103, 
108, 109, 110; Hausecke 31; Haus-
tier 40, 48; Hausvater 82, 89; 
Netzhaus 106, 107; Vorhaus 28; 
Wohnhaus 106. 

Häusler 103; Häuslersf rau 101. 
Haut 105. 
Hecht 18, 19, 27, 64, 111. 
Heckenkirsche 26. 
Heide 5, 64; Heidenzeit 90; s. Teufel. 
Heidesand 89. 
Heilen 49; Heilkraut 9. 
Heilig 91, 92; Heiliger See 102. 
Heimgehen 74; Heimgänger 55; 

Heimkehr 73; heimkehren 46; 
heimwärts 75; Heimweg 103. 

Heimlich 6, 7, 8, 16, 29, 35, 65';· 
Heimlichkeit 56; s. geheim. 

Heimzahlen 110. 
Heiraten 10, 56. 
Heiss 17, 45, 54, 65. 
Hemd 82; Hemdschoss 92. 
Herba Lycopodii 91. 
Herbst 13, 86, 89, 94, 99, 109; Spät-

herbst 26. 
Herde 34, 41; Gutsherde 101. 
Her r 13 (Gutsherr) , 70 (Espenherr) , 

68 (Herrenfisch, Herrenfu t te r ) . 
Herz 10, 56, 64, 65, 104. 
Heu 26 (Heuzeit), 56 (Heumahd, 

Heuschlitten), 78 (Heufuder ) ; 
Langheu 27. 

Heute 76, 94, 96. 
Hexenmeister 16; Hexenströmling 

91; Hexerei 36; s. behexen, ver-
bPYPTI 

Hieb 43*, 44, 49, 106. 
Hilfe 70. 
Himmel 14, 15; Himmelsgegend 63; 

Himmelszeichen 57. 
Hintere 44, 45, 46, 73, 101, 104; s. 

Arsch, Gesäss. -
Hir t 67, 68. 
Hof 22, 29, 30, 43, 50, 94; Hofmarke 

25. 
Holländisch 66. 
Holz 26. 103; Holzstück 87; Eichen-

holz 90; Fichtenholz 25. 
Honig 50, 98. 
Hosen 86, 92. 
Hügel 103. 
Huhn 52, 70, 106. 
Hund 28, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 55, 

56, 57, 61, 65, 70, 78, 111; Wald-
hund 55, 69. 

Hure 78. 
Hut 88. 95. 
Hüten 65, 69; Hüter der Fische 68; 

Seehüter 92, 93; Waldhüter 18, 
108. 

Hüt te 10, 100, 106, 108, 109; Fischer-
hütte 8, 23, 56; Sommerhütte 9. 

Insel 26, 100, 103. 

Jagd 49, 65, 74, 75, 79, 80, 109; ja-^ 
gen 65; Jäger 34, 64, 65, 75, 109, 
111; Seehundsjagd 56, 57, 58. 

J a h r 16, 81, 86, 102. 
J ah rmark t 26, 27. 
Joch 102. 
Johannistag 26, 106. 
Judas 54, 70. 
Jugend 26. 
J u n g 11, 12, 14, 23, 26, 73, 74, 77, 

80, 89, 105, 106; der Junge 15, 39, 
96; Jungfe r 77, 103; Jungfernsee 
102. 

Käfe r 84. 
Kahl 44. 
Kahn 6. 
Kalt 73. 
Kamerad 6. 
Kapitän 54. 
Kartoffel 63. 
Kastr ierer 88. 
Katze 28, 30, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 

59, 61, 78, 79, 83, 88; Katzenteil 83. 
Kaufen 26, 80, 83, 98; Kaufladen 

26; Fischkauf 107; Fischkäufer 
11, 27; loskaufen 66. 

Kaulbarsch 28, 53. 
Kehricht 30, 31. 
Kessel 26, 43, 44, 46, 65, 66, 89; Kes-

selboden 44, 45, 54, 109. 
Kiefer 27. 
Kiel 12, 13, 66; Kielholen 66. 
Kienast 92. 
KiP4 29 
Killo (Kilu) 53, 56. 
Kind 15, 27, 36, 70, 74, 78, 92, 98,. 

100, 101, 103, 104, 106, 110; Kin-
der raub 98. 

Kirche 90, 101. 
Klatschbase 77. 
Klauben 107. 
Kleid 49, 76; Kleidungsstück 29. 
Klein 80, 89, 91, 95, 96, 99, 100, 109, 
Klete 5. 
Klettern 97. 
Knabe 80, 95, 96. 
Knecht 37, 38. 
Knie 92. 
Kniff 34. 
Knochenfuss 69. 
Knüpfen 26, 33, 44, 53, 85, 86, 90. 



118 O. LOORITS В XLV.2 

Knüppel 87. 
Köbel (schwedisch) 55. 
Kobold 70. 
Koch 34, 54; kochen 20, 26, 84, 98, 

103; Kochstelle 44. 
Köder 64. 
Kohl 84. 
König 70. 
Konkretismus 90. 
Kolbe 100. 
Kollektiver Fang 9. 
Komjpanie 10 (Fischfängerkompa-

nie) ; vgl. Gemeinschaft. 
Konterbande 26. 
Kopf 13, 29, 30, 57, 68, 92, 93, 98, 

104, 111. 
Kordel 98. 
Korn 5, 29, 69, 70, 110. 
Körper 10, 13. 
Kot 36. 
K r a f t 34; 3. wünschen. 
Krähe 6, 24, 52, 56, 57, 58, 65, 80, 81. 
Krank 88; Krankheit 29, 49. 
Kratzen 38, 59. 
Kraut 84, 91 ; Heilkraut 9. 
Krebs 35, 42; krebsen 35. 
Kreis schliessen 49. 
Kreuz 24, 28, 91; kreuzen 79; Toten-

kreuz 107. 
Kriechen 86, 87. 
Krieg 20, 27, 39, 109; Kriegsmann 

92 ; Kriegsraub 20. 
Kröte 85, 104. 
Krug 18, 27. 
Krume 29. 
Krumm 56. 
Krüppel 78. 
Kudkuck 52. 
Kuh 42, 51, 55, 56, 61, 63. 
Kühl 71. 
Kult 90. 
Kunst 19, 28, 30, 34, 43, 82, 88, 89, 

111. 
Künstler 85. 
Kupfer 31. 
Kurieren 40, 83; s. doktern. 
Kuss 57. 
Küster 11. 

Lachen 38. 
Laden (Kaufladen) 26; Ladung 110. 
Laichen 92. 
Lämmchen 70. 
Land 35, 63, 80, 100, 104, 105, 109, 

110; Landleute 110; s. Festland. 
Lang 87 ; Langheu 27 ; Langohr-

mann 65. 
Lappen 24, 25, 44, 49, 58, 100. 
Latte 83. 

Laufen 31, 79, 80, 103. 
Läufling 49. 
Laut 33. 
Leben 101; Lebensmittel 98; leben-

dig 42, 83. 
Leber 57. 
Ledern 24, 29, 44. 
Leer 87, 95. 
Leib 12, 66, 106; Leibesstrafe 66; 

Leibweh 102. 
Leiche 58. 
Leichtsinn 101. 
Leihen 85, 86, 108. 
Leine 87. 
Leinen (adj.) 26. 
Lenken 24 ; Lenkseil 56, 57 ; Lenker 

9, 30, 31, 32; vgl. Schiffer. 
Lesen 9, 70. 
Lette 68; lettisch 69. 
Leuchtturm 54. 
Licht 57. 
Lid 26. 
Lied 80; geistliches Lied 9; Volks-

lied 55; s. singen. 
Link 28, 34, 73, 87; links 73, 78, 107. 
Live, livisch 60—63, 65, 69, 97. 
Loben 35. 
Loch 7, 8, 10, 20, 25, 30, 31, 56, 83, 

95; Einlassloch 31; Eisloch 32, 46, 
98. 

Lockvogel 111. 
Löwe 44. 
Luchs 50, 55. 
Lug 5; lügen 103. 
Lunge 13, 57. 
Lynchgericht 8, 48. 

Mädchen 10—16, 23, 39, 78, 80, 81, 
86. 

Mager 70. 
Magie 19, 90; magisch 64, 67, 71, 

81, 87, 90; magische Berührung 
5, 19, 70, 82, 85, 90, 93, 111; ma-
gische Übertragung 19, 111. 

Mahlzeit 69, 70, 98. 
Mähne 98. 
Mangel 98. 
Mann 5, 8 (des trockenen Landes), 

13, 20, 23, 26, 30, 69, 74, 76—78, 
82, 85, 86, 88, 90, 93—97, 99, 102, 
104, 106—110; Männliches 75, 76; 
Mannschaft 10, 23, 24, 36; Manns-
person 31. 75, 77, 78, 79; Fang-
mann 33, 34; Zugnetzmann 31, 32. 

Marienkäferchen 91. 
Masche 20, 26, 33, 86; Maschenwerk 

26. 
Masseinheit 33. 
Mast 23, 38. 
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Maus 39, 52, 55, 61, 69, 70, 83. 
Meer 9, 14, 15, 22, 24, 26, 33, 35,, 

36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46—51, 
54, 57, 60—63, 66, 72, 73, 74, 76— 
82, 84, 85, 87, 88, 91, 94—97, 105— 
108, 110; Meeresbeleuchtung 55; 
Meeresboden 20, 25; Meeresfang 
39, 40; Meeresgott 41, 73; Mee-
resstrand 42, 61; Meerfisch 82; 
Meerhund 83, 84; Meermutter 97; 
Meerochs 53, 83, 84; Meerschwein 
54; Meersprache 62; s. See. 

Mensch 56, 69, 70, 73, 74, 77, 81, 98; 
böser Mensch 17, 28, 84. 

Menstrualblut 10. 
Messer 56. 
Meteorstein 36. 
Michaelistag 106. 
Milch 56; Milchbütte 90. 
Missbrauch 8. 
Mittag 16, 24; Mittagszeit 15. 
Mitte 99. 
Mitternacht 98. 
Möbel 49. 
Monat 21. 
Mond 54; Mondfinsternis 32; mond-

hell 103. 
Moos 100; moosbewachsen 105. 
Morast 93. 
Morgen 7, 14, 21, 29, 35, 36, 74, 77,, 

79, 80, 87, 95, 97; morgens 24, 25, 
26, 77. 

Motorboot 23, 109. 
Möwe 24, 52. 
Mühlstein 98. 
Mund 12, 13, 21, 35, 70, 85, 91. 
Murmeln 95, 96. 
Murren 56. 
Musikinstrument 39. 
Mutter 38, 105; Meermutter 97. 
Mütze 30, 96, 97. 
Myrrhe 91. 

Nachbar 20, 22, 43, 79 (Nachbarin), 
95; Nachbarhof 30. 

Nachen 92. 
Nacht 24, 103, 109; nachts 32, 102, 

105 ; Sommernacht 56. 
Näck (schwedisch) 94. 
Nackt 54, 66, 97, 105. 
Nadel 108; Nadelarbeit 108; Netz-

nadel 26. 
Nagel 20. 107 ; zunageln 27. 
Nagen 83. 
Nähe 70. 
Nähen 32, 44, 108. 
Name 28, 31, 40, 41, 43, 45. 47, 48, 

50, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 
67, 68, 69, 70; Namensseele 67, 

71; böser Name 37; Geheimname 
56. 

Nase 21, 22. 
Nass 7. 
Natürliches Wasser 76. 
Neck 104, 105; s. Näck, Nix. 
Neid 5, 19; neidisch 65, 70, 73; nei-

discher Ausdruck 36; beneiden 35; 
s. böser Blick, böses Wort. 

Nennen 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 
48, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 70. 

Nerven 110. 
Nest 31 ; Schwalbennest 30. 
Netz 6—9, 13, 14, 20, 22, 24—29, 

32—39, 41—47, 49, 52—55, 61, 63,' 
68, 71—74, 78—80, 82—91, 94— 
97, 99, 106, 107, 108, 110, 111;' 
Netzbaum 25; Netzbesitzer 21; 
Netzbier 22; Netzeflicken 77; Netz-
f a n g 77; Netzfischen 84; Netz-
f ü h r e r 31, 32; Netzgarten 24, 26, 
29, 38; „Netzgeist" 24, 25, 26; 
Netzgenossenschaft 9; Netzhalter 
24; Netzhaus 106, 107; Netz-
macher 26, 44; Netznadel 26; 
Netzreihe 25, 97; Netzschiff s. 
Schiff; Netzstange 32; Netzstrick 
27; Netztau 95, 96; Netztuch 28; 
s. Stellnetz, Zugnetz. 

Neu 26, 74, 76, 84, 87, 101, 106, 107; 
Neuling 106. 

Nichte 85. 
Nichts 39, 74; Nichtsnutz 70. 
Niederträchtig 20. 
Nieswurz 28. 
Nix 70, 94; s. Neck. 
Nonne 52. 
Nord 16; Nordwest 15; Nordwind 29. 
Nörgelei 6. 
Nüchtern 81. 

Oberfläche 104. 
Oberlandesgericht 13. 
Oberwelt 104. 
Obst 50. 
Ochs 51, 55, 102. 
Ofen 20, 68. 
Offen 86. 
Oheim 16, 70. 
Ohr 36. 
Omen 72; Vorzeichen 72, 85, 
Opfer 99; Opferhandlung 97; Opfer-

speise 98; opfern 98, 99. 
Organseele 70. 
Ort 100, 101. 

P a a r 95. 
Papiergeld 31. 
Pastor 11; Pas tora t 11. 
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Patron 90. 
Paulstag 108. 
Peko-Fest 21. 
Pelzfell 65. 
Person 78, 80; s. Frau, Mann, Weib. 
Petrus 34, 90. 
Petz 70. 
Pfa f fe 66. 
Pfahl 87. 
Pfanne 44, 89. 
Pfeifen 38, 39, 62, 97. 
Pfeifenpech 83. 
Pferd 27, 31, 32, 42, 51, 61, 97, 98, 

99, 110. 
Pfingstfeiertag 108. 
Pflock 20, 91. 
Pflücken 75. 
Pf lug 29. 
Pfosten 86. 
Pfote 57; bepfotetes Tier 42; Flos-

senpfote 108. 
Pfotze 38. 
Philippus 55. 
Pistole 29, 40. 
Platz 106, 107; Fangplatz 22, 78, 80, 

98, 105, 110; Fischplatz 22. 
Pole, polnisch 68. 
Pope 40, 45, 78. 
Proviant 56. 
Prügel 8, 43, 106; prügeln 44. 
Pseudonym 55, 58, 63, 67, 69. 
Pulvis Jumalis 91. 
Pulwane 49. 

Quälen 99. 
Qualm 28. 
Quappe 42. 
Quecksilber 31. 
Quieken 56. 

Raa 66. 
Rabe 80; Rabenkopf 36. 
Rächen 14, 15. 
Rad 31. 
Rand (Bootsrand) 36, 88, 95. 
Rasenhügel 103. 
Rasieren 105. 
Ratte 52, 55, 61, 69, 70. 
Rauben 105, 107; Raubtier 78; Kin-

derraub 98; Kriegsraub 20. 
Rauch 9, 28, 29, 57, 84, 88, 89; 

räuchern 20, 28, 49, 72, 79, 83, 84, 
89, 90, 91, 97. 

Raufen 6. 
Rebsefangen 43. 
Recht (bzw. Unrecht) 8, 107; Faust-

recht 21 ; Fischerrecht 6, 106. 
Rechts 31, 54, 78, 107. 
Recken 26. 

Reden 10, 31, 34, 41, 42; Redeverbot 
33; anreden 34. 

Regnen 92. 
Reiben 83, 107. 
Reich 27, 74, 78, 79, 85, 96, 101, 104; 

fischreich 101. 
Reife 23, 25. 
Rein (bzw. unrein) 5, 6, 19, 46, 88, 

111; Reinheit 10, 16, 100; reini-
gen 23, 68; Reinigung 104; Ver-
unreinigung 100, 101. 

Reineke-Gevatter 69. 
Reisig 63, 96. 
Reissen 53, 54, 69, 104, 107 ; reissen-

des Tier 41, 46, 62, 70. 
Repräsentieren 67, 93; Repräsentant 

68. 
Reuse 7, 14, 19, 20, 23, 27, 33 (Reu-

senmacher)., 34, 35, 83, 84, 88, 89, 
91, 96. 

Richter 104. 
Riegenstube 30. 
Riemen 92. 
Rind 58; Rindvieh 51. 
Ring 25. 
Rippe 25, 26. 
Rock 82. 
Rök (schwedisch) 57. 
Rolle 53. 
Rose 29. 
Rösten 84. 
Rot 58, 65; Rotauge 17, 26, 27; Rot-

feder 64; Rötling 80. 
Rücken 13, 76, 78, 79, 92, 93, 96, 103, 

105. 
Rückkehr 80. 
Rücklings 86. 
Rückwärts 12, 46, 82, 108. 
Ruder 14, 23, 24; Ruderbank 23; 

rudern 23, 24, 25, 26, 92, 96, 104. 
Rufen 43, 76, 96, 103; Rufp f i f f 38; 

s. anrufen. 
Ruhr 58. 
Russe 18, 19, 41, 44, 66 (Peipsi-

Russe), 67, 68, 71, 88, 89, 99; rus-
sisch 66, 69, 71, 91, 94; grossrus-
sisch 66. 

Russig 44, 46. 
Rute 106; Rutenbündel 96; Ruten-

reifen 102. 

Sache 57. 
Sack 9.J 35, 80, 86, 88, 92, 107; Brot-

sack 56, 76. 
Säen 61. 
Sa f t 56. 
Sagen 33, 34, 36, 37, 61. 
Sägenart ig 92. 
Salben 111. 
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Salz 27, 28, 35, 36, 98, 106, 108; Salz-
fisch 27; salzen 23, 27. 

Samstag 31. 
Sand 28; Sandbank 26, 110; Sand-

rücken 110. 
Säubern 107. 
Schaden 62. 
Schaf 42, 51, 63, 69. 
Schande 12, 13; schänden 104. 
Scharf 92; schärfen 92. 
Schattenreich 105. 
Schaum 22. 
Scheissen 35; Scheisser 34. 
Schellbeere 93. 
Schelten 94. 
Schenkel 20. 
Scherzen 38, 71. 
Scheuem 84. 
Schicht 25; Schichtarbeiterin 77. 
Schiessen 16, 40, 80, 87 ; Schiesspul-

ver 29; Schuss 16, 29. 
Schiff 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 36, 38, 47, 61, 62, 63, 66, 
80, 81, 82, 94; Schiffbau 38; Schiff-
bruch 40; Schiffsboden 28; Schiffs-
s t ra fe 66; Fangschiff 33; Netz-
schiff 23, 24, 27—29, 47; Zugnetz-
schiff 47. 

Schiffer 9, 11, 12, 13, 22—26, 28, 29, 
30, 49; Netzschiffer 27; Zugnetz-
schiffer 47. 

Schilfkolben 100. 
Schimpfen 5, 14, 37, 77, 79, 87 ; be-

schimpfen 32, 77. 
Schlaf 99; schlafen 14, 24, 46, 67, 

68, 95; beschlafen 16. 
Schlag 43; schlagen 20, 21, 25, 44, 

64, 65, 66, 85, 91, 95; Schlägerei 22. 
Schlamm 9, 38. 
Schlange 42, 47, 50, 52, 53, 55, 61, 

63, 69, 70, 88, 89, 107; Schlangen-
biss 29; Schlangenkopf 36, 107. 

Schlauheit 7. 
Schlecht 73—78, 98, 107; schlechtes 

Wort 36; alter Schlechter 70. 
Schleifen 55; Schleifstein 27. 
Schleppen 7, 12, 34, 48. 
Schlitten 86, 89; Schlittenbahn 23; 

Tauschlitten 56. 
Schloss 104. 
Schlüssel 5. 
Schmeicheln 73. 
Schmiede 84. 
Schmuggler 36. 
Schmutz 100; schmutzig 82, 100, 101. 
Schnaps 6, 22, 27, 31, 66, 109, 110; 

Schnapsflasche 11, 88; s. Brannt-
wein. 

Schnee 7, 48. 

Schneiden 20, 40; abschneiden 20, 21, 
28, 88; durchschneiden 85. 

Schnüffeln 79; beschnüffeln 82. 
Schnur 29, 108; Schnurzipfel 20. 
Schön 94, 98. 
Schore 53. 
Schräg 53. 
Schrecklich 84. 
Schreien 12, 13, 92; Geschrei 14. 
Schuh 10. 
Schuldig 11, 12, 13, 49. 
Schulter 34. 
Schuppe 20, 24; Schuppenfisch 27. 
Schuppen 110. 
Schürze 24, 29, 82. 
Schutt 9; s. Kehricht. 
Schutz 90; Schutzgeist 67, 68, 93, 

94, 102. 
Schwalbennest 30. 
Schwängern 81. 
Schwanz 57, 101, 102; Schwanzbank 

23, 25; schwänzig 102. 
Schwärmen 30. 
Schwarz 64, 65, 78, 79, 93, 95, 96, 

101; schwarze Kunst 89, 111; 
schwarze Magie 19. 

Schwede 58; schwedisch 69. 
Schweigegebot 33; Schweigen 34. 
Schwein 30, 48, 50, 51, 56, 61, 63, 79, 

82, 102, 103, 106; Schweinefleisch 
52; Schweinestall 28. 

Schweiss 92. 
Schwelle 16, 87. 
Schwer 63. 
Schwert 92. 
Schwimmen 48, 91 ; nachschwimmen 

8. 
Schwimmer 25, 27, 96. 
Schwören 14, 15, 18; Schwur 18. 
See, der 17, 18, 19, 30, 31, 35, 37, 38, 

41, 42, 43, 66, 67, 76, 80, 89, 92, 93, 
98, 100, 101, 102, 103, 106; Seehü-
ter 92, 93; Seejungfer 103; Heili-
ger See 102; Jungfernsee 102. 

See, die 65; Seefahrt 48; Seefische-
rei 9 : Seehund 10, 28, 36, 40, 52„ 
54, 56, 57, 58, 59, 61, 63; Seehunds-
f a n g s. Fang, J agd ; Seemann 49, 
73, 76, 88; Seeleute 46, 54, 80, 105; 
Seetang 23 ; s. Meer. 

Seele 42, 67, 68; Seelenwesen 56, 98; 
Blutseele 21; Namenseele 71; Or-
ganseele 70. 

Segel 14, 23, 26; segeln 14, 38. 
Segnen 11. 
Sehen 46, 49, 73, 81. 
Seil 13, 24, 44; Lenkseil 56, 57; Se-

gelseil 63. 
Selbstgericht 8, 13, 21. 
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Setukese 70, 94, 99; setukesisch 71. 
Setzen 65, 66, 109; Setzangel 52; 

Setzkorb 8. 
Sexuelle Reinheit 10. 
Sieben 102. 
Sieger 22. 
Siek 53. 
Silber 31, 36. 
Singen 9, 38, 62, 80, 91 ; Gesang 38. 
Sippe 105. 
Sitzen 30; Sitzfläche 54. 
Sohn 105,, 
Soldatensprache 20. 
Sommer 30, 89, 102; Sommerhütte 9; 

Sommernacht 56. 
Sonne 15, 27, 29, 87, 89; Sonnenauf-

gang 26; Sonnenwende 91. 
Sonntag 102, 104. 
Span 21, 28, 87, 88; Eichenspan 91. 
Spannen 102; anspannen 31. 
Sparre 26. 
Speise 66; Opferspeise 98. 
Sipielhahn 111. 
Spiess 26. 
Spinnen 26, 45. 
Spott 105. 
Sprache — s. Geheimsprache, Meer-

sprache, Soldatensprache. 
Sprechen 33, 34, 39, 41, 47, 96; be-

sprechen 35; s. Gespräch, reden, 
sagen. 

Sprichwort 5. 
Springen 56, 69, 79, 108. 
Spruch 70, 83; vgl. 21, 26, 28, 29, 

34—38, 64, 65, 73, 91; s. Formel, 
schwören. 

Spucke 70; spucken 34, 70, 73, 76, 86. 
Spukname 55. 
Spund 31 ; Spundloch 85. 
Spur 56, 79, 86. 
Stadt 27, 93 ; Stadtware 27. 
Stange 30. 
Staub 90. 
Stechen 43, 69, 92; Stecheisen 43. 
Steckenbleiben 9, 31, 41, 47. 
Stehlen 7, 8, 10, 19, 20, 48, 49, 70. 
Steigen 78, 86, 87. 
Stein 7, 17, 25, 26, 27, 29, 36, 66, 

80, 104, 105. 106, 110; Steinofen 
36; Bootshafenstein 23. 

Stellnetz 6, 89. 
Sterben 15, 20, 88, 99. 
Steuer 14, 23, 38, 63. 
Stichling 68, 91. 
Stiefelabsatz 83. 
Stier 101, 
Still 10, 30; stillschweigen 56. 
Stimme 88, 96, 101, 102, 103, 104. 
Stint 17. 

Stof 30, 48. 
Stoff 27. 
S t rafe 6, 10, 12, 14, 21, 30, 37, 45, 

47, 48, 54, 65, 66; s t rafen 12, 94; 
Leibesstrafe 66; Schiffsstrafe 66; 
s. bestrafen. 

Strand 7—12, 14, 15, 21—24, 26—30, 
33, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 
48, 54, 61, 63, 72, 75, 78, 79, 83, 
87, 90, 91, 95, 96, 106, 107, 110; 
Strandbauer 9 ; Strandbewohner 
78, 83, 98. 

Streif ig 69. 
Streit 5, 6, 17, 20, 22, 37, 49; streiten 

5, 6, 21. 
Strick 8, 10, 12, 13, 24, 25, 47; Ein-

fassungsstrick 25, 28; stricken 45. 
Stroh 28. 
Strömling 6, 11, 21, 24, 27, 47, 53, 

56, 79, 80, 83, 90, 91, 95; Ström-
lingsfang 7, 14, 94; Strömlings-
fänger 46; Strömlingsfischer 33, 
90; Strömlingsnetz 77, 110; Hexen-
strömling 91. 

Stube 28, 30, 75. 
Stück 88, 89, 102, 103. 
Stuhl 28. 
Stumpf 102,, 105. 
Sturm 14, 25, 38, 39, 47, 54, 63, 66, 

106, 110. 
Stützpflock 85. 
Süd 91; Südost 63. 
Sumpf 93, 100, 102, 108. 
Sund 26, 27. 
Suppe 26. 
Sympathetische Beziehung 72, 82. 

Tabakswasser 84. 
Tag 15. 16, 31, 32, 60, 61, 73, 74, 77, 

84, 85, 86. 87, 88, 90, 91, 94, 96, 98, 
100, 102, 108, 110. 

Tang 38; Seetang 23. 
Tannenzapfen 53. 
Tanz 26. 
Tasche 88. 
Tau 24, 49, 56, 66, 105, 106; Tau-

schlitten 56. 
Tauchen 11, 46, 47, 65, 80, 106. 
Taufe 105; taufen 106; Täufl ing 

105; ungetauf t 78. 
Tauschen 110. 
Teer 26, 105; teeren 54; teerig 44. 
Teilen 10; Verteilung 17. 
Teufel 5, 37, 39, 40, 45, 46, 50. 54, 

62, 65, 67, 70, 71, 89, 94, 97. 108; 
Teufelssprache 38; Fischteufel 95; 
s. der Alte, der Böse. 

Teufelsdreck 9; Assa foetida 36, 49. 
Tief 12. 
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Tier 27—30, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50,, 
54, 56, 57, 61, 62, 69, 70, 79, 81, 
83, 84, 88, 92, 93, 98, 101, 110; 
Tierschneider 88; Getier 111; Un-
tier 29, 30; s. Waldtier. 

Tisch 69. 
Tod 13, 15, 39, 47, 59, 80; Todesfall 

15. 
Toll 70. 
Tonne 13, 16, 23, 27. 
Topf 30. 
Tor 94, 102; Torpfosten 22. 
Töten 10, 84, 88. 
Totenkreuz 107. 
Totschiessen 16; totschlagen 85. 
Tragen 79, 90. 
Trauer 104, 105; t rauern 104; t rau-

rig 73. 
Traum 43 ; t räumen 13. 
Treiben 97; hinaustreiben 82. 
Trinkgeld 10, 105. 
Trocken 109; Trockenstab 47; trock-

nen 27, 38, 86, 87, 89, 106. 
Trübung 100. 
Trug 5. 
Tuch 22, 37. 
Tüchtig 85. 
Tümmler 83. 
Tunken 46. 
Tür 30, 82, 89; Türschwelle 28. 
Turm 54 (Leuchtturm). 

Übeltäter 70. 
Übernachten 23, 26, 27. 
Übertreten der Netze 78, 86, 87. 
Übervorteilen 107. 
Ufer 13, 17, 85, 87, 88, 99, 100, 101, 

102, 103, 104; Flussufer 98, 109. 
Umarmen 10. 
Umkehren 22, 43, 66, 73—78, 80; s. 

heimkehren, Rückkehr, zurückkeh-
ren. 

Umkippen 87. 
Umkommen 66, 101. 
Umwickeln 98. 
Unberührtheit 100. 
Unbewusst 103. 
Unethisch s. ethisch. 
Ungetauf t 78. 
Unglück s. Glück. 
Unheil 15. 
Unordentlich 86. 
Unrecht s. Recht. 
Unrein s. rein. 
Untertauchen 48. 
Untier 29, 30. 
Unversehens 88. 
Urfeind 59. 
Urin 76. 

Vater 14, 15, 16, 21, 82. 
Vaterunser 82. 
Verachten 66. 
Verbergen 80, 86, 89. 
Verbot 72, 82, 85, 87, 111; Rede-

verbot 33. 
Verbrechen 13; Verbrecher 50, 66. 
Verbrennen 36, 40, 83, 84, 88. 
Verderben 64. 
Verehrung 10. 
Verfaulen 54. 
Verfluchen 19. 
Verführen 16; Ver führer 70. 
Vergehen 11, 12. 
Vergessen 108. 
Vergewaltigen 13; Vergewaltigung 

12. 
Verhauen 8, 43, 44. 
Verheiraten 86. 
Verhexen 33, 65. 
Verkaufen 8, 27, 44, 90, 93, 96, 104, 

107 ; Fischverkauf 107. 
Verkörpern 90; Verkörperung 89. 
Verlassen 8, 48 (des Strandes) . 
Vermittler 67, 93. 
Vernichten 99. 
Verpachten 19. 
Verrotten 54. 
Verrüoktmacher 70. 
Versammeln, sich 22, 24. 
Verscheuchen 17, 18. 
Versöhnen 6, 50; Versöhnungsspeise 

98 ; aussöhnen 49. 
Versprechen 76, 98. 
Verstecken 5, 35. 
Versucher 70. 
Versündigen 50. 
Verteilung 17. 
V e r t rag 18, 19. 
Vertreten 98; Vertreter 68, 89, 93. 
Verunreinigen 101; Verunreinigung 

100. 
Verwalter 18; Gutsverwalter 18. 
Verwandeln 106. 
Verwandter 38, 48. 
Vieh 61, 70; Viehmagd 89; Vieh-

weide 107. 
Vier, vierbeinig 40; Vierfüsser 40; 

vierfüssiges Tier 47. 
Vitalstoff 21, 70. 
Vogel 35, 41, 50, 69 (behaarter) , 80, 

102, 109; Lockvogel 111. 
Vogt 7, 104. 
Volk 35 (Dorfvolk), 109; Volkslied 

55. 
Voll 95. 
Vorbeigehender 35. 
Vordersteven 23, 24. 
Vorhaus 28. 
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Vormund 104. 
Vorrat 109. 
Vorrecht 68. 
Vorübergehen 76, 77; Vorübergehen-

der 34. 
Vorwärts 108. 
Vorzeichen 72, 85. 

Wacholder 28. 
Wächter 8, 96. 
Waden (eine Netzart) 8. 
Wagen 20, 22, 27, 79, 83, 89; Wagen-

ladung 110. 
Wald 9, 35, 63, 65, 75, 88, 89, 102, 

106, 109, 110; Waldgeist 67; 
Waidhund 55, '69; Waldhüter 18, 
108; Waldtier 40, 41, 44, 45, 47, 
48, 65, 69. 

Walken 65. 
Wallach 64, 65. 
Wandern 100. 
Ware 27; Stadtware 27. 
Warm 92, 106. 
Warnen 98. 
Waschen 101, 103, 104. 
Wasser 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 

25, 28, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 65, 
66, 68, 73, 76 (natürliches Wasser, 
d. h. Urin) , 79, 84, 85, 93, 94, 96, 
99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 111; 
Wasserauge 69, Wassergeist 67, 90, 
93, 94, 99, 104; Wassergott 98, 
99; Wasserreich 105; Wasserwiese 
92. 

Weben 45. 
Weg 31, 34, 35, 37—40, 42, 43, 72, 

73, 74, 76—80, 86, 87, 101, 102, 107; 
anderer Weg 76; Heimweg 103; 
Seitenweg 76. 

Weib 61, 75, 93, 103 (Dorfweib), 
106, 110; Weiberrock 82; Weibli-
ches 75; Weibsbild 76; Weibsper-
son 74, 86. 

Weide 61; Weidegrund 94. 
Weidmann 68. 
Weihen 91. 
Weihnachten 26; Weihnachtsabend 

108. 
Weihrauch 90, 91. 
Weinen 14, 105, 110. 
Weiss 79; Weissbrot 27; Weissfisch 

53, 56. 
Welle 15. 
Weltanschauung 19, 67. 
Weltkrieg 27, 109. 
Werfen 17, 18, 20, 80, 88, 101, 107, 

108; nachwerfen 87; umwerfen 
106. 

Wetter 39. 

Wettbewerb 22. 
Wettfahren 21, 22. 
Wiese 106; Wasserwiese 92. 
Wikingerbrauch 21; Wikingerzeit 9. 
Wild 50, 109; Wilderertum 109; Fe-

derwild 50. 
Wilder 69. 
Wind 9, 14, 23, 24, 25, 38, 39, 46, 

57, 59, 63, 71, 76, 91, 99, 101; 
Windschutz 14; Windstille 38; 
Flutwind 8. 

Windel 101, 103. 
AVinter 7, 23, 30, 32, 79, 107; Winter-

f a n g 46, 73; Winterfischer 52. 
Wischen 82, 100; abwischen 101. 
Wohnhaus 106. 
Wolf 28, 30, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 

47, 50, 55, 56, 61, 64, 69, 70, 80; 
Wolfshaar 36; Wolfszahn 36. 

Wolke 101. 
Wort 28, 96 ; Wortkunst 91 ; wort-

los 10; Worttabu 3, 72; Wortver-
bot 66; böses Wort 35, 36, 65, 73; 
Deskriptivwort 56; Ersatzwort 50, 
62, 67, 68; Fremdwort 55. 

Wühlen 56, 82, 107. 
WTunsch 70; Glückwunsch 33, 34, 35, 

37 ; K r a f t wünschen 35, 44. 

Zählen 30, 33, 36, 107. 
Zahn 20, 36, 83, 84, 85, 92. 
Zange 85. 
Zank 37. 
Zauber 82, 84, 90, 94, 95, 106, 111; 

Zauberei 29, 30, 33, 76, 90, 91, 94; 
Zauberer 14, 15, 29, 49, 70, 84, 95, 
96, 97, 106; Zauberkunst 19, 46, 
90 ; Zauberwesen 87 ; verzaubern 
91 ; vgl. Hexe, Kunst, Neid, Spruch. 

Zaun 56 ; Zaunstecken 7 ; Gartenzaun 
31. 

Zeichen 25; Himmelszeichen 57. 
Zeigen 37, 61, 89; sich zeigen 54. 
Zeit (Fangzeit) 7, 36, 98, 109; Hei-

denzeit 90; Heuzeit 26; Mittags-
zeit 15; Wikingerzeit 9. 

Zerbrechen 99. 
Zerren 53, 54. 
Zerreissen 20, 61, 84, 99. 
Zerschlagen 84. 
Zertreten 83, 84. 
Zeug 41, 49, 100. 
Ziege 42, 51, 61; Ziegenbock 51, 56. 
Ziehen 13, 17, 53, 54, 71, 83, 107; 

durchziehen 13; Ziehmannschaft 
10. 

Zigeuner 98. 
Zimmer 82. 
Zitieren 13. 
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Zorn 5, 6, 17, 43, 104, 110. 
Zottig 93. 
Zuber 11. 
Zucker 54. 
Zug 79; Fischzug 32. 
Zugnetz 6, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 28, 

30, 31 (Einlassen des Zugnetzes), 
32, 34, 41, 42, 43, 44 (Bauen des 
Zugnetzes), 45, 46 (Auswerfen des 
Zugnetzes), 47, 53, 54, 71 (Flügel 
des Zugnetzes), 82, 89, 93, 107 ; 
Zugnetzboot 47, 51; Zugnetzfang 
9 ; Zugnetzfischer 86 ; Zugnetzfuder 

E s t n i s c h e 

Ae 25. 
Ahju-perik 51. 
Ahven 53. 
Alg j ad 102. 
Ammuja, hambuja 51. 
Anger jas 53. 
Argpüks 51. 

Ehe 53. 
Ehmik 52. 
Essütä jä 70. 

Haavasaks 70; haavikuemand 51, 69. 
(H)algjad 102. 
Hall kut's 50. 
Hallivatimees 50, 58, 69. 
Harakas 52. 
(H)arjased 52; harjamees 53; har-

jasselg 52. 
Haug 64. 
Hiir 52. 
Hiis — hiid 55. 
Hingeline 98. 
(H)irsnik 30. 
(H)itti 50, 55. 
Hobu (ne) 51. 
Hunt 50, 55, 64. 
Härg 51, 53. 
Hüljes 52, 57; hülgeraud 57. 
(H)üppis 52, 56. 

Igivaenlane 51, 59. 
Ila 25. 
Ilves 50. 
Irsnik 30. 

Jooksik 52, 55, 69. 
Joom 110. 
Juhe 57. 
Jummal 99. 
Juudas 70. 

31; Zugnetzführer 30; Zugnetzge-
nossenschaft 21 ; Zugnetzgesell-
schaft 31, 32; Zugnetzmacher 44; 
Zugnetzmann 31, 32. 

Zünden 30; s. anzünden. 
Zurückgehen 76, 80; zurückkehren 31, 

34, 35, 43, 65, 72, 79; zurückkom-
men 87; zurücktreiben 96; vgl. 
heimkehren, umkehren. 

Zusammenwachsen 108. 
Zwei 98; zweimal 37, 66, 95. 
Zweig 107 ; Ebereschenzweig 106. 
Zwischenraum 107. 

Jäda 25. 
Jänes 51. 
Järveneitsit 103. 

Kaak 57. 
Kaapja lg 55. 
Kaarlid 57. 
Kabjus 51. 
Kajakas 52. 
Kala 57, 58; kala-jezä 67; ka ia-karus 

67 ; kalakull 87. 
Kalasi 26. 
Kana 52. 
Kap jagas 51. 
Karga ja 69. 
Kar j a -Jaak 30. 
Karova 51, 55. 
Karu 30, 39. 
Karune 51, 57, 58 (kala) . 
Karva-nina 58; karvane lind 6Θ; kar-

vatse kasuka mees 69. 
Kass 51. 
Kasteregi 50, 56. 
Kasukanahk 66. 
Kat't 30. 
Kedujalg 31, 51. 
Keps j a lg 51. 
Kerahänd 51, 57. 
Kiisk 53. 
Kiitsakas 52. 
Kiivsilm 53. 
Kikk-kõrv 51. 
Kilu 53. 
Kintspüks 58. 
Kipper 9, 11 (paadikipper), 13, 22, 

23. 
Kiskuma 53, 54. 
Kits 51. 
Kiusaja 70. 
Klodjalg 57. 
Kloovad 57. 

B e z e i c h n u n g e n . 
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Koer 51, 67; vu koera-sitt 52. 
Kokk 54. 
Komp jalg 51. 
Konn 52. 
Kont jalg· 50, 51, 69. 
Koogud 53. 
Ko(o)nukas 51, 55. 
Kord 25. 
Koška 51, 55. 
Kriimsilm 50, 69. 
Krista 53. 
Kukk 52. 
Kukulind 52. 
Kull 52. 
Kunsiline 51; kunstid 28. 
Kupp 25. 
Kurat 39. 
K u r j a t e g i j a 69. 
Kur't 53. 
Kusema 58. 
Kusisilm 52. 
Kuti 51. 
Kõmbus 51. 
Kägu 52. 
Käpakala 58; käpakaru 58; käpa-

v a r a s 58. 
Käristama 53. 
Kärn 53. 
Kärs igäs 51. 
Kööberjalg 51. 
Kööpjalg 51, 55. 
Küünevana. 51. 
Laenama 85. 
Laev (suur) 81. 
Laga 58. 
Laikäpp 50, 55. 
Lammas 51. 
Latt j a lg 50, 52. 
Lees 50. 
Lehm 51. 
Lepp 54, 58; lepatõbi 58. 
Lest 53. 
Lind 50. 
Lips 57. 
Litu 51. 
Loom 51; majaloom 51. 
Luuhammas 52. 
Luusaapamees 51. 
Lõpp 58. 

Madu 50, 52. 
Mahlapuu 51, 56. 
Marssal 52. 
Meri 54; merehulgus 53; mereilves 

58; merekoer 57, 83; merevalgu.s-
tus 55; merihäi'g 53; meripull 57; 
merisiga 83. 

Mesikäpp '5Ό. 
Mets 50; metsahall 50; metsä (h) itti 

50,55; metsakoer 50,69; metsakol l 
50; metsaline 50, 69; metsaloom 50, 
51; metsamees 50; metsasusi 50; 
metsloom 31. 

Mokka panema 57. 
Mustmees 50. 
Musu 57. 
Mõss 70. 
Mäda 54. 

Naerma 53. 
Nahkkõrv 51; nahksari 51; nahksarv 

51. 
Neitsit 103; Neits i järv 102; järve-

neitsit 103. 
Nokalind 52. 
Nonn 52, 56. 
Nurgaline 52; nurgatagune 52. 
Nõiaräim 91. 
Näitama 54. 
Näkk 104; näks 94; Näkikivi 105. 
Näprane 54. 

Ohjased 57. 

Paistma 54, 57. 
Pa juvas ikas 50. 
Parshänd 51; partepill 51. 
Ρ eko 21. 
Peni 51; penikutsikas 51. 
Peremees 93. 
Pii 52, 55; piiliha 52. 
Pikk 52, 54; pikkhänd 50, 52; pikk-

kõrv 51; pikakõrvamees 51, 65; 
pitknina 5Ό, 52; pitkpale 51; pika-
palgemees 51. 

Pill 57. 
Poiss 57. 
Pootshaak 57. 
Puika 51, 55. 
Pukk 51, 56. 
Punane 65; punelik 80; punur 50. 
Pusu 57. 
Puu 57. 
Põõsa-alune 52, 53, 69. 
Pööräpandja 70. 
P ü h a j ä r v 102. 
Piiname kuningas 70. 
Püünis 53; püüs 53, 57. 

Raagus 58. 
Rahnupoiss 52. 
Rebane 39, 50. 
Reinuvader 50, 69. 
Ribi 25. 
Roni (va) 52. 
Rott 52. 
Rul'ku 53. 
Rõkk 57. 
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Rõkkam δ о. 
Räim 53, 56. 
Rätsima 58. 
Rüngija 51, 56. 

Sabakas 51. 
Salak 53, 5>6. 
Salaluur (va) 50. 
Sarapuunastlik 50, 52. 
Sarinina 52. 
Siga 51. 
Siig 53. 
Silk 53, 56. 
Silm 26, 54. 
Siplijalg 52. 
Soets 50. 
Sokk 51. 
Soomust tegema 20. 
Sorgsaba 50; sorgussaba 50 
Sorkajalg 51. 
Suits 57. 
Surnud 58. 
Susi 50, 55. 
Sõnn 51, 57. 
Tedri (suur) 65. 
Tont 70. 
Torn 54. 
Tossuline 98. 
Trasu 58, 67. 
Tuli 54, 67 ; tulihänd 53. 
Tunt (tont) 70. 
Tursk 63. 
Tuutipää 51. 
Tõmbama 53. 
Tõrvakand 50, 52. 
Töngur 51, 56. 
Tüdruk 39, δ4. 
Tülp 67. 
Tümps 58. 

Ui 26. 
Uisk 27. 
Uss 52. 
Vaak 62, 56. 
Vader 50. 
Vanapagan 5, δ0, 54. 
Vana halv 70; vana kõhn 70; vana 

näks 70; vana päts 70; vana sitt 
70; vana tikõ 70; vana tühi 70; 
vana uno 70; vana vater 70. 

Va(na) susi 62. 
Vares 52, 57, 65. 
Varikala 24. 
Vedama 34, 53, 64; noota vedama 

53. 
Veis 51, 58. 
Vesisilm 69. 
Vetevaim 104. 
Vihtsaba(mees) 50. 
Viilkõht 53. 
Vilbas 56 ; vilbus 50, 55. 
Viledajalamies 51. 
Vilgus 67. 
Vili 50. 
Vilk 54; vilkuma 54. 
Villhänd 50, 51; villaandja 51. 
Vin ja 52, 55. 
Vinku 53, 56. 
Vingunenä 52, 56. 
Võral 25. 
Võrk 39, 53; võrguaed 47; võrgurät-

sel 58 ; võrguvaim 24; võrklaev 23. 
Võsavillem 50; võsu kutsikas 50. 
Vädakond 10. 
Õelus 28. 
Õng 53. 
Õuevaht 51. 
Üppis 52, 56. 
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S a a t e s õ n a . 

Käesolevaga pääseb trükki minu magistritöö, mille esitasin 
kevadel 1922 tolleaegsele eesti keele professorile J a a n J õ g e -
v e r i l e esimese sellelaadilise tööna Tartu ülikoolis. Sobivate ees-
kujude puudusel pidin siis ise teerajajaks hakkama ja mingisuguse 
esitussüsteemi välja töötama, toetudes peamiselt prof. L a u r i K e t -
t u n e n ' i häälikulugudele. Aastate jooksul on murdeuurimistöö 
Eestis rohkeid edusamme teinud, ja ka minu käsikirja on rnitmel-
pool kasutatud. Et tsiteerimises mitte segadusi tekitada, olen trük-
kinud nüüd käsikirja võimalikult väheste muudatustega, säilitades 
täielikult ms. ka algse paragrahvide-süsteemi. Eksikombel järgneb 
käsikirjas § 72-le kohe § 74 ja § 158-le § 160, milline komistus 
tsiteerimisühtluse pärast ka trükis parandamata on jäetud (s. t. 
§ 73-t ja § 159-t pole olemaski). Kõige rohkem muudatusi on võetud 
ette transkriptsioonis, mida ornala j ai teadlikult lihtsustada püüdsin ja 
mida nüüd praegumaksvatele nõuetele kohandada tuli; selle töö soo-
ritamise eest ütlen oma südamlikku tänu dr. M i h k e l T o o m s e l e . 

Kuna olen sündinud ja kuni sügiseni 1917 üles kasvanud 
Kõpus, siis oli mul tegemist oma kodukoha murrakuga, mida 
juba ise küllaldaselt tundsin. Süstemaatselt kogusin materjali sep-
tembris 1920 ja juulis-augustis 1921, kuna kontrollreisi tegin veel 
jaanuaris 1922. Liikusin mitmelpool taludes tuttavate juures, eriti 
Uial, kõige rohkem aga töötasin vaestemajas, kus kogu valla külad 
esindatud olid. Parimateks keele juhtideks osutusid : 1) J a a n T i s -
l e r , Uia (ametlikus keeles Oja) talu peremees, sündinud 1851 
Koolil (f 1930); 2) A n u T i s l e r (s.Rosenberg), Uia talu pere-
naine, s. 1869 Kutsikal; 3) M a di i T e d e r (s. Saks), kauaaegne 
valla vaene, s. 1851 Väike-Kõpu Solul (f 1938) ; 4) M a r i P i i s k o p 
(s. Glück), s. 1860 Kutsikal, elanud lühemat aega ka Pärnumaal 
kõrtsmiku naisena, siis lesena Kõpu vaestemajja tulnud; 5) A n n 
R ö s s l e r (s. Karbus), valla vaene, kes hästi lugedagi ei osanud, 
s. 1855 Metsküla Saugal (f 1933); 6) J o h a n R i n a l d i , s. 1892 
Kõpu mõisas, pärast Vabadussõja lõppu Viljandi linna asunud. 
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Aja kajastuseks lisan siia ka eessõna, mille koostasin töö 
valmimisel ja milles püüdsin põhjendada oma töö tolle aja kohta 
üsna uudset laadi: 

Esitatava murdeuurimuse kokkuseadmisel on peetud silmas 
järgmisi põhimõtteid. -— Tähtsamad eesti keele arenemise näh-
tused on juba enamvähem esitatud eesti ja läänemeresoome keelte 
üldistes häälikulugudes. Sellepärast on asjata seletada neid näh-
tusi põhjalikumalt igas üksikus murdeuurimuses uuesti, vaid aitaks 
juba teatud nähtuse konstateerimisest ja ta seletusele viitamisest. 
Üksik murdeuurimus eeldab juba iseenesest eesti keele üldise hääli-
kuteloo tundmist ja on sellele ainult üksikasju täiendavaks lisaks. 
Nõndasiis võiks tahaplaanile jätta ja ainult riivata üldnähtusi, 
kuna tähelepanu kogu raskus tuleks koondada just murrete vahe-
dele ja erinevustele, s. t. kohalikkude (resp. kohalikumate) häälik-
seaduste ja ülirohkete analoogiliste moodustuste esitamisele. Just 
analoogilised üldistused ja ühtlustused üksikuis rühmades eraldavad 
õige iseloomustavalt murdeid. See asetab murdeuurimuses hääliku-
loolise ülevaate kõrval ka grammatiliste kategooriate käsituse täht-
sale kohale. Ja kõige selle järeldusena omandab murdeuurimus 
paratamatult ikka enam ja enam deskriptiivsema laadi. 

Ülevaatlikkuse ja ühtluse saavutamiseks tuleks igas üksikus 
murdeuurimuses siiski valjult kinni pidada üldisest häälikuloolisest 
skeemist, tuleks läbi viia kindel süsteem ja järjekindlus. Aga just 
niisugune skeem on kahjuks alles veel kujunemata, mis annab end 
segavalt tunda ka igalpool esitatavas murdeuurimuses. Hästi läbi-
kaalutud üldine murdeuurimuse skeem oleks hädapärast vaja välja 
töötada: see hõlbustaks tunduvalt üksikute uurijate tööd ja ker-
gendaks samuti üksikute uurimuste kasutamist. 

Lõpuks olgu tähendatud, et rohkesti on esitatud ka hilisemaid 
lainsõnu lihtsalt sellepärast, et konstateerida nende esinemist murdes 
ja muganemist häälikseadusile ja analoogiaile vastavalt muu sõna-
varaga. 

O. L. 

Tartu, 23. IV 1922. 
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I K l u s i i l i d . 

Α. Sõnaalgulised. 

1. Üldiselt sõnaalgulised klusiilid on säilinud algkujulistena : 
k - = : кацоаБ, kas'tik (~ saast), keDU, kehvak, kola, kopsul, 

kurat, kufnats, kisa, kiri, kile (kn.), käei, kesine, künä ; 
t- = .* takkuD, teräv, tiiùil; 
ρ- ξ : paoan, paras, purikkas, pesu, päräst. 

2. V a h e l d u s i : 

t s-: teväs : teiväo, aga sîv: sivä, sulo, so/jti, siioäv (vrd. 
t- sugukeeltes) ; 

t. ~ n.: tire, tirisaB ~ harvem tiire, nirisae (vrd. toho'R ~ 
noho'fì) ; 

ρ- — m- : puttiikkas ~ sagedamini muitukkas. 

S. L i i t s õ n u s : 

1) üldiselt klusiilid on säilinud: 
k- ~ : karvakak, kinnerkofit, verikäniD, ülikoriD, sülakohos, 

lemmakannu (kn.), leväkünä, kehelkoriD, tõnekufa, kälkõoUD; 
t-=: tefvatöh, taèvatì, metsatuk, rasvatihane, jahutuin, rop-

sitakkuv ; 
ρ- ΞΕΞ : kifsipafsipû, našipu, kohispu, tânâpâéni, äuäpälvis, 

kopsupelenoik, nahaparkja, toàpois, peõpesä, ruipeijk, tervapelettaja, 
üvlepeijk, veeupüs; 

2) rõhutus asendis esineb helitu meedia, kusjuures liidetav 
sõna on harilikult kulunud : pöhäea, ešmaea, teesiea, kolmaea, пеНава, 
laiiea (vrd. päe: päeva)', püloio (~^ pûl tm); 

3) k-, t-, ρ- >> -kk-, -it-, -pp- (~ -k, -t, -p sõna absoluutses 
lõpus), kui liidetav sõna on kuludes omandanud liitelise iseloomu: 
õnap : ξηαρριι, sarap: sarappu, välläppole (•—• väliäppõle), iileppul 
'üleval pool'. 

ι 
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4. L a i n s õ n u s esineb kah ainult teenuisklusiil: 
k- : kanvel, kam, kurk ; 
t-: tosin, tentsik, täšsättine (part, pl.); 
ρ-: patturei, puoel, pinDen, pat, paljas ~ paèris (elu). 

δ. M i t m e k o n s o n a n d i g a a l g a v a i s s õ n u s 
1) on säilinud ainult viimane konsonant: 
kl- >> /- : läš, loppi, tarne t ; 
kr- > r- : rõnu, rui, ruma, rûs : rusa ; 
tr- > r- : ran : raè, rafìter, re HV a в — rehvid, reljär, rep ; 
pi- "> I-: lats, liljat s — lefìvloer ; 
pr- > r- : rasma, гаоата, raou, reili, rûn, rut, rtišsak ; 
ts- >• 5- : sirusnik, sek ; 
sk- "> k- : ärä ti kaüDali, kulmeišter, käin ; 
st- > t- : tellie, timmima, tuhviu, tum, tufiD, tût ; 
s ρ- Z> ρ- : plrits ; 
str- > r- : reik, rafìv. 

2) Mõnikord on siiski sõna-alguliste konsonantide vahele tek-
kinud vokaal, pääasjalikult onomatopoeetilisis sõnus : parawuti 
'prauhti'. 

3) Teiselt poolt esineb isegi hilistekkinud sõna-alguline konso-
nantide ühend: ksanâè· — <C kaš^sa nâè (eks on murdes võõras). 

4) Kirjakeele mõjul hakkavad nooremad mitmeid konsonante 
sõna algul hääldama, asetades neid aga mõnikord ka sõnusse, mis 
algupäraselt algavad ühe konsonandiga: ras-vä kõrval ka traš-tvä 
(vn. раз-два), 1айве ^ Ыайве 'lehtla'. 

В. Üksikklusiilid sõna sees ja nende astmevaheldus. 

k . 

a. S i lb i a 1 g u 1 i n e. 

6. V o k a a l i d e j ä r e l -k- : *-γ-

1) >> -G- alglahtises teises silbis: maoiis, tiioev, j eoi, Пае, väaev; 

2) >> & algkinnises teises silbis1) : nüiD, sârm, pêà (sm. p i a n , 
lv. pigà, vps. piga), äeštae; 

1) Paaril korral ka > h : rahe, taha. 
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3) >> -kk- järgsilpides h kadumise korral sündinud kontraktsi-
ooni mõjul, eriti illatiivides: kokka (<C kokohon, vrd. ka kokka-
masse), (suoa:) sukka, jekke, sekka, näkka; üksikuis sõnus: okka 
(gen. sing. << okahan), mis põhjal sõna on siirdunud algupäraste 
geminaatide sarja (rikka : rikkas = okka : okkas), samuti riikki: 
rühkis (seevastu aga vrd. abli: ÜGUD). 

4) -G-: & 

a: aoa: â(-rlt), jaon : jaÒD, jaaaoa : jaottUD ~ jaettaD, laou-
пав, laottaB, vaca : vaò, paca : paò, raau : raò, taouDa : taÒB, lad : 
laè ; 

ä: sâo: saè ; 
o: koon: kus; 
õ: ÛG: Û, lûo : là, rao: rCi (<-> pillirüo); 
a: saoa: sû, sattumas, IUGU : lu, puou: pû, suoa: sòàD, tuoi: 

tòèD ; 

e: jed: jeè, n e GÌ : neèoa ; 
ξ: lêo: leàD 
ä: mäüi: mäe, käou: käo, näou: näo, näoema: пйёв, väoi: 

väe ; 
ä: mäoi (infin.) : тйёв, ei mâè ; 
e: teGema: tie, seoamini: seàs, reoi: ri— riì; 
i: sioa: sèà, ioa: éà, lice: lèòtta, tiou: tiu; 
ι: Lio ; 
ii: рйаава: pöetse (aga püüan). 

5) -ÌG-: -lj-: oìaavaD: oìjatta, ehe : eijenoame. 

6) (-ik-^>) -èa-: -j- (^> 0): (aika^>) aèc: aja >> sagedamini 
a(a >> â, âst, âl, poèc: poja. 

7) -ÛG-: -Uv- ~ -ÜW- (~ -à): kaäwel ~ kaüvem, leùo: leiiva, 
leÙGaB : leûwatta, teào: teil. 

8) Nõrga astme üldistusi süsteemsunduse mõjul: (tin, tw) 
tÎB, nâèe, reo : reo. 

9) Tugeva astme üldistusi: naoi : пао'т, паса : naoao, jaoaoa: 
jaoan, iai : icistaB, icemeo : ioe, seüana : seaäe, röoa : röcastaB, 
soGa : SOGÜD, pici : piaittaB, pioistaB, vaca : vacao, vioa : vioao 
(~ vèàDj, suGioa : suditi, teoi : teoin (vrd. tm : tie), näei : пйоло. 

10) G '—' D vaheldusi: peîjal : peiola, eéDe ~ elite (<i el jetti). 
ι * 
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Π) -k- ~> -G- kaasrõhu järel alglahtises silbis, imperatiivi 
2. ja 3. isikus: juttustaxe, kannatta:ou. Süsteemsunduse mõjul 
on sama lõpp üldistunud igale poole, ka rõhutusse asendisse : valaae, 
valaat. (Imperatiivi näiteid vt. § 1692). 

12) *·-γ- > 0, rõhutus asendis, eriti -k noomeneis: (mette:) 
mette, (kaste:) kaste, (paese:) paise; samuti mujal üksikuis sõnus: 
vaja, ainus, enta: efìtale. 

13) Sarjasiirdumisi: rohkearvuliste kkas ^-sõnade eesku-
jul ka kaDakkas ~ kaoak, arak ~ arakkas, jalakkas ~ jalak, pih-
lak: plhlahkaD, palakkas: palakka (pedakas - pedajas ei esine, 
selle asemel on mano). 

7. N a s a a l i d e j ä r e l : 

1) -T)k- (: *->jg- ?) >> -ца- tavalises kvantitatiivses vahelduses: 
arja : afjau : afjau, ifja : ifjaeD, щаав, kai/oas : karjaa, ΙΙήα, leijoao, 
pa/jo, sarja, soijaermâ, atjaerjas, tujoune, tirjo, tifjama. 

2) Ainult harukorral esineb klusiili kadu, olenedes häälik-
ümbrusest: (sorjat: sofjatB, agaj SOUD ~ harvem sotjano (vrd. § 15). 

3) Kaugemal sõnas -ηα- : kuniqaas, tõmiijoas. 

8. L i i k v i d a t e j ä r e l -lk- : *-Ιγ- ; -rk- : *-ry-

1) > -lo-: -I-, -ra-: -r- tagavokaalses asendis: 

l: jala: jala, jalaliseo, sela: seluo (karjaa päi), sete: sele 
(rinnal), ale: alu: alau, sula: sule, ele: ele, vela: vela, реЪав: pelait a. 

r: kuta : kiireo: kiirae, tura: turu, sera: sera, кагоав : karatta. 

2) >» -la-: (-lj- >>) -II-, -ra-: -fj- esivokaalses asendis: 
/ : j äia : jällen, näl'a : näitä : nälaa, tela : tel le, seta : sella, kiila : 

kiilleD, siila: säilättä, sällätiD, säilät se : sälään, säloäe, sällättuo ~ 
sälllttuD, nälai: nälleitUD, nullet se, niillän. 

r: kära: käfjeD (Ί) mešipüs, 2) linniw — rähniD'), (tü) jäta: 
järjeD, ära: ärjäD, mära: märja, sära : särjeo. 

3) *-Ιγί- > -ljι- >• -li-: selitti, selipioi, külitti (-1- — -/- vt. § 97). 

4) Kaugemal sõnas -la-: „säral remmelaao". 

5) Nõrga astme üldistusi: ela: elao, e last, pale: pale f ometi 
esineb ka palest paleesse), karasin (— karaasin). 

6) Tugeva astme üldistusi: älae : älaeo. 
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7) Proportsionaalanaloogiline -lo-: -l-: (pelatta: pelaan ees-
kujul) salatta: salaan. 

9. S p i r a n t i d e j ä r e l -sk-: *-sy- > -sk- : -s-: kask : kase, 
pe sk : pese, vask : vase : va'ske, raske : raske, kisku : kisue, puske : 
pusen, piiskis, ni'ske: nïsuttan, uisk: nisa, pišk : plsuitae, säšk: 
säse, nüškan: nüsatta, laisk: laèsa, tuisk: tué su, raisk: raesakut 
kisk: klsä, lasen: laske: laskis. 

Nõrga astme üldistusi: pus: pusa, vis: visu. 
Proportsionaalanaloogiline -sk- : -s-: (kase : kask eeskujul,) 

kuse : kask (aga ais : aêsa, mitte aišk !), osatta : oskan (esines kord 
isegi infin. oškaDa) ; (käsen: käske: käs'kis eeskujulj kusen: kuške: 
kus kis, küsin: küski: küskis, pesen: peske: peskis. Vrd. selle kõrval: 
kässin, kussiD, küssime, peseoa jt. — vt. § 157d. Samuti vrd. : 
jõsen: jõšta: juškis, sèsan: sesta: seiskis, teüsen: teüsta: teuskis. 

Kaugemal sõnas -sk(-): linask, kaniska (kn.), maoaški (~ ma-
catsi ait). 

10. -hk- : *-/ιγ- >> -Rk- : -h- : naRk : naha, paRklä : paha, 
tahilene (sm. tahkoinenj, muRk: muhu, tuRk: tuha, meRk: mehe, 
eRkavao: ehatta, eRk: ehu, lo Rk: lohu (enam lomp), lehue leRki, 
püRki: pühin, päRkel: päRkle, läRkur: läRkru, viRk: vihuD, „pele 
riRku eaä räRku külva", „mitte kiRku-kaRku", teRk: tehu Ί) lum 
2) ~ tamme teru'. 

-hk- ~ -ht- segiminekuid ühtlase nõrga astme kaudu : „pele^vil 
(~ vii) üRteoi tiRki", nom. tihe (vrd. Holstres twt: tihi), sihi t\: 
siRk, siRkma: sihie (kirjak, s i h t : s i h i , s i h t i m a ) . 

Proportsionaalanaloogiline hk : (ehu: eRk eeskujul) pehu: peRk 
(vrd. vps.pehu — vt. K e t t u n e n , Lõunavepsa häälik-ajalugu § 61, 3). 
Selle kõrval vrd. aga vähe: vähjä; vihatta: viRkan, iiRte puRku, 
puRkaja, puRkanD, tui puRkae, puRkas — puhus (tähenduses 'sich 
erholen' verb ei esine). 

b. S i lb i 1 õ ρ u 1 i n e. 

11. Poolvokaalide ees -kj-: *-yj-: 

1) Nõrga astme üldistusi: lai: laija, maija: maljas, raljue: 
гати (D analoogiline: vrd. nelju В : newu = raijUB : raiDii pro raiju, 
mis esineb näit. Paistus). 

2) Tugeva astme üldistusi: ναύι: vabja: vatja (vrd. Holstre 
var, j a : vakja: vaai). 
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12. N a s a a l i d e ees *-kn- : -*γη- ;> spirantolluse vokali-
seerumine: nâèiw, lâèno, têtiD. 

13. L i i к v i d a t e ees *-kl- : *-γΙ-, *-kr- : -*yr- >> spirantol-
luse vokaliseerumine ja nõrga astme üldistumine: 

1) kala: käi, pala: pài, „pâl kâla", naia: nâl (tueakst), täla: 
tâl, nela: nel: nêla, пё1ив: nëlu, nëlutse: neius ; äre: är, ärne, ela, 
elatst. 

2) näru: nâr, nära! näroa: närma, kära: kâr, näris: näri, 
kürä: kiiïr; märäo: mär (sõna näikse võõram; keegi eit teadis ka 
„mäoräD kaëvavaD", aga ei teadnud siis nom. sing.); kooer — 
„tunneme kiil, аса pele me De sena". 

14. S p i r a n t i d e ees : 

1) -ks-: -ks-, päärõhulises asendis, lühikese vokaalolluse järel: 
maks: maksa: maksa, maksuo, maksma, laksuB, laksti, rehepeks, 
peksan, vaks, a GervaksaD, paks, leks, neksuB, räks, ekselüa eksle-
masinaaa! kiks, üks, läks, kaks, uks. 

2) -5-, päärõhulises asendis, pika vokaalolluse järel: jõsee, 
jûs ma, ei jõse (jüskis vt. § 9 ) , jõsu aèo. 

3) -s-, algupäraselt rõhutus, kontraktsiooni järel päärõhulises 
asendis: jus : jüseD <C * hi β ukset, jüseleikkaja, käis: käises s e: kai-
ser) < *käõükset. 

4) Kaugemal sõnas -šs- ( š ~ -s): 

a) Üksikuis sõnus: kahessa, ühes sa. 
b) Translatiivides: paremasse — paremas, purusse'—' purus, 

mäDäšse, jäi eresse, laésasse, ajav'ittes, efìtas, peäwatses, ullus, 
vanasse mehesse säo, sikkes, paksemas, kaiioes, uèmatses, arvas, 
ommelses, marjas, tasases, vihatsesse, surnusse, sojasse, peniksešse, 
eioešse, keverašse, maoalašse, õleitumašse, lahjašse, tühjäšse, sattu-
mas, kafjoeš, ummuses vetnD, veiksemašse, penmešse, itlas ~ iilas, 
miil vanus sâD, kahüUes, loetse terve-arules, kellatš ^ -tss. 

c) Konditsionaalis: „ku^Da juntuš tulema", oles ~ oles, tahas, 
panes, ei tîs, peäs, lüs, „meà tas kae nähä ( — tahas), jus, sâs 
(mitte säšf), ei kahnattas, lähäs, minttas, makstas (?), akkas, 
tules, peles ta vetnD 'ei oleks'. 

d) Passiivi preesensis: tuüvašse, juüvašse, lüljäšse, muijaš, 
tehašse, minnašse, pannašse ~ panttašse, vlttašse. — Nende kõr-
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vai aga kaugelt sagedamini ja üldisemalt sisekao vormid: müitse, 
tefìtse, mintse, pantse, viise, laštse, veise, kutsutse, kifjutse jt. 
(näiteid vt. § 160). 

5) Kaugemal sõnas -5-: -ks- noomeneis: kattus: kaitusao, 
varesao, jänesaD, maitusao, ilvesao, niwisaD, kahusao, silmusaD, 
kannusao, lehmusao, mettusaD, kelousao, taraseo, rinnuseo, jalaseo, 
tari pehjuseoa, lälatseD 'laulatused', külutseo, aga kannattuseo. 

Siia sarja siirdunud on ka algupäraselt *võsi: *võõen abil 
tuletatud abstraktsubstantiivid: orjus: orjuse, sûrus: sûruse, vaè-
sus, aiGUseo. 

c. I n t e r k o n s o n a n t n e . 

15. Partitsiibi vormides on vokaalkao järgi konsonantide 
vahele sattunud k kadunud: USUD, kisnD (^ kiškno); vrd. sot/Gno 
sono. Sama k kadu esineb ka nende verbide partitsiibis, kuhu 
k analoogiliselt tunginud: küsno\ (—> küskno). Huvitava lisandina 
valgustab sedasama k kadumise tendentsi ka vaheldus perekonna-
nimes: kusknär ~ kCisnär ~ kuslär. 

Teiseltpoolt näikse algupärane interkonsonantne k säilinud: 
k07]ks: kortsu, loi]ks: lonksu (vrd. K e t t u n e n , Kod. I 90). 

t. 

a. S i lb i a 1 g u 1 i n е. 

16. V o k a a l i d e j ä r e l : 

1) -o-, alglahtises teises silbis: laoem, veoel, mäoänema; 
ainsuse ja mitmuse partitiivis: mâo, päD, pÜD, SÛD, tio, ÜD, puio, 
maio. 

2) > в, algkinnises teises silbis: käis: käised (<C_*kädük-
set), attae. 

3) >> -tt-, järgsilpides h kadumisel sündinud kontraktsiooni 
mõjul: patta (<Z patahan), äitä, käite, ette, vette, setta. 

4) > -D- : 0 

a: paoa: pâ, raoa: rao, jaoa: jäü, saoa: iile sâ, sâs 'sajas', 
sane 'sajane', saDu: saÒD, maou: maÒD, kaDUDa: kaòn, kaottaim; 

o: kooa: seppikoà, pûù: poè (vrd. § ИЗ
7

) ; 
и: kuoaDa: kòàb (Pärnumaal kõneldavat k u j u b ) ; 
e: peoeDa: peèe, peettaja, se Da: seàmis, (tesine:) te esti; 
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ä : mänä : mänoäB, käsi : kâèo, säoi : säettuo ; 
e: (Lina kakmese esi:) ι, (vesi:) νιο, mini ma Ist (<C*eöestä), 

(kesi:) k ID, vioaoa: vèàe; 
ü: (siisi:) sôèo; 
i: seouDCi: seòo, HDÜ: rèàD. 

5) > -ID-: -ij-

a) Noomenites: aio: aija, rio : rììju, ICLÌD: laijuoa, (nîs:) nil je, 
(täis:) täi je, (köis:) kölje, (pels:) peijeD, (eis:) elje, rilje: noe, 
(vis:) viije, nein : nelja. Mitmuse genetiivis ootaks ka: palje, 
pälje, mei je (Holstres ongi nii), selle asemel esineb aga analoogi-
liselt puloe, pâèDe. 

b) Verbides: (oeoa:) oijan: oloma, (veioa:) veljan: veiDma, 
valolen: valjeloa, rwlema: riljelDa. I ja II infinitiiv, samuti pas-
siivi preesens on kujunenud eelmise rühma laadiliseks sõnus saija 
(<C *säõak), j äijä, liiljä, s äijä, müijä, viljä, kiljä (<Z *keÕäk), käljä 
(<C *käiiöäk), käijes, saijes, liiijes, miiijes, lüijäšse (<C HÕbäksen), 
miiijäs(se) ~ müitse (vt. § 160), jäljäšse, viijasse — viise, sal-
jašse ' säDašse. 

6) >> -ao-: -uv- r-; -vv- <—• -aw- ·—à 

a) Noomenites: (kas:) kaaves, IÜD: laava, (üs:) aüve ~ avve, 
peÙD : peava, jeiio : jeu, j euvetta, laiio : laava — lavvao, UÜD : 
liava, kiiiD: kiu, raiiD: raüva, aùo: aavao. 

b) Verbides: (seäoa :) seüvan: seimma, (jeuoa :) jeüvan, 
jeiiDma, (neuim:) neuvae, neimmene, aiinma: айв, aùvaD ; I ja II 
infinitiivis, passiivi preesensis: tuiiva, puùva, (^ puiiwa), tuiives, 
puiives, tuuvašse ~ tuvvašse, puüvasse, juüvasse. 

7) Üksikuid sõnu: (üs:) uüve, illatiiv ÛDe; (pels:) pelje: 
peiDe, eùimene 'esimene', enimalt, eóine. 

8) Tugeva astme üldistusi: mäoäD, änän, munast, konust> 
pinus, säDe, mõDUD ja mõnin, imar, (korra isegi paoaü), SÜDÜ, sa-
Dae, tüniB, „lanuB aoa päle" (—- 1аов). 

9) Muid analoogilisi moodustusi: mitmuse genetiivi kalane, 
kanane (vt. p. 15

c

) analoogial ka me De, teDe (Heibän), pume (~ 
puije < *puiôen — vt. p. 5 a), pâèDe, maoe, sÜDe, tüDe ; passiivi 
eitavas kõneviisis esineb : ei sâDa, el juDa, ei jäDä, ei lüoä, ei müloa 
ei müitta, ei vltta (vt. § 1667, vrd. K e t t u n e n , Viron kielen 
äännehistoria § 76). 
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10) Dentaali kadu laussrõhutus asendis: „pele säl äm keäoi 
tehä" 'pole sääl enam kedagi teha' — keoäcn, ,,miš_sa seäsi jaheo" — 
seoasi. 

11) D —• Ü vaheldusi: wlane, vrd. kn. iija. 

12) Kaugemal sõnas -T- > -D(-) kaasrõhu järel, alglahtises 
silbis : 

a) Ainsuse partitiivis: melemciD pioi, mitmeo mÜDU, parajaD 
aèoa, enne efìtaD ammu, paramao, pikkemao, ei ole tulejaD, mine-
jaD, olejaD, kummaGio, minikkiii), pihikkuD, kaštikkiw, rappat-
siD ajama, tanamaD, põtikkuD, aïoeo, palwiiD, vähämäo, sõtiikkuo, 
ÕDokkao, peranDUD, marrakküD. Kaasrõhulise silbi väärtuses esi-
nevad ka: värškemao, keroemao, juloemao, öhešsamaD, jallittaman, 
sõlatsemao, otseoamaD. 

b) Mitmuse partitiivis: melemiD, tüõrukkiD, tütriü, vefmiD, 
ammÌD, rafìvio, kallio (lisanäiteid vt. § 171, 172). 

c) Passiivi imperfektis: kifjuttaoi jt. (vt. § 372). 

13) Kaasrõhulises algkinnises silbis ootaks häälikseaduslikult 
küll dentaali kadu, aga rõhutu asendi analoogial (vt. p. 15) esineb 
siingi meedia: 

a) I infinitiivis: kirjuttaoa, kafjattaoa, külattaoa, lämättaoa 
jt. (Holstres kirjatta, karjaita). 

b) Mitmuse genetiivis : kirikkioe, põlakkeoe, vaßrikkioe, merik-
kioe, purakkaoe, nahaparkjaoe, rükkioe (~ rükkitte). Teiseltpoolt 
on analoogia eeskujuks olnud mõnikord ka kontraheeritud tüvede 
mitmuse genetiiv (kasteite), mis järele on moodustatud ka siiloik-
katte, isänoäite, lausikkatte, parematte. Ja lõpuks esineb paar 
korda isegi häälikseaduslik mitmuse genetiiv : meisnikke, kunstnikke. 

c) Pääle selle esineb veel ainult ühes rühmas dentaalspirandi 
häälikseaduslik kadu ja nimelt infinitiivis: tüluttes, täruttes, tul-
aeroes jt. (näiteid vt. § 169B). 

14) Kaugemal sõnas *-ó- > &, rõhutus asendis, kui sõna esi-
mene silp on pikk, või kui esimese silbi lühikese olles kolmas silp 
lahtine ja sõna lõpul: 

a) üksikuis sõnus: еве, г>ава ; 

b) *eòa-, *£(3ä-adjektiivides : aìoe : ahe, ренте, kaijoeo, raš-
keste, eloemaD, seloele, sikke, keraeoa, ale, eie, ere, maoe, jäme, 
pime, tahe, kole (vt. § 1682); 
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c) ainsuse partitiivis: poèaa, äraä, serme, usku, lifiDU, oraa, 
pütti, kotti, пава, röoä, ν IDU,, ÜDI (vt. § 1681); 

d) mitmuse partitiivis: lapsi, elmi, marju, vänje, ronte, aise, 
kalle jt. (vt. § 173), jahu, linu, kalu, ube, mune, pühi jt. (vt. 
§ 1742), karv alesi, linnale si, kohoile ši, ruf siasi, sakslasi, venelasi, 
velrtaši, jt. (vt. § 1713; -ši-~-si vahelduse kohta vrd. § 97); 

e) mitmuse genetiivis : pükse, pifìte, kufìje, poisse, laiiDe, laule, 
ko Rte, j aloe jt. (vt. § 176); 

f ) kontraheeritud verbides: akkama, kafoae, temmae; 

g) I infinitiivis: a-, ä-tüved: vetta, kltta, petta, külva, nutta; 
<?-tüved: leppe, rierkke, elìse (vt. ka peške, kuške jt. § 9); 
0-, и-tüved : kakku, raion, neiou, katsu, kalu, kiisu, neiu, leikku, 

let su, vifìtu; 
1-, й-tüved: рйнЫ, ropsi, eppi, sorjoi, arsti, otsi, kehoi, SÜDI, 

pakki, ratsi, tamppi, toppi, kuri, kütti, tantsi ; 
h) II infinitiivis: öises, toppes jt, (vt. § 1693) ; 
i) /ZMZ'-partitsiibi kõrvalkäändeis : surnuaiD, surnumatja ; siit 

üldistatud ka nominatiivi: surnu (vrd. surno § 158); 

15) Kaugemal sõnas *-õ- > -ο-, rõhutus asendis, kui sõna 
esimene silp lühike ja ühtlasi kolmas silp, kas algkinnine, või alg-
lahtisena sõna sees: 

a) üksikuis sõnus: laeioao, vaeaous, keväoeiti, eeeoast ; üldis-
tatud ka nominatiivi: laeio ~ laeioas, keväüi; 

b) *eòa-, *<?0ä-adjektiivides: koleoao, ereoa (gen.), Ывеоат, 
ÜBeoaš (translat.), lioeoašse, lähe Damai, tioeoao, гевеоао, j ahe Damai, 
laheDaste, tiheoamašse, viluDas, lioeoao, pimeoamas, toreDas, meru-
Dam (analoogilisi moodustusi vt. p. 16a) ; 

c) mitmuse genetiivis ja selle läbi moodustatud mitmuse 
kaasustes: vanaoe, teräDe, nisuoe, aaaoe, ν ahe De, reoioeca, jeoioes, 
eDeoele, pioiwel, sioaoeoa, meneoele ; edasi ka analoogiliselt: äoli-
Deoa, ruelaoe, keeoeoe (ootaks k õ i k e — vt. p. 14

е

), käroioe ; 
d) I infinitiivis: pioaoa, jaoaDa, äoa 'ajada', kolaoa, kiruDa, 

гаваоа, elaoa, kuluDa, küšioa ( ~ küski. — vt. § 9 ) ; nende ana-
loogial juhuslikult isegi oškaoa (~ osatta); 

e) II infinitiivis: sieaoes, jaoaoes, äoäoes, raoaoes 'pragades'. 

16) Analoogilisi moodustusi: vt. p. 13a (I infin. kirjuttaoa), 
13b (gen. pl. kirikkÌDe), 15a (laeioas, keväDi),, 15e (keeoeDe) ja 15d 

(oškaoa). 
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a) *eôa-, *£(5ä-adjektiivides dentaalita esindus on tunginud no-
minatiivist teistessegi käändeisse : lice, sai lioešse, pimeoaD ^ pimeo, 
saGeste, laheste, taheste, toreste, Hoest päräst, jäi eresse. Häälik-
seadusliku partitiivi taheoao (vt. p. 15b) kõrval esineb proportsio-
naalanaloogiline tahet (vahe: vahet eeskujul); samuti: tumet, lioet, 
erei, toret, jämet, tihet, ka eeet. Iserada on arenenud sõna jäme : 
gen. jämme osutab dentaali kadu ja kontraktsiooni (vt. § 65), vrd. 
lähäB jämmemas, ühe jämmu(t)seD. Rohkearvuliste *eòa-, *eóó'-adjek-
tiivide eeskujul on nende sarja siirdunud ka mõnigi muud algu-
pära adjektiiv: vaoaDam, kenaDam, ЫвИоатао meheo, otseoamao tw. 

b) Ainsuse partitiivis ootaks rõhutus asendis *-ô- kadu; selle 
asemel esineb aga paljudes sõnus analoogiline -t : kevat, pae Uit, 
taskut, ravit, kappit, panet, mittut, isat, emat, ναβαί jt. Analoogi-
line esindus on tingitud tarbest tähenduslikke vahesid selgelt väl-
jendada: häälikseaduslik esindus langeb ju kokku teiste kaasustega 
(nom. ja gen. sing.). Ja analoogia lähtekohaks on olnud kontra-
heeritud noomenid: kastet, lenat, perset, e lut (<C olut-ta) rahet, 
vif rei. 

c) Mitmuse genetiivis esineb häälikseadusliku spirandi kao 
asemel geminaat kontraheeritud tüvede gen. pl. kasteite jt. eeskujul: 
tehe — tette ite, säifoiite. 

d) «s-abstraktsubstantiivides (vt. § 145). 

17. N a s a a l i d e j ä r e l : -nt- : -*nd-. 
1) >> -nD- : -nn-, päärõhulise lühikese vokaali järel: kano: 

kannu, агю: anni, UID: inna, kanoma: kannan, anoma: annan, 
künomä: kühnän, HRD: rinnus, märtD: männa, männik, kannustae, 
künnäp, pino: pinnu, kannel: kanole ·—• kanle (vt. § 27), kinnas: 
kinoa, keÛDi: kehnin. 

2) > -nn- >> -n-, päärõhulise pika vokaali järel: känän, 
känäp : känäppu, vänän, penar: pui(D)ra, kõnal: künla, küinär: 
küinrä (lv. kinddr). Analoogilisi moodustusi: -t — vt. part. sing. 
§ 191; -De — vt. gén. pl. § 193. 

3) Üksikuid erinevusi: enne rõhutus asendis tihti kulunud: 
ennem, ennist, enist, ennemalt, ennetst fvrd. eÜDine) ; kinni kõrval 
esineb ka kinni, kinnem — ki/witsem ; nenna <C 'i:nointaßoi/i(Holstre 
niÜDa, setu nwa) ; mihnä <C_ *mendäk fvrd. küÜDä <C *künttäk), 
pahna, kinnerkont ~ kinoerkoni (olevat poolvõõras sõna); SUÌIDÌB — 

tugeva astme üldistus; lennae — nõrga astme üldistus. 
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4) Proportsionaalanaloogiline -nn- : -nn- esineb sõnas vanDu: 
vannun (sm. v a n n o a — vrd. K e t t u n e n , Kod. I 125). 

5) Kaugemal sõnas -nn- rõhutus asendis: 
a) parannan, kamannama, kerennan, kolmannik, nettänüik, 

kuüvennik, kopsupelennik, Lahennikkun 'lahingud'; 
b) gen. pl.: akkanne jt. — vt. § 193; 
c) part. sing, -t — vt. § 191. 

18. L i i k v i d a t e j ä r e l : -Lt- : *-lô-, -rt- : -!'-rô- ; 

1) -ID-: -IL-, -TD-: -fr- päärõhulise lühikese vokaali järel: 
kiÏD: killu, pelo: pellu, kulo: kullatta, sillakohus, kellane, vallavanem, 
koroa mene : kofraloana, (pafs:) pafre (: part), muroma: mufre, 
mufrelDUD (toim), puf re: pur ne n, (ter s:) terre: (illatiiv) terne, 
kef De (<C *kortehen). 

2) >> >> -rr-1> -r- päärõhulise pika vokaali järel : kelan 
(: kiima), keran (: kìrma), këruttama, kërelna (: kîrlema), pöräme 
(: pilrmä), pöre (: püre). Analoogilisi moodustusi: part. sing. — vt. 
§ 191, gen. pl. — vt. § 193, ablat. sing. — vt. § 192. 

3) Üksikuid erinevusi: kofruttana —> koruttana (Holstres ka 
köruitana), niisama mufrakkun — murakkun (vrd. -rr- -r § 85).; 
(elle) vif re: virre — nõrga astme üldistus, Paaris sõnas esineb 
dentaal ka pika vokaali järel: (are :) Cirnen, (kern :) kirn. 

4) Kaugemal sõnas -In-, -rn-, rõhutus asendis: 
a) aškelnan, aspelnana, ekselnama, keverηαοιι, pusernan, ku-

marnana ; 

b) gen. pl. (vrd. § 198) : paštalne, koppelne, vafjGerne jt.; 
c) I infin. : kenelna, iittelna, mettelna. 

19. A n a l o o g i l i n e d e n t a a l k l u s i i l nasaalide ja liik-
vidate järel esineb päärõhulise pika vokaali järel ja rõhutus asen-
dis, kus häälikseaduslikuks arenemiseks oleks klusiili kadumine ja 
spirandi assimileerumine nasaali või liikvidaga ja sellest tekkinud 
geminaadi lühendumine : 

1) Ainsuse partitiiv: häälikseadusliku1 ) sëntâ'^>*sîn (sar-
naneks nominatiiviga!) asemel part, vart, kastet, köit analoogial 
ka s'int, sani, Imi, juni, puli, kilt, ült, ült, tült, nüli, milt, kürt, 

1) K e t t u n e n , Lõunavepsa häälik-ajalugu § 54. 
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nari, viri, suri. Rõhutus asendis niisama: akkant, juhani, rumali, 
jamalt, näoäli, sleali, tärkkelt, meelt, peijalt, rimppelt, pâoeli, 
kammeri, nummert, sufìkurt, vaheri, küinäri, muttert, pappert, âmert, 
oškart, va kkeri, pastalt. Neist osa hilistekkinud. Teissugust sele-
tust vt. Τ un k e lo, FUF XXIV 10—15. 

2) Ainsuse ablatiiv: häälikseadusliku malta »> *mäl (sarna-
neks adessiiviga!) asemel analoogiliselt1) ka mali, pàli, tilt, sali, 
tüli, sali, pali, pattali, lähemalt, korralt, õleitult, entait, laïjali, 
ennettumali, näl'läseli, arvemalt, ehukselt, löheoalt, vêrali, kifjutta-
jalt, eppettajali, teramalt (kn.), eoimali, ennemalt, veikselt. Tei-
siti seletab Τ u n k elo, FUF XXIV 11—15. Ainult mõnikord tun-
dub lõpudentaal vähe nõrgemalt artikuleeritud, sedagi mitmesilbi-
lisis sõnus: jumalalt (aga mitte igatahes -D/), kuraDÜt, õlettumalt. 

3) Mitmuse genetiiv : häälikseadusliku *senden~^>^>*sõne (sar-
naneks ainsuse genetiiviga!) asemel kalaoe, kirikkiDe jt. analoogial 
ka sõnoe, sõhoe, külfme, ehoe, ейпое, päloe, 1ааЪе, äfoe, verne, 
pdf De, koëfme, käfoe (osa neist hilistekkinud, vrd. k a : sïvoe, ävoe, 
lõmDe, time, еЪе j t . ) ; järgsilpides: akkame, paštalDe, näoäloe, 
karttulüe, reoelüe, koppebe, vafjoeroe, kiiBärDe, UDaroe jm. (osa 
hilistekkinud) ; niisama ka mitmuse genetiivi abil tuletatud kaa-
sustes : sõnoes, ermesse, külhoest, eüfmest, päloeaa, këÏDest, näloest, 
паЪеаа, nöfoesse, säfoeaa, käfoest, kõfoeaa, pöfoest, vefoeaa, koëf-
Dele, nõfDeoa, akkanoel, aaanoest, pasunoeca, pastaloeoa, puDel-
Desse, näDaloest, karttulDeoa, tÜDäroeoa, va GerDeGa, UDarDel. Nagu 
esitatud näidetest näha, on siia sarja siirdunud ka kahesilbilised 
tüved, kus selle kõrval paralleelselt esineb veel teine esindus : laule, 
laulele, laulest, laiileaa, koère, eunetta jt. (vt. näiteid § 176). 
Viimane esindus on algupärane ja häälikseaduslik (vt. seletus 
§ 16 u ) ; konsonanttüvele liidetud -oe on analoogiline niisama nagu 
mujal murdeti ja ka kirjakeeles -tte. 

20. S p i r a n t i d e j ä r e l : 
1) -st-=, tavalises kvantitatiivses vahelduses; näiteid noome-

nitest: kaste: kaste, must: musta, vasta: uaštalest, vas'tik, iste: 
iste, siis'tiìzkuD, atjaerpüst, pastal: pastla, ristma, ristseo, riš'tik-
ein, püsti, kestel: keštleo, linavästrik, korsten, raistik, rõšte: rüste, 
last — läštas : lastUD, läštavao; näiteid verbidest : istu: Шив, astu, 
osta: oštetse, pista, rüištä: rüištie ~ rüs'tib, paista: paešteitano, 

1) Vrd. K e t t u n e n , Lõunavepsa häälik-ajalugu § 57. 
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äestama, kastma; elatiivis: mast, past, tist, tüst jt. (vt. § 49); 
ainsuse partitiivis: mišt, kust, ust, last; mitmuse genetiivis : mèste 
('— meš'te), uste, laste, poešte; I infinitiivis: jõšta, ses'ta (laske — 
vt. § 9j. 

2) Üksikuid erinevusi: vassameisa (kn., kirjakeeles V a s t e -
m õ i s a ) . 

3) -st- ξξξ järgsilpides; näiteid noomenitest: rämistik, kaoas-
tik, riDastikku, karistu (kn.), palistus, armastus; elatiivis: metsest 
(pl.), keppust (kn.), kuraDist jt. (näiteid vt. § 49); ainsuse parti-
tiivis: oeest, rõvast, Pattust, varest, sihukst; mitmuse genetiivis: 
OBeste, sakslaste, sakste, pehjuste, ihnuste, kwuste, kebruste, lam-
maste, vareste, jänestel, verästele; näiteid verbidest: pihastanD, 
koristame, loBistaB, kannustaB, pilvistae, purustae, ammustae, va-
rastas lÌBÌstan, jiittiistaDa, ärä Urista, aëvastaou, karastamene, ko-
mistano (vrd. unettama, mälettae jt. << -ht-, vt. § 522) ; stin-adver-
bides — vt. § 1434. 

21. -ht-: *-hò- >> 

1) -nt-: -h-: täßt: tähe, kont: kohaD, kohos: kontuD, piRt: pi-
haD, vaher: vaRtre, piRt: pihio, viRt: vihao, aRta: ahan, viRt-
mene, taRtma: tahan, taRf: taheD,luRt: luhao, jiiRti: juhee, puhas: 
puRta, òhakkas, (toRter, leRter, liiRter), laRti, pinta, „üRte puRkii", 
ke Rt, vaRt. 

2) ht —- hk segiminekuid ühtlase nõrga astme kaudu vt. 
§ 10. 

3) Proportsionaalanaloogiline ht: to Rt: tohuD. 

4) -ht- >» -tt- järgsilpides (vt. § 522) : mälettae, unettaB, va-
lettae jt. (aga imestaB jt., kus esineb sarjasiirdumine). 

b. S i 1 b i 1 õ ρ u 1 i n e. 

22. P o o l v o k a a l i d e e e s : 

1) 4j-: "-ÒJ- ^> tugeva astme üldistumine, tavalises kvantita-
tiivses vahelduses: paõja: patja: paoi, lobjap, utjama (vrd. ka 
§ li2: vao ja: vani <C ^valija). 

2) -tv-: *-ôv- > tugeva astme üldistumine, tavalises kvantita-
tiivses vahelduses: laõva: latva: laou « latva — vt. § 954d), 
leõvao: leDii (see sõna olevat poolvõõras). 
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23. N a s a a l i d e e e s : *-tn- : *-òn- >» tn >> nn, tugeva astme 
üldistumine, tavalises kvantitatiivses vahelduses: Iin: linna (sõna 
voonake puudub murdes). 

24. L i i к v i d a t e e e s : -tr- : *-òr- >• tugeva astme üldistu-
mine, tavalises kvantitatiivses vahelduses: abra: atra: aoer, peb-
raD: ρ etra, puDer, kebrao : ketra, teoer, neuer, ρ ubrai ta: ρ atra в, 
vabratta, patraja, (veorahana), fvrd. ka obra: otra, kebratta: ketran). 

25. S p i r a n t i d e ees : 

1) ts = päärõhulises asendis, tavalises kvantitatiivses vahel-
duses: mets: mei'sik, mats, kit'sipät'sipü pätspü, kit'si (inime), 
lutsuD, Iiis, pit'SÌD, pät'siü, ots: otse, vits, kut'sikkas, vit'si, rit'sik, 
kitsaD, kat sa : kat sa в, litsu: liisun, pit'sittan (ка siisi: sii'sie), (rit-
sebae), seise, tei'si (kn.), et'sikkas, let su: ISÌSUB, pits, maèise, tule-
läitseD(?), suits: saètsu, tinanelisiitÌD (on eljeo), eitsma: eèìsee. 
Selge on vahe diftongi esinduses sõnus suits: suitsu ja sellevastu 
päets: päetse1), mis osutab viimases spirantolluse kadumise järel 
hilistekkinud diftongi; samuti sõnus: päiiseo, (jae) kaotses. Sõna 
pari kõrval esineb ka parts, kus ts on nähtavasti hilistekkinud. 
Vrd. kit su ja kakku (sm. k i t k o a - k a t k o a , vrd. mdE. kotskoms) ; 
itse: iismeo (vrd. K e t t u n e n , Kod. I 75, Lõunavepsa hää-
lik-ajalugu § 44) ; „ut'su VIHM, ui'sattae päle" <C ? (vrd. Holstre 
abzu 'udu'). Täiesti z's-sönade sarja on muganenud ka rätsep: 
räiseppao (vrd. võru-setu rätsep: rätseBä, Mulgimaa murdeis rät-
sep: rätseppä). Huvitav on ka sõimunimi vit'sik jän <C ? 

2) Erandlikult esineb ts asemel s paaris sõnas: isi (<C Htsek), 
ei viši (— vit'si), VIŠND; ka lausik (vrd. Holstre jm. lautsik). 

3) -ts- järgsilpides: 
a) яе-adjektiivid. — Kõrvale jättes nende algupära küsimuse, 

tuleb konstateerida neis kahelaadilist esindust: -ne: 1) -tse(-) — 2) 
-se(-), mis tihti vaheldub isegi samas sõnas: karjane: karjatseD, kaf-
vatseo, takkutseD, rasatseo, vihatseo, vïmatseo, peävatseo, vih-
matseo, tänätsen, kellatseo, mitmesüüutseo, sõlatsemao, „péris uè-
matsešse 10по

и

, vii/outseo, villatseo, poritseD, tämmutseo, liitsemal 
âl, sittatseo, üle-elatse, ebimetse, pikkaletsemao; vihatseo kõrval 
vrd. vihatst, elatst, ehnetst, kafjatst jt. (vt. § 152). Aga -tse(-) 
kõrval esineb tihti ka -se(-) : „punatst karva" — „venemâ punaseo", 

1) K e t t u n e n , Kod. I 89. 



24 OSKAR LOORITS В XLV. з 

tusaseni, seoaseo, ueasem, jämmuseo, vakkasen, karuseo, Linasen, 
vesiseo, „tinase tilaa ant sin" (— tinat se) ; samuti ka eóine: eùise. 
Iseloomustav on vahe päärõhulises asendis: küll raiiDne: rautseo, 
kiiinne : kiutseo (ka niiinne: niiitsen), aga ärne : ärse (mitte kunagi 
ärtse), päine: päise (isegi leünse vahe <C leunase, küll aga efìtsa-
põlik, kus klusiilollus on juba sõna tüves). 

b) ^s-noomenid: kofeits ~ kurvits johan, jaluts: jalutsi — 
jalutse, leppets: -e, eppets, rappants ~ rappatsio, kurjat s — kuf-
nats, rehets, läppäts, vajuts : -e, kere, at s : -ι, jalatsemao, kuivat se о, 
akkatseš, märets, sõnetsekont, kammits, arat se (kn., ametlikus keeles 
A r a t s a (a) r e), jalatsemeo, levä j urei s, lekkafs, kalut s, lälatsel, 
maoatsi-ait (—maoaški), narits, kef nits: -e, alit s : -e, kuppitseo jt. Nagu 
esitatud näidetest näha, esineb algupäraste ^s-sõnade kategoorias 
ka hulk hilisemaid lainsõnu (näit. ülits, kuppits jt.), uussõnu (näit. 
märets, kuiv at s jt.) ja eriti palju teistest sarjadest siia siirdu-
nud sõnu (vrd. näit. kirjakeele laulatused, kuulutus, hakatus, vaju-
tis, läpatis jt.). Küllalt iseloomustav on ka kohanime aratse 
siirdumine siia sõnadesarja. — See kõik osutab tuletise suurt elu-
jõudu ja üle algupäraste piiride levimist. Et aga võimalust pole 
iga üksiku sõna algupära täpsalt kindlaks määrata, siis on näide-
tena esitatud segamini üheskoos algupärased ja hilisemad /'s-sõnad 
ja siia sarja siirdunud sõnad. Selle sarja mitmuse nominatiiv on 
harilikult kefoatst (aga ka ~ kefoatšio), kammitst, ka kalut st jne. 
(vt. § 152) ; samuti ainsuse partitiiv jüretst jt. (vt. § 153) ; sama 
sisekadu esineb isegi näit. inessiivis ja elatiivis kuiv at ses <— kuiv at š 
(vt. § 155). 

c) /s-verbid: elutsee, kohitsetse, (kana) rehetseii, pakkitsee, 
muretses, õlitseoa, tülitsema jt. 

d) Huvitavad on ka tuletised vaïlatse päräst, külmetse vastu, 
tallit se ajas, pälerüBätse pirn, raeatse laüvao, saève'tsetl, ajavïtse asi. 

e) Passiivi preesensi moodustusest vt. § 160. 

26. K l u s i i l i e e s : -tk- >> 
1) >> -kk- (-k): -kk-: pik: pikkä: pikkä, pikkem, pikkune, pik-

kerik, ρ ikke n, jak : jakkun, jakkatta, jakkama, rakku : rakku в, kat-
kestama, kakkaita, kakku, kakkuvao ärä, kakmatta, kafvakak, sikke : 
sikkeo, sikkuttaoa, sekku: sekkuttaoa, meisätukkao: tuk (lv. tutkàm), 
(lakku: lakkan seletust vt. K e t t u n e n , Kod. I 75<Cvn. лакать). 
Vanasti olnud tuttav ka ikma : ikke в, nüüd ainult nutta ; käkki 
olevat päris võõras, on äi, Pärnumaal olevat kiou. 
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2) Üksikuid erinevusi: katti, kattine (kas palatalisatsiooni 
mõjul?); kotkas olevat „uus" sõna. 

c. I n t e r k o n s o n a n t n e . 

27. Algupäraselt interkonsonantne t on säilinud tugeval ast-
mel, nõrgal astmel on aga selgesti märgatav tendents t olluse 
redutseerumise poole, mis harilikult on jõudnud t täieliku kadu-
miseni. Samast kalduvusest kaasa kistud on ka hilisemal ajal 
vokaalkao järele konsonantide vahele sattunud t, kuna mujal mur-
deti esineb otse vastupidine tendents — klusiili tekkimine kahe 
konsonandi vahele. Näiteid: 

nts: kints: kihsn, konts: konsa, konsakke, tantsi: tansie ~ 
tahhimärjG, ei tahsitta, tönts: töhsem, känsakkao (kirjak, k e n t -
s a k a d ) , tehsikkaD, kants:kanfsi^ kansi, ka kants (kirjak, k u n s t ) : 
kahsi, kaiištük, isegi rippens, sihanoe: sihanse, mehanoe: mehanse 
(murdeti -tse). Verbide vormidest vt. allpool eraldi. 

Its: setts: setsem, selskonnas, melsas, (ëoelse nêl ôèlse). 
rts : körtsik <—· köhik, tirsakkas. 
stl: pastal: pastla ~ palla, part. pl. pasliD, vašlalät. 
ndl: küinäl: kiilnlä, kõnal: kûnla, kaenal: kainla, kainlaak, 

vainlane (Holstres van'(ü)lane). 
ndr: tînoer: tlnre, penar: ρ inora ~ pînra, külnär: küinrä. 
Idr: keller: kelore, talmik ~ taller (Holstres tatler). 
Eriti selgesti peegeldub dentaali redutseerumise tendets imper-

fektis: (pah'nin >—) pahsin, (murdeti panisin), panüis, paâsime, 
kensin, kansin, känsin, lensin lenPsin, ansin ~· anDsin - aâtsin, 
känsin käntsin, kühsime. Sama nähe esineb IV infinitiivis: 
künmene, arimene, kehmene (vrd. K e t t u n e n , Lõunavepsa häälik-
ajalugu § 17, Kod. I 71—72). 

P· 

a. S i 1 b i a 1 g u 1 i n е. 

28. V o k a a l i d e j ä r e l : -p-:-*ß-

1) > -в-, alglahtises teises silbis: гевапе, laBÌD(as), ναβα, tä-
Bär, (uBÌnao); 3. isiku ainsuses: säe, jäe, jae, SÜB, kle. 

2) >> -ν-, algkinnises teises silbis 3. isiku mitmuses: sävaD, 
jõvao, jäväD, söväD, IÖVÜD, kõväD. 

2 
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3) >> 0, labiaalse vokaali mõjul, algkinnises 2. silbis: jûs: 
jùseo <C *hißukset, aittama (: ae Dat ta). 

4) -в-: -v-: VÎBÎB: vlvittaB, 1е\в: leivä (—Levä). 

5) >> -в-: -v-^>0, labiaalse vokaali mõjul: ива: ÕÜD, Ыва: 
toào, taòlene, kuBu: (kuu ~) kÛD, jus: jûseo (vt. p. 3) . 

6) >> -pp-, järgsilpide -h- kadumise puhul sündinud kontrak-
tsiooni mõjul, ainsuse illatiivis: tuppa <Z tupahan, rappa, appi, 
„seò üRte kuppu". 

7) Tugeva astme üldistusi: аве: авепа (vrd. S e t ä l ä , 
ÄH 308), asi: aßis, авюа, taeao, saeao, гавао, павао, laead, 1ива: 
LUBÜD, lueatta (vahel siiski ka lòào), ,,õnä (•— elnä) peBUsse", ei 
Шве: Швеоа, taBaoa: taeaiti, гаваоа: гаваНио, 1иваоа: 1ивап, 
soBÌttamene, ve BUD, käBiD, toBao, LIBUD, VIBUD, HBUD, пвао, tene n 
(sõna olevat küll võõras). 

8) Nõrga astme üldistusi: teväs: teiväo, sîv: sivä, âv: ava 
pû, koìv: koëva, kaivama: kaìvae, kaìvano. 

9) >- -в- kaasrõhu järel alglahtises silbis preesensi ainsuse 
kolmandas is ikus: kenelae, 1аоипав, päränoae, juttustaB, karoaB < 
*karkaÒa:pi (vrd. ka päärõhu järel SÛB <C säpi, jäB, jÜB, SÜB — 
p. 1). Siit on süsteemsunduse mõjul -в üldistunud igale poole, ka 
rõhutusse asendisse, kus ootaks -v (vt. p. 10) : palm, 1еррев, eppie, 
kukkUB, jõsee, LehnaB, vèàB (<C.'!ivetäßi). Esitatud näidetest selgub 
ka tüve üldine nõrgaastmeline esindus 1. ja 2. isiku analoogial, 
kus see on häälikseaduslik. 

10) ;> -ν- rõhutus asendis ja kaasrõhu järel algkinnises 
silbis : 

a) preesensi mitmuse kolmandas isikus (vt. p. 2 — päärõhu 
järel : sävaD, söväD j t . ) : päränoavao, juttustavao, karaavan, mäš-
sävaD, säoavao, jõsevao, puDUvao, leeouvao, Läštavao, kukkuvaD, 
leppevao, eppivao, lennavaD. Tüve nõrgaastmeline esindus seletub 
1. ja 2. isiku analoogiaga. Ometi aga -van esindus ei ole ana-
loogiliselt üle kandunud preesensist imperfekti, nagu mujal mõnes 
murdes: (nao) jäio, teaio, seisiD, palusin, jaaasio, parannasiD, jut-
tustasio. 

b) I partitsi ibis: ärättäv, leïïDav, jaoav, säv, kiv: kevä. 
Rõhutust asendist ja rõhulisest algkinnises silbis, kus -v on hää-
likseaduslik, see esindus on üldistunud igale poole I partitsiipi, ka 
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rõhulisse alglahtisse asendisse (vrd. klv: kevä). Aga kogu I par-
titsiip esineb murdes üldiselt kaunis harva, (selle asemel tarvita-
takse ja-, wa-moodustusi). 

c) ^α-noomenites: orav: orava, terav: teräväD, osav, lihav, 
iüäv, tuoev, eoev, väoev, ärev, „elävä lõmiwa laps". Siia sarja 
on siirdunud ka mõned algupäraselt *-eôa, *-eõä tüüpi adjektiivid 
ja ümberpöördult: Иве: lÌBeoast ~ lieevas, /гове : koeeoaD (vrd. 
Holstres koeeva), puoe: puDeoam (vrd. Holstres ptiDeva). Või-
malik, et t/a-adjektiivid üldse ei põlvne algupärasest *-ßa, vaid et 
need kuuluvad algupärase ν ajalukku (vt. K e t t u n e n , Lõuna-
vepsa häälik-ajalugu § 132), — niisugusel korral kuuluksid siia vast 
siiski sellised partitsipiaalsed adjektiivid nagu näit. eläv jt. 

d) Adverbides: ärevili, kohuveli, llkvel, üleval ~ ülevel kõr-
val esineb sagedasti ka üleeäl, üleealt << ? 

11) *-ßu- >> -и- (esivokaalseis sõnus -i-) intransitiivverbides : 
murouDa, kopsue, vettiDa. 

29. N a s a a l i j ä r e l -mp- : *-mb- >» 

1) -mm-, nõrga astme üldistumine, tavalises kvantitatiivses 
vahelduses, nagu algupäranegi mm geminaat : athmas : athma, lam-
mas : lamma, lathmiü, sammal: sanila, vemmal: vemla, vim: vim-
ma (lv. viinba), kummas : kumma (vrd. Holstres kummas : kumea), 
tethmae: terhmatta, temmasÌD, tefhmas, „teihma kummaoiD pioi", 
emme loa: етв1ев, einlik on e mele mas, emluseoa, emlust, „kui paëlu 
uthmes oš veênD osta ?" (selle kõrval ka uinee s — kahtlemata 
lain kirjakeelest), uinnein (kn.), „ilma äe uthme, on uthmes ~ on 
ummuses vetnD". 

2) -m-, sarjasiirdumisi (vrd. mm ~ m § 64) : umistaoa, 
umistanD, -в, umilumi (vrd. ummes, uthmune), komistaoa (<C ?, 
vrd. vps. kombistuda), lämäitäDä', lämättuo (vrd. Holstres lämi, 
sm. l ä m m i n , md. temb'e). 

3) -m(-), järgsilpides ja nimelt komparatiivis. Kaasrõhulises 
algkinnises asendis on häälikseaduslikult -mb- -mm- >> -m- (vrd. 
järgsilpide mm ajalugu § 66). Siit on -m- süsteemsunduse põh-
jal üldistunud ka kaasrõhulisse alglahtisesse ja edasi ka rõhutusse 
asendisse. Teiselt poolt toetas seda veel arenemine -mpi -тв /> 
-m (absoluutses lõpus — vrd. dentaalklusiili ajalugu ja K e t t u -
nen Lõunavepsa häälik-ajalugu § 54). Näiteid: ilusamao: ilusam, 
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„lähäB veDeiamas", jeukkamao, ullemao, norem, vanem, alam jt . 
(vt. § 30). 

30. Lisanäiteid k o m p a r a t i i v i esindusest (vt. § 293) : 
a) -kke : velkke: veiksem(ašse) (vrd. vei DÌ: veiDem), liihikke : 

löhem, pëâikke: рёпет, ehukke: ehem, nat'tikke: nat'tem, tiïlukke: 
tillem. 

b) -ne: karvane: kafvatsem, takkutsema,šse, vihatsem, pikka-
letsemaD, solatsemaš, ilitsem jt. aga ka tasasem, ueasem, seoasem. 

c) -Da: tiisli (tušlikkas) : ЫвИоат(ао), puDe: puoe Dam, tihe: 
tiheDam, ere : ereoamaD, vaoa : vaoaoam, vila : viluDam, maGe : 
maoeoam ~ maoem, Ыве : Ывеоат — Ывет, jäme : jäfhmem. 

d) Muid näiteid: Itfk: litfoim, appa: appem, paks: paksem, 
vaštik : vaštikkum. Komparatiivi sufiksid liituvad ka substantiivi-
dele: „ta ikki lähäB mehemas", „mets(e)s on tülevarjem seitta", 
„kaheksi ikki selsem käijä", vrd. „seeDa otseoamao tw". 

31. L i i k v i d a t e j ä r e l : -lp- : *-lß-, -rp- : *-rß-, 

1) Nõrga astme üldistusi: 
a) ^>-lv(-): alv: aiva, aivasti (mõnikord ka а1в kirjakeele 

mõjul), kelvaB, ei kelva: kelvattu. 
b) ^>-rv(-) : varvas: varvao, turvas : turva su, „turva (kn.) te-

nis" — „OBesal on kah turv", kurv : kurva, urv, kärväB: kärväkku, 
kerveB, kervenD, ei kerve: kervettama, tarvis. 

2) Tugeva astme üldistusi: 
-гв-: keree : keree, anättaDa : afBit tan. 

3) Vaheldusi: arm: armi: armi <— armi (sm. a r p a : a r v a n ) . 

b. S i 1 b i i õ p u 1 i n e. 

32. P o o l v o k a a l i d e e e s (-pj- : *-ßj-) esineb tugeva as tme 
üldistumine, tavalises kvantitatiivses vahelduses: kaeja: kapja: kaei, 
lušja: lupja: IUBÌ, aei-elu, (jalas: jalase analoogial^ kubjas: kuôjase 
(pro kupja — vrd. K e t t u n e n , Kod. I 126). 

33. L i i k v i d a t e e e s (-pl- : *-ßl-, -pr- : *-ßr-) esineb tugeva 
astme üldistumine, tavalises kvantitatiivses vahelduses: kuelao: 
kupla: kueel, kuülane, kuplas, appu-ošlik, llelik, (tuBli, rušla — 
rûeel), sešra: sepra: seeer, павгао: napras, kisue kipra: kišraD, 
koôrutaB, koBer: košra, tešras: tepra. 
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34. S p i r a n t i d e e e s esineb Ρ tavalises kvantitatiivses 
vahelduses: kops: kopsuD, kopsuB, lops, laps: lapsekke, lipsulaiiD, 

küpse: küpseD, nopš: nopšio (vrd. Holstres nops: nopsiD), ropšma 
(Holstres p), ropšitakkiiD, lüpsma. 

c. I n t e r k o n s o n a n t n e . 

35. Sama esindus, mis dentaalklusiililgi (vt. § 27) : remps 
(isegi remslu), rerhsue; vrd. ka sammal: sainia, ämlikkuD, efnleja; 
edasi vrd. veel kaihmer: kamre, kafnres kamre (illat.), nufhmer: 
numreD). 

0. Geminaatklusiilid j a nende astmevaheldus. 

36. P ä ä r õ h u l i s e s a s e n d i s esineb 

1) lühikese silbiolluse järel 
-kk- : -kk- : vakka: vakka, lakka: lakka, päkkä: päkka, kuk-

kuma: ei kukku, akkae: akkatta, tukki: tukkiD, käkki: verikäkkin, 
nukka: nukkao, nikkattaDa ; 

-tt- : -tt- : katte : katte, katta : kattan, utte : utteu, rät tikkiiD, 

iii1tikke, paitu: pattilo, nut'tio, ruttama, ruttuoa, rattao: rattas; 
-pp- : -pp- : sappi: sappine, appu, tappa: tappetse, eppi: eppik-

kuD, lippu, lipputtama, koppaD, kappan, rippu: rippuitaoa ; 

2) pika silbiolluse järel 
-kk- : -ü-: tarkka: taf oa, sükki: söoi, aukku: айоив, palkka: 

palGaita, kelkku : kelcUB, kolkki : kohispÛD ; 
-tt- : -D-: süiti: SÖDL, sütt'ä: sÕDaB, kontti: kohüiD, sätta: säDei-

tama, Ρ uttu: puouvao, ei Ρ UDU, vvtta, aj avions, k itta, „s\ mis oli 
kiDiis", lutta: lõDan, lõDUS 'lootus' (vrd. lûDUS 'loodus'). Samane on 
esindus sõnus, kus geminaat tt on jõudnud päärõhulisesse asendisse 
alles eelmise spirantolluse kadumisel sündinud kontraktsiooni järele: 
aèDasin, õDasin, vaoasin (kirjak, a i t a s i n , o o t a s i n , v a a t a s i n ) . 
Järjekindlast! esineb häälikseaduslik helitu meedia ka verbide mit-
muse 2. i s ikus : säDe, veeoe, (<C *sättek, voittek), vwe, tõDe, sÖDe, 

jäDe; nende analoogial ka täoe, tõDe (vrd. aèDasin, ÕDasin); samut i 
imperfektis saëDe, seèoe, teèDe (algsoome *saiôek). Sama häälik-
seaduslikku esindust kohtame ka te-, ^-noomenite mitmuses, näit. 
pafDe pâle, eëDeca jm . (<C *partten), j a ta-, tó-verbide inf ini t i i -
vis, näit. känDü (küllap < *känttäk), keloä (<^ *kelttäk), këfDa 
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(<C *kërttâk), pöroa (<C, *pÖritäk), ahoa (<C *anttak), kiinDä, kanoa. 
Neist häälikseaduslikest keelendeist on see n. ö. nõrgaastmeline 
oa-ga infinitiivitüüp analoogiliselt tunginud ka muudesse verbi-
tüüpidesse, näit. naroa, oloa, panoa jm. (pro *nâra, panna 
<< *pandak). 

-pp- : -в- : kappi : кйвше, гаёве : raippelika, rüppäma : räei kan, 
korppi: korBiD, kirppeGa: Нгвиаа, p ilBas : pilppa, rößäs : rüppü. 

3) Tugeva astme üldistusi: vähkre: var^kker (selle kõrval 
esineb küll ka varjGer), enä varppuD (vrd. Holstres уагве: varppe) <C? 

4) Nõrga astme üldistusi: 
a) Verbide 3. isikus on geminaat lahtiseski silbis kinnissilbi-

liste 1. ja 2. isiku analoogial nõrgaastmelisena esindatud: kukkm, 
1еррев, Шоав, ооав jt. (vt. § 28 1), kukkuvaD, leppevaD, pUDU-
vao jt. (vt. § 28 1 0 a). 

b) Genetiivist ja teistest nõrgaastmelistest kaasustest nõrga-
astmeline esindus on üldistunud igalepoole: gen. kappi, nom. kappi, 
part. kappit, samuti okki : okki : okkit, jakki : jakki : jakkit. 

5) Sarjasiirdumisi: riikkis: rükkio, okkas (vt. § 6 3), rat: 
rabi: ratti 'traad' kõrval esineb — ja sagedaminigi veel — nõrga 
astme kaudu algupäraste üksikklusiilide sar ja siirdununa ka râo: 
raè: râbi (Holstres ainult râo: raè). Samuti vahelduvad pat: 
puoa: pütta ~ pûo: püüa: pÛDa (viimases paradigmis oleks gen. 
püüa omakorda üksikklusiili tugeva astme üldistus), ka kart — 
kärn. Algupärasest *helppoisa: *helppoisan annaks häälikseadus-
lik arenemine murdes elppus : elpsa, kuid selle kõrval esineb ka 
analoogiline vaheldus eleus : elpsa. Kui kirjuks sarjade segimine-
kud tihti esinduse on muutnud, iseloomustab sama sõna esinemine 
mitmes s a r j a s : е1ве : elppeo — eleas : elppao ^ elee : elpmeD, lee-
oatta: leikkan — leikku: leeoume (Holstres ka vaheldi), uhatta: 
uikkaB uikku: uhuB (sama vaheldus Holstres). 

6) Geminaadi kadumisi dissimileerumise tungil (vt. K e t t u -
n e n , Viron kielen äännehistoria § 49): kaettuD, kaetse, veetse, 
maetti, maetse (aga ka ^ mattetse mõnikord), jäetse, köetse, 
öetse (~ oèlse), öetti, öettuD (aga ikka iiiteloa, mitte оёЬа). 

7) Üksikuis sõnus: kõrvu esinevad põhjaeestiline tüttär ja 
lõunaeestiline tiinär, равег — papper, gen. равеп — papre, part. 
paeert — pappert, (lina) kukkar: kukrao (vrd. Holstres kuaar: ku-
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Gara <C ?), keraas: kerkka <C ?; esineb ka kikkas (tähenduses 'erk, 
kärmas, käbe, energiline', näit. kikkas овепе ^ vanamîs). 

37. K a a s r õ h u l i s e s a s e n d i s on konstateeritav 
1) sama esindus, mis päärõhuliseski asendis lühikese silbi-

olluse järel (vt. § 36): 
a) -kk- : -kk-: išiäräli:kku: išiäräli:kkuD, lahenDV.kku: lahen-

Di:kkusse, pÜGäli:kkiisse, aoani:kku : aüantkkuo, täijeli:kkumaD, sisa-
likku, kopsupelenotkkus ; 

b) -it- (vrd. § 36) esineb verbide mitmuse 2. isikus: kirjutta:tte, 
samuti abessiivis: reease.ïta, kirveitä, näGema:tta, teoematta. 

2) Meedia geminaati esindamas ja nimelt verbide mitmuse 
2. isikus: kirjuttadte kõrval ka kirjuita:oe; verbide abessiivis: 
näaemadta kõrval ka kütmaoa, märmäDa, lälattama:Da ; verbide 
passiivi imperfektis kirjuttaoi, lalattaoi, küluttaoi, kašvattaDi, ni-
huttaDi, pelettaoi, varastaoi, kükkittaDi (mitte kunagi kirjuttatti). 
Meedialine esindus on olnud varem palju üldisem ja taganeb nüüd 
nähtavasti kirjakeelse geminaadi eest. Kahtlemata osutub meedia 
murde lõunaeestiliseks jooneks, kus see laiaulatuslikuma häälik-
seadusena esineb (vt. K e t t u n e n , VKÄH § 50). 

3) Analoogilisi moodustusi: 
a) Mitmuse genetiivis esineb kirjakeeles „kastete" jt. eeskujul 

geminaat ka „jumalate" jt. tüübis; see esindus on tungimas osalt 
ka Kõpu murdesse: parema:tte, taroema:tte, isänoa:ite, siiiDikkatte, 
laüsikkatte. Ometi esineb veel üldiselt ka purakka:De, vaërikki:De, 
mërikki:De, kirikkiDe, isegi kürDiDe ja täüreDe (vrd. jumalüe, pas-
talüe jt. § 18, 19). 

b) Proportsionaalanaloogiliselt paikkan: paëGatta eeskujul ka 
ait tan: aëDatta (aèDasin — vt. § 362) ; vrd. seejuures ν ätt an: vä-
Datta, ttttan: õoaita (väDasin, ÕDasin vt. § 362j. 

4) Kõik esitatud rühmad käsitasid geminaadi esindust kaas-
rõhulises asendis lühikese silbiolluse järel. Esindus pika silbiolluse 
järel ei tuleks õieti küsimussegi, sest sarnased näited järgsilpides 
puuduvad. Ometi on olemas paar uut lainsõna pika vokaaliga 
kaasrõhulises asendis, ja iseloomustavalt peegeldub siin jällegi 
sama esindus, nagu vastaval korral ka päärõhulises asendis ja ni-
melt -tt- : -D- : nvkrü:tti : nikrH:ùi (nom. nikruf), refìnatti : refìnuói 
(nom. refìnut). 
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38. R õ h u t u s a s e n d i s esineb normaalselt -kk-, -tt-, -pp-: 

-kk-: ehukke, mehakke, pullikke, poèsikke, niippiikkas, leppik-
kašse, kappakkuD, vasikkaa, kasiikkaD, riisikkas, muitukkas, alukkaD, 
peräkkaD, purakkaD, amikkaD, purikkas, mafoikkas ; 

-tt- : säDeitama, akkatta, if/Gaita, kifjuitaoa, kašvattaDa, if mat-
tis (vrd. -fs § 253) ; verbide mitmuse 2. is ikus : olette, tulette, meès-

taite j t . (vrd. säoe § 36 2 j a kifjuttaoe § 372, vrd. ka Paistus, 
Hallistes rõhutuski asendis oleoe, tuleoe j t .); verbide passiivi imper-
f e k t i s : killitti, palutti, osteiti, makseiti (vrd. sâoi, tuoi j a kuluttani 
§ 36, 37); abessi ivis : tuletta, „ilma pattuita pele klüi", ašjatta, 
käemaita, samatta, j omatta; 

-pp-: kaneppi (vrd. sarappu, enappu). 
Üksikuid e r i juhte : vasikkaa, lušikkaD s a r j a siirdunud on ka 

jalakkaD, arakkaD, kaDakkaD, palakkaD, pihlakkaD (vt. § 6U i). 
Üldiselt esineb küll ramai: ramatili jt., kuid paar i s sõnas ometi 
kurat: kuraDi, palit: paliou, kappeoal 'kapital ' , veelgi sagedamini 
paÜDu: paliDu: paliouD (part, sing.) — seega täielik si irdumine 
üksikklusiilide s a r j a (vrd. püo: püDa § 365). 

39. S i l b i v õ i s õ n a l õ p u s e s i n e b 

1) lühikese rõhulise silbiolluse järel 

-k(-) : kukrao, kuklaD, kaklev ao, vak, päk, kak, nuk ; 
-i(-): vetma, kütma, ratsa, mai, pai, äi, müf, tui ; 
-p(-) : tapma, rapma, epma, käp, kap, lep, sap; 

2) pika rõhulise silbiolluse järel j a järgsi lpides 

-k(-) : vat]kreD, leikma, paik, sük, jük, nirk, palk, kark, kaštik, 
ümarik, kaBerik, tüörik, sõlik (: -a), kasuk -kkas) lušik (: -a), 
õrik (~ -kkas), appu-oëlik, kefnik (: -u), tatik, leppik, karik (-ik 
suf iks i kõrval sagedamini esineb -ikkas) ; 

-t(-): kitlee, veitleB, seit ma, veit, seit, uni, nut, ait, laut, täi', 
rit, kõvit ; 

-p(-) : kaupleB, käpma, lupma, kaup, kirp, kanep, ênap. 

D. S õ n a l õ p u l i s e d k l u s i i l i d . 
40. -k >> Θ : 

1) *-k noomenites: kaste: kaste (<C_ *kasteyen), katte: katte, 

paëse : paise, pefse : perse, rõste : rüste, kolle : koloe, vatine : vafiDe, 
lippe: lippe, purre: puroe, vif re, läeise, vuoi: vuoi (tugeva as tme 
üldistus), iste: iste. 
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2) *-ttak abessiivis: mättameheo, pesaita, „seéDae kürmatta", 
„këDâ kûfmatta", teoematta, näoematta, aga ka kütmaoa, märmaoa 
(vt. § 372). Iseloomustav abessiivile on, et teda tarvitatakse pea 
alati ühenduses sõnaga „ilma". 

3) *-nnik terminatiivis: seni-kuni, tänäpäeni — senis, tänini, 
üleni, seni-äni, jüripäeni, sömäni, ommelseni, ühessameni. 

4) *kansak komitatiivis: vi ja mâoa, metsaoa, reeaseaa. 

5) 1. ja 2. isiku mitmuse pronoomenis: me ~ meije (üldis-
tus genetiivist < *meiõän), te (c *tek) — telje. 

6) I infinitiivis ( *-hak) : saija, juuva, lüljä, jätjä, viljä, tehä, 
nähä, jõšta, sesta, këÏDa, peitä, säoi, peske, oijatta, kafjaitaDa jt. 
(vt. § 16, 18, 20). 

7) *-k imperatiivi ainsuse 2. isikus: jä, vi, tu, lü, ti, seca, 
jaaa, anna, osta, miil, meile, ütle, utta, aitta, kifjutta (<Z *jäk, 
*seyäk, *mëttelek, *oòottak, *aßittak). 

8) Eitavas kõneviisis: ei jä, ei tü, ei sü, ei vetta, ei küla, 
ei süDa, ei leèou, ei nefou, ei pele ita, ei lasta, ei tüüa, ei tahšitta. 

9) *-mmek, *-ttek, *-mek, *-deß-verbide mitmuse 1. ja 2. isi-
kus: säme, kasvame, kannattame, salme, peoesime, kišsime, aevas-
tasime ; saoe, veeoe (vt. § 362), tahte, lähte, tulette, klouitatte, 
saèoe, tuttiite >— tultte, veèsitte, ahtsitte (mitte aütsitte !), afmas-
taš(i)ite. 

10) Adverbides: silja, sinna, kiri'ni, koDU (<Z *koõok). 

11) *-yik partiklis: seàoi sinaoi, SUGUGI, ei kiski, nitki, ei 
köhentki 'ei köhinudki' ; ometi kuulukse väga sagedasti helitus asen-
dis klusiili asemel meedia: jäBüi, supseraDoi (kn.). 

41. -t > -D 

1) Mitmuse nominatiivis: SUD, talao, takkuD, metteD, kifjut-
tajaD j t . 

2) Verbide ainsuse 2. ja mitmuse 3. isikus: sina tuleo, tul-
UD, nemäD tulevaD ja tuttiD. 

3) -nut partitsiibis: sâim, nâènD, tênD, ano, tulnD, üttiD, ItttriD, 

viüDiinD, kifjuttanD (lisanäiteid vt. § 158). 

4) Mitmuse nominatiivi üldine tunnus -D on tunginud ana-
loogiliselt ka sõnusse Λζί — niD, пета nemäD. 
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5) Üksikuis sõnus: keväoi — nähtavasti üldistus genetiivist 
jt. kaasustest; tinaneitsit, linaneitsitti lil, paelu tinanelisittiD 
« * neitsilt: neitsüöen) ; vrd. *-ó- asendust sõnas väräi: väräiti 
(kirjak, v ä r a v , eL väräDi, sm. v e r ä j ä ) ; käkki 'kätki' olevat 
täiesti võõras (on äi). 



II SpirandicL 

s. 

42. S õ n a a l g u l i n e s- =: sari, sar'v, sorkki, sisalina, 

sisalik, seoane, säreD, sarap (vrd. lv. tarae). Liitsõnus 5- on 
säilinud samuti: lumesaDii, tioesiim, kuid on gemineerunud, kui 
liidetavaks sõnaks on „sepp": kirjaissep, tellašsep, pttssep. Lain-
sõnus s- on substitueeritud ka ζ-, š- ja ž- asemele: sup, SÎD, sit'si 

swer, sutt. 

43. S i l b i a l g u l i n e s õ n a s e e s : 
1) -5- (-Z-) : vesa, asi, pesä, paksuD, kopsuD. 

2) Toimunud on geminatsioon järgsilpide kontraktsiooni mõ-
jul nagu näit. illatiivis: vessa, sisse, sassi, tassa; mitmuse parti-
tiivis: susse, kasse; noomeneis: (riikki) sašseD, aga vrd. per sas: 
persa (Holstres kärš: kärsä: kärssä jt.); vrd. ka vars: varsa: 
varsa. 

3) Illatiivide varasalgsm. -sezeti (dopelttunnus) — vt. § 47. 

44. S i l b i l õ p u l i n e : 
1) päärõhulises asendis esineb 5 tavalises kvantitatiivses va-

helduses: rasva: rasva (: rasu), käšN: käšnä; 

2) järgsilpides: sk (vt. § 9), st (vt. § 20, 49). 

45. G e m i n a a t : 
1) Lühikese vokaalolluse järel esineb -šs- fresp. -š): -šs-: mäš-

sävao: mässäita: mäs,piis: püs'sio: pussi, us: US'SÌD, tas: tas'sia: 
tassist (vt. § 49). 

2) Pika vokaalolluse järel esineb -55- fresp. -š): -s- (-z-): pois: 
poèsi: poissi, kauš: kausi: kaussi. 

3) Inessiiv — vt. § 48. 
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46. S õ n a l õ p u l i n e : 

1) -5 (-ζ) ξξ: armas, kirves; 

2) -s >> -s eelmise pika vokaali lühikeseks kulumisel: siš. 

47. I l l a t i i v i d . 

Esimese rühma moodustavad sõnad, kus lõpp on muutunud 
*-zen ;> -hen >> -h-(n) (vokaal assimileerunud eelmise sarnaseks). 
Päärõhulise pika vokaali järel h on säilinud, vokaal selle ees lühen-
dunud (vt. § 166) : pähä, maha, suhu. 

Järgsilpides on toimunud kadu -h- >> в (vt. § 51), vokaalid 
on ühinenud pikaks vokaaliks, mis omakorda on lühendunud, kuna 
kõige selle mõjul on sündinud esimese silbi tugevnemine: seloä, 
vällä, leoa, külimittu, teisi säilöi, penja, pinta, otsa, kotti, kosja, 
jaloa, aina, sa/Joa, kappi, kople, käia, latta, käkki ja kamre, kerva, 
säre, kutti, lakka, vatti, juh'ni, küloi, vussi, veittu, raisku, vasta, 
ukka, jure, sure, are, mile, vaiwi ja kärni, kirnu. Üksikuid juhte: 
(ûs: luïve :) ûne, (pels: peìje:) peine, (ker's: kerre:) kerne, terne, 
mur пи. Nende analoogial ka mefne (~ merre ka meresse), 
j linne, ν irne, ulne (aga püsti, lennu, ulkka, uihme). Esimese 
silbi lühikese olles on järgsilpides sündinud kontraktsiooni mõjul 
silbi konsonantollus isegi gemineerunud : sekka, jekke, näkku, kokku, 
patta, kätte, „mini tuttu" (vrd. tu пив), setta, vette, ette, kuppu, 
rappa, sappa, appi, vessa, tassa, sisse, sülle, tulle, kiillä, tarre, 
merre, peùwe (vrd. sm. p o v i : p o v e h e n ) . 

Teise rühma moodustavad sõnad; kus on toimunud muutus 
if-sezen >> -sehen šse, seega illatiivi tunnus redublitseeritud. 
Nii esineb kahesilbistes tüvedes esimese silbi lühikese olles : meresse 
(vrd. — merre), tulesse (~ tulle), küläšse, talusse, kajušse, ojasse, 
ninasse, lavasse, nisusse, künasse, päräšse. Sama esineb kontra-
heeritud ja mitmesilbistes tüvedes: kirvešse (<' *kirvehesehen, ühe-
kordne tunnus *kirvehesen annaks kirvese, mis esinebki murdeti, 
näit. Paistus), rêvasse, karmasse, Ijkmešse, kelnresse, leppikkušse, 
eppettajašse. Analoogiliselt tunnus -šse on kandunud mõnikord ka 
rühmadesse, kus häälikseaduslik esindus on muidu üldisem : ja-
lašse jaha, kot'tisse <— kotti, paroisse — ραήοί, samuti ka üsse, 
tüsse, visse, mässe. Mitmesilbisis sõnus rõhutus asendis esineb 
sagedasti vokaali lõppkadu: aGanikkuš, terukses, kapsastes, kelnreš, 
eõises, var\kres, puöes, nörneš. 
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48. I n e s s i i v i d -ssa >> -5. 

Iseloomustav Kõpu inessiivile on tugevaastmeline esindus illa-
tiivi analoogilisel eeskujul, kus tugev aste häälikseaduslik (vrd. § 47) : 
lakkas, nakkas, „теое ënamaD on al läitis" (kn.), kappis, sükkis, 
tikkis, lakkas, paikkas, aakkas, aittas, narkkas, karkkas, palkkas, 
„marttas (kn.) on jaei", karppis; aiDas, liiiDas, nälcäs, peloas, ilma-
peÏDas (kn.), maÏDas, otras, keiïtas, koetas, metses, pellaselisis, lassis, 
kän'nis ja rallis, „vil on r illis", kallis, kolmas, kärnäs, pilves, par j as, 
varjas, peejas, pallas, villas, kälas, käras, miles, vires, kûlis, müDäs, 
teises, eìitias, eàwes. 

Kõigis esitatud näiteis on esimene silp pikk, missugusel korral 
esindus on üldiselt väga järjekindel. Ometi esineb mõnikord harva 
siiski ka nõrgaastmeline ku ju : (seà) seilas (selle kõrval küll ka 
selaas), vastas — vastas, labvas ~ latvas, pehjas ~ penjas, metses ~ 
metses, aittas ~ aeoas, vällas, källes ~ „ta on miil kahes ka piai", 
seVskonnas ·•—• kihelkonnas, (sihi) äres ^ äres. Kui esimene silp on 
lühike, näikse esindus ebajärjekindlam, kuid siiski tundub kalduvus 
tugeva-astmelisele esindusele: elekaeas (aga MD), nehoeGa teaas 
(aga teÒD); ometi „kooa on kas", seàs, pâs 'pajas' . Konsonant-
olluse gemineerumine järgsilpide kontraheerumisel ei ole kandu-
nud illatiivist inessiivi: küll seita, aga seàs, jeès (jekke), tales, 
ve sas jt. 

Lõpuks mõned huvitavad üksikjuhud. — Nagu illatiivis esineb 
ÛDe, keroe, nii ka inessiivis „û De s s äres (kn.) ten tse tänä ramppelt", 
„kari on riikki kerDes". Ja nagu illatiivis on amme (mitte атве), 
nii siis ka „ammes jalaD". Lauserõhutus asendis esineb metses, 
öises kõrval mets, ots (vt. § 155). Mingi lain naabermurdeist 
tunnukse kâè 'käes' (Paistus kähen, ehen, mahan, tiihiin). 

49. E1 a t i i v i d -sta > -st. 

Tugevaastmeline esindus on analoogiliselt üldistunud illatiivist 
ka elatiivi niisama nagu inessiivigi : kepp as t (kn.), nakkast, 
narkkast, oraast, latsist, metsest, kastist, otsest ^ otsast, penjast, 
narva st (kn.), kervast, linnast, virest, kâlast, teìsist. Sellega 
vaheldub üsna tihti ka nõrgaastmeline esindus: ist ν Brest ζ—' virest), 
teìsist kohast, itfoestki, järjest, selläst (— selbäst), tat'tist. Lause-
rõhutus asendis esineb „metsest, otsest" kõrval ka met st, otst 
(vt. § 155). 
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h. 

50. S õ n a a l g u l i n e h- > 0: ä, erne : erne, arjiinD, ut, 
allas, eriivaD, ahkio, eikrna, ark, arkkaoer, äi, ilp, ele, arhmaD, âv, 
ÌGÌ, âl, овепе, „alkkas on ueasem". 

51. S i l b i a l g u l i n e s õ n a s e e s päärõhulises asendis : 
1) Lühikese vokaali järel h =: pahur, köha, liha. Üldiselt 

hääldatakse -h- väga nõrgalt, et vaevalt kuuldub; individuaalselt 
on võimalikud üleminekud kuni täieliku redutseerumiseni, eriti 
samavokaalses asendis: maha — maha <-> ma(a, sihis — sihis — 
si(is — sis (vrd. Mülleri fibres), kohe, vahel, ihu, pihik, ohahkas, 
vaha, köheB, tihase. Lauserõhutus asendis kulunud sõnus ongi 
h^>& üldisem: lähäß ~ lähäB — lä(äe (— läe) — IÜB, tahae — 
taha.B — ta(aB (— tâe) — tae. 

2) Pika vokaali järel h=, vokaal lühenenud: maha, pähä, suhu, 
meheD, rohe, tohiw (: tont — vt. § 21), rehe ~ rehi (rente), rihàì, 
rihälla 'rehe alla', vaher: vafìtre. Ka siin on h redutseerunud: 
maha —• maha —> ma<u. Lauserõhutus asendis h on mõnikord ka-
dunud: mis: mehe — -me, peremeD, jahimeD (ka peremeste, pere-
meste le). 

3) Diftongi järel on toimunud h metatees diftongi järel-
komponendiga : 

a ) -ih- : lahja, kahju (kahetseв) ; 
b) -uh- : jefìv, jehvik, jahvattaB, jahu (<Z У ahv o <C jauho) ; 
c) -Uh- : kehvä. 

4) Nasaali või liikvida järel h^>0: vana, ani, tanum: -a, 
tänu, vara, karu, tarasaiD, erilane, nüri. 

J ä r g s i l p i d e s h~> 0: vasta (<. vastahan), müoä, valtao, 
rattaD, rüppäD. Päärõhulise lühikese vokaali järel on sündinud 
ühenduses sellega konsonantolluse gemineerumine: näkku, käite, 
tuppa, vessa, tön'ni, tulle (vt. illatiivid § 47); pah'ni, tulli (vt. imper-
fektid § 157). 

52. S i l b i l õ p u l i n e : 
1) h ΞΞΞ päärõhu järel tavalises kvantitatiivses vahelduses: 

ahju: aeju, ohjao, lehmus, kohlap, nihva, rahnuD: raßN (isegi rahn), 
VIHM ~~ vihm : vihma, пнм, lo Rk, pahmas : ранта, ihne : inneD, 
pihlak. Siia kuulub ka sõna kihelkono, kus esineb švaa-vokaal (vrd. 
murdeti kifìkofiD << kihlkond << kihlakunta). 
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2) Järgsilpides esineb ht >> tt : unettaoa, mälettaB, valettavaD, 
nlkkattanD, vaheitaB. Esineb ka -st- pro -ht- : Imestame, minestasin. 

53. S õ n a l õ p u l i n e : 
1) -h >> 0: vale, terve, õne: üneo, vahe, ime, mare, pere, pale 

(vt. S e t ä l ä , ÄH 311, § 175), rahe, гаёве, laene: laineD, kaoe. 

2) -я esinemine päärõhulise lühikese vokaali järel mõnes inter-
jektsioonilises sõnas: jafì, kafì, рйн, рая, vefì 'või', ehe'н, toho'ß, 
tsän^tsä'H. 



Ш Nasaalid. 

n. 

54. S õ n a a l g u l i n e n- =: narits, nasipû, neio, närem, nisu ; 
n t vt. § 2, n- ν vt. § 83. 

55. S i l b i a l g u l i n e s õ n a s e e s : 
1) -n- = nii esimese silbi järel kui ka kaugemal sõnas: 

tina, nina, sinine, kiina, kena, vana, käsn ^ käšN." käšnäD, kurnaD, 
kärnane, punane, kârnaD, aaanik, kelinaoa; 

2) -n- > &, lauserõhutus asendis kulunud sõnus: mina ~ 
meà. ma, minu miti, miài, sina — 5«, siul, siust, vana ~ 
„va p au ri (kn.) jän ei atiD äm keDäoi" ~ änäm ; 

3) -n- >> -fin-, järgsilpides sündinud kontraktsiooni mõjul 
(h kadumisel): ta pah'ni «panikin); 

4) -n nn-; vanuttaDa jt. — vt. § 56 l b. 

56. G e m i n a a t : 
1) Päärõhulise lühikese vokaali järel 
a) -nn- = , tavalises kvantitatiivses vahelduses : kotina : konna : 

kon, kaitušsa penntD, juhnio: juh'ni: jun, van, ren, jän, vihniB: 
vih'ni ; 

b) (-nn- ~) -n-, üksikuis sõnus: seni — seni(s), senisku, 
unik: -u, senikkuveDU, länikkuD (part. sing, ja nom. pl.), veniš-
sil re ν ill e m ,— ve fin iš säre (kn.), linašsen; ka enistennist 
(< *-nd-) ; vrd. perekonnanime о If s man: о If s mani. 

2) Päärõhulise pika vokaali järel -nn- > -n-: seni mäni 
(<C. *männik), känäp (<C -nn- <C *-nd-), (kändä:) känän. 

3) Järgsilpides -nn- >> -n- esineb terminatiivis: päeväni ~ 
tânâpâèni (näiteid vt. § 403) ; essiiv Kõpus normaalselt ei esine ; 
partitsiipi vt. § 158 (karanD jne.). 
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57. S i 1 b i 1 õ p u 1 i n e -n- on üldiselt säilinud : UÏÏD, kafiDma, 
isätiD, poroatîD, perano, (Lîm: teme:) lini. Erinev on -ns- esindus, 
kus я on s eel vokaliseerunud : pesas : pesa, mäsikkaD. Algupärane 
vaheldus kansi: *kanden annaks häälikseaduslikul teel käš : * kanne, 
aga nominatiivist pikk vokaal on kandunud üle kogu paradigmi, 
mis järele on nn^> n (vrd. § 56~) : küne, käneD, käneaa. Siit edasi 
n on omakorda üldistunud ka nominatiivi, nii et lõpulik esindus 
murdes on kân: kâne : kant (ometi kuuldus paar korda ka pä käš 
'paja k.'), lân: lane, kilin: kiiìne, (länsi sõna vaste näis puuduvat, 
vähe tunti ainult läne: läne). Järgsilpides on -ns- esindus häälik-
seaduslik: kolmas « *-mas <C *-mansi): kolmanoama (-ma on 
analoogiline vt. § 68). 

Juhuslikke vaheldusi : keiikenpüks — kenkelpiiks, solDan (har-
vem sol Dat). 

58. S õ n a l õ p u l i n e : 
1) -n > & üldiselt -n noomenites: SÜDÜ, аве (vrd. S e t ä l ä , 

ÄH 308), ice, naène, inime, linnalene (jt. vt. § 143), venelane, käi-
mene (jt. vt. § 146), kümme, ühešsa, vet'ti, Hoe, tärne; genetiivides 
(akusatiivides): vetme, likme, tärkme, kümne, sÜDäme, авепа, ioeme, 
naëse jne., Haette, linnaleste jt.; illatiivides — vt, § 47; allatiivides 
vt. § 78; instruktiivides, kuivõrd neid esineb rudimentaarselt: 
palla jalu, saksa keli ; -tu karitiivides : ennettu jt. (vt. § 67) ; 
-stin adverbides: äšti, alvaste jt. (vt. § 143); passiivi preesensis: 
antse, peletse jt. (vt. § 160); passiivi imperfektis — vt. §§ 37-, 
38, 166; imperatiivi 3. isikus: jõau, söau, ραήαιι, tefìku, akkakku, 
kasuell, kirjiittaau (<C *kirjoittakohon). 

2) -n = , verbide 1. isikus (seletust vt. K e t t u n e n , VKÄH 
§ 158): sün, loèn, tulen, akkan, kenelan, kirjuttan jt. 

3) Assimilatsioon liituva klusiiliga (vrd. K e 11 u n e n, Kod. I 
145) esineb üksikuis sõnus: sarap: sarappu, künnap, ênap. 

П-

59. -ψ esineb tavalises kvantitatiivses vahelduses: (õnä) αήα: 
afjau: afjau, (lume) afja: a oeD, ραήα: ραήαΐ, katjoas: karjaa, kh]k: 
ktfauD, rar\a: ramaio, (vatfaer—) va7]kker: ναη^β, „oeesao kofj-
auitavaD", „korjcu aèa on klni aèc,", arjoerjas, aijaervaks, atjaer-
pust, sorjaermâ. Vaheldust ei ole kaugemal sõnas (vrd. K e t t u n e n , 
Kod. I 149): kuniqaas, tõmir\aas, (ёгщаао). 

3 
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m. 

60. m-=: maja, mana, meni, miióin, märä. 
61. -m- = : kama, ramai, säkki lamana, süDäme, tärkmeD 

(pastlal), „uks on ramppis", „ramnie tene pâle", wifìm ; -mp- : *-mb-
— vt. § 29, 30. 

62. -m- >> &: perann: perannun, perannaoa; tema—1 kiirkõne 
tempos tèa(?) ~ tä(ä tä, tal. 

63. Vaheldusi: 
1 ) m ~ ν — vt. § 96; 
2) m ~ ρ : atm : af mi (vrd. sm. a r p i : a r ν e n) ; 
3) m — n (?): аве : авепа (vrd. sm. murdeis ja „Kalevalas" 

h a v e n : h a p e m e n , R e n v a l l i sõnastikus h a p e n e t , eesti kirjak, 
h a b e m e d , lv. abbmn, vps. haben). 

64. m ~ mm: 1) ommukku (~ omakka), ommel ~ oihmen 
(sm. h u o m e n , vps. homen, lv. аотэо); „sammu on sisa'mmune", 
sâltsœmmast; emmis: emmisa, sammuma: sammuB, kuihmali, ifhmu 
<-s ima, immustana, timmukkan, ammat; 2) ümärikkun, ümärikne, 
komistama, kumamann (vt. § 292 — umi, umistann), ometi, kumer. 

65. m >> mm, järgsilpides sündinud kontraktsiooni mõjul: 
(jäme:) jämme (<C *jämeõän). 

66. Geminaat -mm- = , tavalises kvantitatiivses vahelduses 
päärõhulise lühikese vokaalolluse järel: tamme: tamme, tain, memme: 
memme, ämmäkke, jahu,tum: turhmiD, tumman, veskitainmin, ratta-
rummun, ammu. 

Sellevastu esineb päärõhulise pika vokaalolluse järel ja järg-
silpides -mm- >> -m- verbide mitmuse 1. isikus: teme, veème, eläme, 
kenelame jt. (vrd. § 40'·'); komparatiividest vt, § 30. 

67. -ta k a r i t i i v i d (-toin : -ttoman) : j alutta: jaluituma: 
jaluttuman (part, sing., analoogiline) — jaluttun (<l*-tointa) ; lisa-
näiteid: afmettumaD, (lähäe) õlettumašse, jeüvettuma, näottumav, 
kelvattu, nufjattu, inettu, veëmatta, vrd. õleitult, aga ennettumalt, 
sattumas. 

68. Analoogiline m: 1) (*kõreman » 9 kÇirma: ( *kõrema » ) 
kurm eeskujul ka sêrma (<Z *seraimen): semi (vrd. murdeti sère, 
sm. s i e r a i n ) ; 2)ehnettu: ehnettuma ja ilus: ilusama paradigmide 
eeskujul -ma(-) on tunginud ka paradigmi kolmas: kolmannama, 
säält edasi isegi nominatiivi: kahešsamas (: kahessannama), iihešsa-
mas (vrd. § 57). 



IV Liikvidad. 

ι . 

69. I- = : laoe, lumi, lut'tik, leeki, lätlane, lep, liai, lükkäitä. 

70. tala, tila, ÜDÜI, maoal, paloalene on nähäs, re ih-
me laas, (pallas) MUÏD, keneloa, alv. 

71. -I-^> & : väoaita, väDasin, väDa! vättama (vrd. rahva-
laulus ' v a l a d i m i n a v a l a d i ' , Karksist) ; kèhelkoiìD ~ kifìkofiD ; 
öetse, öettüD (vt. § 160); metsin, UÌ'SÌD (vt. § 157). 

72. V a h e l d u s i : 
1) l — r — vt. § 82, 83; 
2) l ~ D: tâoer: tâore <—• tâler: tâlore ; 

3) l~ n (vt. K e t t u n e n , Kod. I 152); tavalt (>~ taaani), 
keRkenpüks — kefìkelpiiks, matterjan ·~- -l, kuhi: kuriDiD, kümel: 
kümle — kümne, äi: äie (sm. ä ä n i ) , pafìkel: pänkle (vrd. Holstres 
pähel: päRkle, sm. p ä h k i n ä ) , kampsufi, kärnmäl: kämlä (sm. 
k ä m m e n ) . 

74. D i s s i m i l a t s i o o n : lein : leinu (vrd. Holstres leim : 
leünu, kirjak, l e i l , sm. l ö y l y ) . 

75. -I- >> -II- järgsilpide h kadumisel sündinud kontraktsiooni 
mõjul esineb illatiivis: sülle (<i siilehen), tulle (r- tulesse), alla ja 
imperfektis: otti (<i olihin), tulli. 

76. I .— II: tallitse aèa tattttaB, vellaskala 'valaskala'. 

77. G e m i n a a t esineb tavalises kvantitatiivses vahelduses 
-il- (-1) : -II- päärõhulise lühikese vokaalolluse järel: al: alli: alli, 
attiitaDa, kuttÌD, lolli, kattis: kalli, tillu tal, uilaita: üllama, litte о : 
lil, möiläita, pelleo: pelle: pel. 

Päärõhulise pika vokaalolluse järel ja järgsilpides esineb 
a d e s s i i v i d e s //>>/: mài, vil, miül, tulel, „äi pûl ja kura pûl", 
keêoil, inimestel, vioatsel. 

з* 
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78. A l l a t i i v i d . 

1) -le, päärõhulise pika vokaalolluse järel ja rõhutus asendis : 
jäle, süle, vile, tniule, toèle, reòle, vanale asjale, laêsale ; 

2) -lie (—le), päärõhulise lühikese vokaalolluse järel ja kõr-
valrõhulises asendis : mulle, sulle (vrd. siule). Kõrvalrõhulises 
asendis on esindus kaunis kõikuv: aiause:lle, kuraDt:lle, lma:lle, 
swane.lle, aga ka: sioaDe:le, lalatse:lle -le, kauvemale, ове-
sale ~ :lle (vrd. Holstres pea alati järjekindel -Ile, Karksis aga 
emänttii, о eesel) ; 

3) -/, juhuslikult kiirtempo kõnes: „tulen kallal siule kah", 
„ä rar'jüiD OBesal kâla". 

г. 

79. = : ratsa, ramp, roek : roekkan (mitte t-1), rekslCi, 
tule räni, recA, rit. 

80. -r- = : varas : varaa, tarasaìo, varemaD, kurinao, sarap, 
tärin, terä, seà-arou, kurnae: kurnaita, kurn, parmuo, sarjan, arnik-
kao (= lil), armas, nafmaD, imar, kumer, pisar, afjüerpüst, ν ikke r-
käf, kukkerpat, upperkijt, kullerkuppiiD. 

81. -r- Ζ> lauserõhutus asendis, kiirtempolises kõnes : pä-
räst ' päšt, âme se jus — jures, „mina rutt em. rumal ä(~ä — ärä), 
se Da parem". 

82. V a h e l d u s i: 1) l ^ r: kukla — kukra taoalt ; koomi-
liselt väänsid naised sõna „ m u s k e l : m u s k l i d " — üks muW-sreo, 
teine munsleo; mäletsen (sm. m ä r e h t i i ) , käBärab (sm. k ä p ä l ä t ) , 
„seorukka — seõlukka Ним on katti" ; 2) n — r — vt. § 83. 

83. D i s s i m i l a t s i o o n e esineb uuemais lainsõnus: 1 ) n : 
kortteli : kotina (vrd. Holstres kortteiii, murdeti korttel, kirjak, 
k o r t e r ) , nikrü:t : nikruDÌD; 2) I ~ r: kärnäl: kärnär, rossa (kn.) 
riiittel, râvel, päsmer, reìjal — reljär (vrd. K e t t u n e n , Kod. I 153), 
ahju 1er: lëriD (vrd. Holstres sêr, sm. r y ö r i , lvi 1er, lvL rief), 
kalÌDor (>— korioor). 

84:. -r- ~> -Irr-, järgsilpides h kadumisel sündinud kontraktsiooni 
mõjul, illatiivis (vt. § 47) tarre, merre (<C merehen) ; imperfektis 
surri (vt. § 157). Illatiivi merre kõrval esineb ka mer De (vt. 
K e t t u n e n , VKÄH § 21, vrd. ka illat. kefDe, tefDe jt. § 47), 
merre ^ merDe kõrval esineb isegi veel meresse. 
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85. r ~ rr (<i-*rö~): konittciDCL (murdeti korrattaoa), keppu 
murak. 

86. G e m i n a a t esineb tavalises kvantitatiivses vahelduses 
-rr- (-?) : -rr-, päärõhulise lühikese vokaalolluse järel: „niirra-nurrci 
kas âe narra", (koera) ur-ur, virraDÌ-varraoi, narri: narri, nar ; 
vrd. ka dentaalspirandi assimileerumisest tekkinud geminaati purre 
jt. (vt. § 18). 

Rõhulise pika silbiolluse järel (ja järgsilpides) esineb rr^>r: 
keran « -rr- <C *-rÕ vt. § 18). Lisaks r ajaloole mainitagu r 
metatees paraè-au ~ paèrou praegu'. 



У Poolvokaalid. 

j· 
87. S õ n a a l g u l i n e j- sé : jaoama, jumal, jeoi, jäle, jäme 

(NB! ka jäse о < * hiß ukset)', j-^>&: Ш1ев (jutlust). 

88. I n t e r v o k a a l n e : 

1) tnaja, vaja, ojasse, aju (sm. ajo), õieti tunnukse 
-j- tugevasti redutseerituna, peaaegu -è-: maja ~ ma(êa, pajo, ela-
jao. Sagedasti tarvitatava rühma moodustavad -ja t e g i j a n i m e d : 
kifjuttaja, imeja, luoeja, tuleja, jûja, nêlaja, (us), aiiDja (kana) 
(vrd. -va § 2810b), nahaparkja, puRkaja, toäpüRkjä. Mitmuse 
partitiivis esineb teaijio — teed do, pakjÌD, vetjio. 

2) -j- >> & (vrd. § 6
й

 ja § 164), üksikuis sõnus, mis lause-
rõhutus asendis kulunud: äDa : ân, âsin, âmene, â!, aettuo, vrd. 
sojuitae ~ soènoae. 

89. G e m i n a a t : äijä : äijä : äi, älju-äiju, nuija : nui. 

90. K o n s o n a n d i j ä r e l : 
1) -lj- >> -tt-, tavalises kvantitatiivses vahelduses : pattas : pallalt, 

atlas : atlaD, villa välläD, ν ällä, nallakkas, nalluitaoa, pällu natta, 
illutti: itta, jae illas(se), oeesa vallaD, kolm nellanDi:kku, kullus, 
tuhat netta, villaiiDi (kn.), pällu kõrval esineb ka metateetiline ^ 
paelu. Vrd. *-/7- ;> -lj- /> -II-: sellä, kütte jt„ § 8. 

2) -rj- =, tavalises kvantitatiivses vahelduses: arjao: arja, 
arjus, sarjatta: sarjan, safjaD, karjaisen karjas, purjus mis, kof-
jaita: korja, kurjasilma-eli, varjUD; järgsilpides: afjoerjas, kameer-
jas. Vrd. *-ry- > -rj- § 8. 

3) -sj- = , tavalises kvantitatiivses vahelduses: „asja ts, teist 
taaa", „ašjaita kaie kosjas". Perekonnanimi osi deklineeritakse 
osja (vrd. kn. ošju). 
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4) -hj- = , tavalises kvantitatiivses vahelduses: „ahju 1'st viska 
afìju", ohjaD, „kipputta oRjeoakuhjatta : kuRjae, „kuhjalava tl 
on pehjattu", peRjas, vähjä kahvaD. — Vrd. -ih- >> -hj- § 51H. 

5) -kj- — vt. § 11 : laljalt, raijUB, maijaD, vaõjaD, maoi. 

6) -tj vt. § 22: paõjaD : patja, loöjap, uijarna. 

7) -pj vt. § 32: kaeja : kapja, kušjas. 

8) Vaheldusi: turjaD : turja : turi (vt. § 912, vrd. sm. t u r p a : 
t u r v a n ) . 

9) -j- & : järgneva i või e mõjul: kosilane, košie, kurik, 
itine, arÌDa 'harjuda', karÌDa 'kar juda ' : karivaD, karino; vrd. ka 
*-lyi- > -Iji- >• -li- : selitti, kiiütti jt. (vt. § 8). Edasi mainitagu ka-
hetseDa, töhenoaoa, kohelik, ohelik (<d-hji-, kus i on h mõjul e : k s 
alanenud). Üksiku sõnana esineb soè : soèmaD (vrd. sojao, sojut-
taoa). 

91. S õ n a l õ p p u j õ u d n u d j on lõppkao järele vokali-
seerunud: 

1) -lj^>-li: vili, väli, nali, neli; 

2) -rj >> -ri : ari, sari, mari, kari, vari, kuri (turi vt. § 908) ; 

3) -sj > -ši : aši, oši ; 

4) -hj s> -hi >> he (vt. § 143) : ahe, pehe, ohe, kuhe, vähe 
(murdeti väRk); 

5) -kj -ai '—DÌ: vabi (Holstres vaoi)\ 

6) -tj >> -DÌ : paòi ; 

7) -pj^>-Bi·' kaßi. 

V. 

92. S õ n a a l g u l i n e : 
1) ν- == kõikide vokaalide ees, pääle labiaalsete algupäraste 

o ja ö: va^üimaja, vei, väoev, veoel, vilu, viruitan (pesu). 

2) Uuemais lainsõnus v- on substitueeritud ka algupärase 
/- asemele: valskus, vošvor, virma; mitme konsonandiga algavais 
sõnus on säilinud ainult viimane konsonant lüt: lôùi 'flööt'. 

3) ν- 0, algupärase o ja ö ees: äkke: ükseD 'vööke', okki: 
okkirattas, oršt : orštiD, âr: õri, ÛDer: ÛDrerilje, оЪа, õlatta, о1ав, 
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õlatse, õlaituD, ûlmen « *võlimet). Iseloomustav on sõna VÛDÎ: 

VUDÌD, kus v- on säilinud, sellepärast et sõna alles uuemal ajal 
murdesse vastu on võetud: vanem oma sõna on sätjai: säifoiD. 

4) ^-vokaali ees näikse v- siiski püsinuna, olgugi et enamasti 
onomatopoeetilis-deskriptiivset laadi näited kindlaks tõenduseks ei 
kõlba: „viii ja riik ja piil — keik on pellulinmin", poha ajas vussi", 
„mis sa viis'sin", (oja) villise в, „masin viiran ja иаав vur vur". 

93. I n t e r v o k a a l n e : 

1) -ν- ξ , mitte-labiaalvokaalses ühendis : kaval, lava, savi, 
liv, vaevane, taèvatì, onav, tulevane, ka tüve, suve (~ sui), kivi. 
Väga võimalik, et Kõpugi varem on kuulunud ka -v- >> -в- häälik-
muutuse piirkonda. Praegune põlv mäletab -в- esindust küll veel 
ainult paaris üksikus sõnas : kiei ~ kivi, üleeäl — ülevalt. Aga 
juba naabervallas Vastemõisas (S.-Jaani kihelkonnas) valitseb veel 
praegugi vanimal põlvel -в- esindus. Neid pilgataksegi: „кева kiei 
saßi leeä sîs". Ometi näikse Vastemõisaski -в- esindus väga kii-
resti taganevat kirjakeelse -v- eest. Pilistveres kõneldud veel hiljuti 
-в-, nüüd on üldiselt juba ainult -v-. 

2) -ν- > 0, labiaalvokaalses ühendis: peopesa, välmis (<C 
pivo, vävü), aü (<C auvo), aus (<C auvoisa), пей (<C neuvo), neut-
tama (<Z *neuvoittamahan), leòkke (<C ''Heivok-), teõttae (<^ *toi-
vottapi), sul suvi), suiste pöhäo, sullene, aga suvel (Holstres 
suvvel, vrd. K e t t u n e n , Kod. I 157—158). Ka uuemais lainsõnus 
esineb sama nähe: tui : tiiio, rui, rulpei]k. Vrd. veel *-/?- -v- 0: 
taòlene jt. (vt. § 28). Labiaalvokaalse ühendiga seletatav on -v-
kadu ka sõnus kujuma, kujiiDa (vrd. sm. k u i v u a), kujiin, kujiinD, 
(aga kulvaD ilmao), kulvals, kuivattama, kajUDa (< *kaivoÖak), 
kajomene, kajõsio, aga ka kaëvaB, -s, -ÜD (vrd. kalvama: kalvaB 
<; . p vt. § 288). 

Mõnes sõnas kadu on toimunud võib-olla osalt i, mõjul (vt. 
K e t t u n e n , VKÄH § 185): aittama: aeoatta (<C %aßittaöak), 
veski, vaène. 

Lõppkao järele sõna lõppu jõudnud -v 011 ka mõnikord voka-
liseerunud või kadunud: kuju (<C kuiva): kuèva, kajò (<i kaivo), 
pâè (<i päivä) : päevä, päilene ; samuti järgsilpides: pala: palavan, 
Иве: lißevaD ~ lieeoan, pune : puDeoam (vt. § 281 0 ' c). Sellekõrval 
aga : laèv, vaèv, lihav, eläv, iaäv, tmev jt. ; turi : tûriD puhul vt. 
S a a b e r k, A^igala murde peajooned § 24. 
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94. ν r-~· vv : soome o v i , p o v i sõnule vastab Kõpus nagu 
üldisemalt eestis geminaadiline: euve: e iive (— eüwe), peiiwe ~ 
peuve: peiive (vrd. K e t t u n e n , Kod. I 157). 

95. K o n s o n a n t ü h e n d i s : 
1) ν ΞΞ, mittelabiaalvokaalses ühendis: 
a) -Lv- : taiviksenen, piivikkun, palve, vaivatta, valvae, pelvit-

tama, villasalveD, külvä ~ kütina, ulva : αίναβ ~• allie ; vrd. ka 
*-lß-^>-lv-: aivan jt. § 31; vrd. alamal p. 3; 

b) -rv-: kirves: kirven, arvatta: arvan, levä kervane, karvan, 
tervatön, serviiti, järvevesi, surva: sufvavaD ~ sume; vt. ka 
*-rß- >> -rv- : kurv: kurvan jt. § 31; 

c) -sv-: rašvama, kasvattama (rasune, käsmu jt.); 
d) -hv- : (vt. -uh- >> -hv- § 51) kihvaD, jehviD, aga jahu ; 
e) -tv- : lanvan, lenvan (vt. § 22). 

2) ν &, labiaalvokaalses ühendis: 
a) -lv-: Siin esinevad vaheldumisi paradigmid ulva: iilvaB ~ 

harvem uluna: LIIUB, külvä kõrval kaugelt sagedamini külima, 
külija, kütin, kiilisin, ära küli, on kiilimas, külitse, küiitti, külimit, 
paluna: palun; 

b) -rv-: surva: survavan kõrval ka suruna: suriiB, karvan, 
aga: karune (vrd. kefvan: levä kervane)·, võib-olla karune on 
lihtsalt tuletis nominatiivist karu (<i karv), teiselt poolt annaks 
aga ka häälikseaduslik arenemine: *karvoinen karune (sm. 
k a r v a i n e n , vrd. e. karvuline); 

c) -sv- : kasvan, kasva ! aga kasusin, kasunn, kasiwu, „рй âe 
kasusin täis", kasulik. Küll rasvama, kuid rasune: rasust (vrd. 
karune). 

3) -v-^>0, i mõjul paaris sõnas (vrd. K e t t u n e n , VKÄH 
§ 189): (itine) küli, kütimit, tati, taiilinn (harilikum küll genetiivi 
üldistus nominatiivigi: talve: talve), ,,kül on ä elu ja peti", peline 
(aga „peiu ν alutta в"), „taevas on p Uine", ρ Uist, aga pilv ist ав ~ 
pilviitae, selle vastu pilv: pilven, salv: salven (vt. p. la). 

4) Lõppkao järele sõna lõppu jõudnud -v on vokaliseerunud, 
kui palataliseerumine seda ei takista (vrd. p. 3). 

a) -rv : karu (-ne): karvaD, aru— „tunni aru on kâè", „kas 
sel ka mene aru päs on!" (vrd. S.-Jaanis „mis meä oma rumala 
afvuoa"), aga arv: arvan 'harv', keru: kervalene, teru: tefvapelet-
taja (aga tamme teru: teru n — „tamme terva meä pele külnn" 
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<C * terho, küll esineb ka tamme teßk: tehuD, murdeti tehvav), 
toru: toruu ; selle vastu jäfv: järve, (kefv овепе), {ifv olevat 
võõras); sõna servai) nimetav on nüüd serv, tundub aga ν üldis-
tusena teistest kaasustest, vrd. kn. seruküla <C serv küla ; 

b) -sv : rasu: rasva, pu kasu: kasuo (<C_ kasvo); 
c) laou: laõvaD, te DU: leövaD (olevat poolvõõras). 

5) Eraldi ülemal esitatud rühmadest seisab sõna lõppu jõudnud 
-hv (ja -uh- ;> -hv): küll jahu (<C *jahv « jauho), aga jeRv : jeh-
vik, kiRv : kihvao (Holstres kihu: kihva, lv. ki'ùgdζ). 

96. V a h e l d u s i : 

1) ν ' m (vrd. K e t t u n e n , Kod. I 159 ja S a a b e r k , 
Vigala murde peajooned § 26): väfmi : värmie, väPmis, väfm: 
väfmiu, tanum, virmeriDama, vifmaleseD, Orm, afm (vt. § 31), 
arv (vt. § 31), serv, salv, ahven; 

2) ν ~ j segiminekuid: kerva: keru, aga kerju, kerjutti; 

3) hääliksubstitutsioon: safìf « saksa S a f t ) . 



YI Palatalisatsioon. 

97. Palataliseerumises valitseb Kõpus üldiselt ühine esindus 
põhjaeestiliste murretega, kuna edela ja lõuna poolt järsk vahe 
läheb — Paistust ja Hallistest pääle hakkab maksma hoopis teine 
printsiip: Kõpus ja siit põhja poole on tinginud palataliseerumise 
järgnev või kunagi varem järgnenud i (j), aga Paistus, Hallistes 
ja säält edasi on palataliseerivalt mõjunud eelmise konsonandi või 
konsonantiderühma pääle ainult i kadu, nii hästi lõpp-, kui ka 
sisekadu; iseloomustav mulgi murdeile on lisaks, et i kadu on 
mõjunud palataliseerivalt erandita kõikide konsonantide pääle, 
kuna niisama järjekindlasti on konstateeritav i järgnemisel ka 
igasugu konsonantolluse täielik palataliseerimattus. See on asja-
olu, millele senini veel küllalt rõhku ei ole pandud (vrd. seletust 
K e t t u n e n , VKÄH § 199—200). Kuid rahvale enesele see on 
tundunud nii silmatorkavana ja iseloomustavana, et seda peetakse 
üheks tähtsaimaks tunnuseks, mille järele eraldatakse murdeid: 
„ašjakkas ja paištu mis kenelae n\ kat]õelt ja kevaste, aga me 
rätime sin paelu penmemalt". 

Üldiselt on Kõpus järgneva või kunagi järgnenud i mõjul 
palataliseerunud iga dentaalne konsonant, ainult r juures esineb 
tihti ebajärjekindlusi. Palatalisatsiooni tugevuse erikraadide mär-
kimiseni siin töös ei ole laskutud, aga üldiselt on see tagavokaalses 
ühendis märgatavam, esivokaalses ühendis sellevastu tihti nii nõrk, 
et sageli näidetes märkimata on jäetud (nagu seda K e t t u n e n g i 
Kodavere murde näidetes teinud). Palataliseerumisele alluvast 
geminaadist on palataliseerunud ainult esimene liige, konsonant-
ühendeis — ainult esimene konsonant (vrd. K e t t u n e n , VKÄH 
§ 194—197). Lõpuks esineb ka rida üksikuid onomatopoeetilis-
deskriptiivseid või võõrapäraseid või jällegi meelitus- ja lastekeele 
sõnu, kus palatalisatsioon ilmub ka ilma i mõjuta, j on teatud 
juhtumitel assimileerunud eelmise konsonandiga geminaadiks ja 
ka palataliseerivalt mõjunud. Järgnegu nüüd näited. — 
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98. 1) Ü k s i k k o n s o n a n d i d : 

a) n: e óimene, ke uittama, râo (: raè), râùma, lâùma, sänmä; 
b) s : iši, vesi, asi, râs, lâsma, râsma; 
c) n: minik, ani, kampsun, simman, sane (part, pl.), lââma, 

kââeoa; 
d) L: kûl, kõlittaB, kiitma, ÔIÏB: idma, paëlu pule, kâte 

(part, pl.); 
e) r: târ : tari, pâfe, kâfe (part, pl.), vari, ari, папв pârma. 

2) G e m i n a a d i d ; 

a) tt : mat : mat'tin, katti (<^tk), kotte ( part, pl.), tut : tut'ti, 
väi, päi, äi, vetmen, not'ma nottima', veisin; 

b) ss: kas : kas'sin, las, kaiis, sassi, tasse (part, pl.), rasma, 
vas ma ; 

c) nn: juh : jahnin, jutineaa, puhma, kitini (<C -nd-) ; 
d) II: kut : kullin, lotleaa, liïleD, piî'ma; 
e) rr : nar : narrin, naima, narreoa. 

3) K o n s o n a n t ü h e n d i d : 
a) t: oisma : otsin, lats : latse päi, lits : lii seca, kiis, lep-

pets : -isin; 
b) s: kasvis (— kasus), mast : masti η, vask, ristsen, karask, 

sisaski о ; 
c) n, 4: kont: kohnine, tantsi: taiitsma, kihnin (part, pl.), 

mä ü, ΐΌήο, patjoetta (pl.); 
d) l: seta : sele, etmen, näio, jätoes, valmis, siiti : siil ni D, 

silm, tulppe ; 
e) r: äh, : äfjän, märt, paelu antvärkke, serm : setme (part, pl.), 

järve: jäfv järv, kuro, sorkki, sorkma, sarv, läfm — lärm, 
afstme.se D. 

4) j a s s i m i l e e r u m i n e : -(/'-> -tl- : pattan : pattas, nättäne, 
vällä jt. — vt. § 90 l. 

5) Ü k s i k u i d j u h t u m e i d : 
a) t : tit'ta lähäB tuttu, tu пита, vet'tattana, kut'tu-kut'tu, 

pit'su ; 
b) 5: nisa, näšu, pusa, musu; 
c) n: rona, ronam, rohu, nina; 
d) I : uta, ulakkas, vola (~ voli), tiïlukke molu ; 
e) r: pura. 



YLI Esimese silbi lühikesed vokaalid. 

a. 

99. 1) üldiselt säilinud: vaoa 'vaikne (ilma kohta)', rana, 
гава, paha aši, ani, ale, arakkan, Las, lai, pastal, jakkaita, paraè'aiir-
paèrou 'praegu', palukkan — vt. § ИЗ

3

; 

2) а ~ ä — vt. § 109; 

3) а — e (vt. K e t t u n e n , Kod. I § 169) : 
e: pele oa (Holstres palane), (kõhn) vera (Holstres varu), 

реаепав (Holstres paoena), lenku (Setus lafìku), veîlaskala, le η G ; 
a: vale (Holstres vele), „natta vanja naie" (Holstres „neaita-

ne ùj a neàle", kirjak, n a j a l e , sm. n o j a l l e ) , kirjak, t a 1 ν : t a 1 v a, 
Holstre tein: telva vaste Kõpus puudub; 

4) a ' о : kohana ja kahana; 

5) a — ä: „mära таггав nehnat ('nõnda et') san eoa siima 
ei nûè", märt, taniim: -a 'tänav' (sm. t a n h u v a), paï'mik, vaT-в-
laiie, kann (murdeti kärin), kn. lemmakahnu, kähär kahar, näriin — 
näfsiin ~ näräkkun, (lärm, läfmätta), „пви-гави rami" (murdeti 
räBU), äripäe (rahvaetümoloogia), ärä (sm. e l ä , ä l ä , lv. alà), nasipû 
(Kod. näši), räštäs — vrd. § 110H; 

ja- — jä-: jähnäma: jännättä (Holstres j annatta), jänu — 
janu, jana: jâ, jae,и: jaòn, jak, j akkatta, jampsi: jamsie. 

ii. 

100. 1) ä: äi, pärn, tuleräni, täroe : tärkmen, änä, änäl, 
mänä, äi, kärme, särk, tänittana, märä, (päfm) ; 

2) ä ~ ä — vt. § 110; 

3) ä ~ a: läfm jt. (vt. § 99); 

4) ä ~ e (vt. § 102): säR (Holstres seR), temä (sm. t ä m ä ) ~ 
tää — tä (vt. § 62); 
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5) ä ~ ö — vt. § 104; 

6) ä >— i: kärssäs ja kirssas, nippie ja näppie. 

e. 

101. 1) e: keva, penk, te eras: tepra, „au ja keon", ke nu-
killa (kn.), kever, kerenn: -a ('1) jeè muttukkas, 2) pesu lai'), 
tamme teru, pemak, seh : selun •—> seien, еве, kerv овепе, eleo, elan, 
menen, sermen, пегоив, kehue: kelkkus, kehnime, terama (kn.). 
ver SUB, elppeo, pel, përulem, nérk, vere (vt. veni § 993), гевеоао, 
verk, sekkuB, kefs, eìnlik, neksma, kehvakkuD, sera, seï'm, pern, 
nein, vesa, menk (olevat uuem sõna, enne olnud leväkiinä), lehmus, 
seklao, kelkkao, mettus, peranD (vrd. soome e, о, u, α-vasteid); 

2) e — a — vt. § 993; 

3) e o : kellane : kellatseD, vrd. koro (Holstres kero), 
kODar (Holstres keoar), sm. l o h k u a, n o j a l l e jt. vasteid lefìku, 
nàie jt. vt. § 99; 

4) e ~ и : keõittaoa (Holstres kiiDista), пет (sm. n u m m i , 
lv. пит)·, 

5) e ~ e: mets (Holstres mets), eü, eüttaoa (murdeti eli), 
testament, ere 'hõre', seni(s) — seni(s) ; 

6) e ~ i: nehna (Holstres nihüa)', 

7) e ö: (punatseo) söštreo 'sõstrad' (Holstres sešter : seštre). 

e. 

102. 1) e ξξ: esi : ID, vesi: ve Del elu, emä, kerä, terä, keroe, 
kattuse kelp, eoeši; 

2) e ' e — vt. § 112; 

3) e ~ e — vt. § 101; 

4) e ~ ä (vrd. § 100): perä, peris, perinä 'küsida', peri vet, 
aga päräst ~ päst, päräšse, pärännana, värät 'värav', ärkkiB unest, 
änäm, änämeste, känsakkan 'kentsakad', tänänä! ; 

5) e ' i (vrd. § 107) : 
(-)eh-: sehakke ja mehakke, sehanne ja mehanDe — sihukke-

mihukke, nihukke, reha — rèha (vrd. lv. reja), rehetseDa, aga iha 
(vrd. sm. e h d a n t ä h t i ) ; 



В XLV. 3 Kõpu murde häälikutelugu δδ 

(-)en-: nina, ίήο Ί) inimese h., 2) ukse h.', minema, mini! 
kirjo, irjoel, ktfkki, aga ρεήίι: ρβήά; nikrüt — vt. § 83; kiš'si 'kes 
see', ei kiski, vÎDaoa (sm. v e t ä ä , lv. v^e'ddd): vèàn, vÌDas, viDann, 
vina; (petterBuri, telle(G)ram, vrd. Vigala tileram, pitteruuri — 
vt. § 36). 

о. 

103. 1) o: kot, kole, pori, oja, mol, orav, osav, ocar, ots, 
olen, овепе ; 

(-)oh-: ohjaD, ohelik, oherD, kohaD, kohe; 

2) о ~• õ (vt. § 113): õrik 'orik' (lv. vorkki); 

3) о а — vt. § 99; 

4) о <--> e — vt. § 101, lisanäiteid: pele (<C*epi olek), pelno 
'polnud'; 

5) о ~ a: ja, jaea (Holstres jo, joea), kanttar 'kontor'; 

6) o — ö (vt. K e t t u n e n , Kod. II 9): ton <—< „tükki tön'ni", 
lame lörts (Holstres lörts), könärikne, löcä, loejak. 

ö. 
104. 1) Esineb pääasjalikult onomatopoeetilis-deskriptiivset 

laadi sõnus: „oènas pökkuttae ö-ö!", sica röhee, törts, nõks, köhä, 
köheoa, jahukört, köster ; 

2) ö — о — vt. § 103; 

3) ö — e — vt. § 101 (söštreo) ; 

4) ö ä: röcä (vrd. sm. r ä k ä ) ; 

5) ö ~ ü: möllätta, miste möllätte, ärä möllä ( = Holstres 
müllättä), tömp (Holstres — tölp, sm. t y l p p ä , lvi tolp, lvL 
tilp < 

u. 

105. 1) и : muna, jahutuin, suree, kurinaü, puru, pun, ulva —> 
ulu Da (vt. § 95), puhun, tunk, luo и ; 

2) и ;> о järgneva h mõjul: kuke ~ kòhelik, poha, johan, 
pòhatse ; и näikse ometi säilinud, kui h-le järgneb ka u: puhun, 
suhu; 

3) и >— ü — vt. § 115; 
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4) и ~ e — vt. § 101 ; 

5) и ~ о — vt. § 103; 

6) и ~ ii: miif, j üi ~ jüt'tilene — jüt'tilene, rühkis ; 

7) й > ό > о — vt. § 108. 

ii. 

106. 1) ii: küla, küna, külm, küski : küsin, üni, mÜGerik, 
lüsi, ; 

2) ü > ö järgneva h mõjul: ühešsa, pühäo, vrd. pöhäea, 
ühe — öhes kûs, löhem, töhentse 'tühjendatakse'; kuid -ühü- > -ühi-
iihend seisab väljaspool muutust (vrd. -uhu-): lühikke, tühi, pühie; 

3) ü й — vt. § 116; 

4) ü ~ и — vt. § 105; 

5) ü —1 ö — vt. § 104; 

6) ii — i: vašik inisan (sm. ynisee), km]oäs : kü\]kkan — 
ki i]k ; 

7) ü > ö ~ > ö — vt. § 108. 

i. 

107. 1) i: vir utt ai xi, irm, kinnas, ririD, nirk, vinouB, kile 
(kn.), (pippa), rikkas, inime ; isegi h eel näikse esinevat i (vrd. и 
ja ü esindust!): liha, vihane, tihane, pihastano, tihe, pihik, kihel-
kono ; ometi tunnukse siingi nõrk kalduvus t alanemisele h mõjul 
ligemale <?-le: tihe, kèhelkonnai) ; 

2) i ~ Ì (vt. § 117): piruk (murdeti pirakkas); 

3) i ~ e — vt. § 101; 

4) i — ä — vt. § 100; 

5) i ~ e (vrd. § 102): rit'sik ja kilk (vrd. lv. kirk, kerk)', 
/--ühendis esineb tavaliselt i: kirik, kiruoa, kirves, kirst, isa, ica, isi 
(Holstres esä, ecä, esi), muis ühendeis aga e: linaleGU, seDUDa, veeu-
joüs, velets — vilets; 

6) i ~ ü — vt. § 106; 

7) — vt. § 108. 
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108. V o k a a l i d e v a h e l d u s i k o n s o n a n t o l l u s e k a -
d u m i s e l . Kõrged vokaalid i, ü, и on alanenud keskkõrgeiks 
vokaalideks, moodustades kontraheeritud diftongi või ülipika vokaali : 

1) i è — e : seàsû („vähkre kelihku ots, majal torus"), 
mäed : mâè jt. — vt. § 64; r'wa : reà, рейв, kâè jt. — vt. § 164; 
peòs, leòo, seòe, reo; {reti : ri, IUGU : lu j t . — v t . § б

4

) ; mina^> 
meà — vt. § 55; 

2) и. > ö ~ ö: piicäDä : pöetse — vt. § 6; süsi : sqè, lüsi : 
LÖE ; 

3) и >> ò ~ о : ива : òàD, tòàù — vt. § 28; saDU : saòt-
tae, VÌDU : vèò — vt. § 16; taGUDa : taòe, tuti : toèo jt. — vt. 
§ 6, (vesi : vi, mica, киви : kä, vt. § 28); koGU : kûs, ÛG : û 
(vt. § 6). 

4 



УШ P i k a d vok a a l i d . 

а. 

109. 1) ä : â (resp. a) tavalises kvantitatiivses vahelduses: 
säoan: sätta (= satta), säh: sänw, ävaü: äv Ί) haab, 2) haav', 
kâr, kârï, târ, kâl, kappi: känin, säeas: säppao, rämät, mä, räšikke. 

2) ä ^ a (vt. K e t t u n e n , Kod. II 50)x): 

a: vaks (mordva vaks), varn: -a (Kalevalas v a a r n a n e n ) , 
parm: -a, tl·aru (vt. S e t ä l ä , ÄH 255), kapsas, sarnane, pašmas: 
pašmao, palukkao (vt. § ИЗ

3

); 

a: kâren: kârnao (lv. karridD), last, näškel, käsik (vrd. küšik, 
ävik). 

3) H i l i s t e k k i n u d p i k k ä : 
a) konsonantolluse vokaliseerumisel: kân käš): käne j t . — 

vt. § 57; 
b) konsonantolluse kadumisel: pâ, râ jt. — vt. § 16; â 

(~ aja) — vt. § 6; kâl, kâr — vt. § 13; tâe (~ tahae) — vt. § 51. 

4) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): maha (<imähan), vaher: vaßtre (sm. 

v a a h t e r a , lv. vo'ddr, mord vas siiski ukštdf)', 
b) konsonantolluse kadumisel kõrva jõudnud vokaaliga dif-

tongiseerunud : päš: paekivi, sâc. saè, râù: raè Ί) kraad, 2) praad, 
3) traat'; 

c) dentaalspirandi muutumisel y-ks: saija (<i *säöak); 
d) kulumisi sõna- või lauserõhutus asendis: ma{iîm, „ma(-

ïlmattu paëlu", „terama (kn.) õhämaD on kauwel", nominatiivis 
isegi enäm, karjamaD, vrd. maisema meheo ; lühenemisele allunud 
on ka alles hilistekkinud pikk a: tahaB ~ tahaB ta(ae — tâe —• 

x) Lühikese ja pika vokaali vaheldused alamal on esitatud täiesti 
deskriptiivselt, hoolimata algupärasest esindusest j a sõnade eneste algu-
pärast. 
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„tae tulla" (vt. § 51); kirjakeelsele „vaat" vastab murdes alati 
vat: „vai sulle niiiD", aga ka „vaDa-vaDa, vaDa-vcwa, mis meittele 
tÛDÎ" (laulu värsis). 

ä. 

110. 1) ä : ä (resp. ä) tavalises kvantitatiivses vahelduses: pä, 
äie: äi, jae: jäjätte, äš, lätsälim, sär: särikkuD, kär: käräо, märin: 
märi, säDä: säomä, SÜDUS, kärner, räkki (= räkki). Nooremal põlvel 
esineb üldiselt jä, vanemad aga mäletavad ka veel ià : iào (vrd. Vi-
gala ieä — eä, lv. jei, mordva εή ei — ev <C uurali *8η8), jäne 
(vrd. sm. j ä i n e n ) , räsalane (kn., vene keeli черполгьсье <C?)· 

2) â r—> e : tänä : täomä, ei tä, täväü, täDmene, täDuti (sm. 
t i e t ä ä , vrd. lv. t'eiidd — tièdd). 

3) ä — ä (vt. K e t t u n e n , Kod. II 50): 
ä : kärn, kärme •—' kärmäs, mälettaB : 
ä: räštäs, (Holstres räštäs : räštä <C -a-), pästetuu (Holstres 

päštäB: päštä), säšk: säseD (lv. säšk, mordva šeške), päsukke (lv. 
pešÜK}kki, mordva bezgada). 

4) H i l i s t e k k i n u d p i k k ä: 
a) konsonantolluse vokaliseerumisest : läne — vt. § 57 ; 
b) konsonantolluse kadumisel: säl (lv. säl, sm. s i e l l ä , vps. 

sigä), ä (sm. h y v ä , lv. j uva)', mänä: männäB jt. — vt. § 16; mär 
— vt. § 13; läB (lähäe) — vt. § 51. 

5) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel: pähä (vt. § 51); 
b) konsonantolluse kadumisel kõrva jõudnud vokaaliga dif-

tongiseerunud : mäoi: таёв, säoma: säettun ; 
c) dentaalspirandi muutumisel y-ks: jäijä (<C *jäöäk); 
d) kulunud sõna- või lauserõhutus asendis: päle, aga „lalae 

päle" ; nagu tahaB (vt. § 109), nii on arenenud ka lähäB — lähäB — 
läB ,,läp_peris tarvis sehanosele tat'ninale". 

ё. 

111. 1) e : ê (resp. e) : veras: vêraD, rêvas : rèvaD, sêm : semuo, 
ёгив: êru, rësk (= resk): rësa, têt'si (kn.), kana keruttae, lets: let sa, 
letsma, lëtsuttama, éolamp, ei'sikkas, lërittaB liri-lëri, sëruttaDa, 
mëk: mëoaD, pên: pëna, 1er: lerio (ahjul — vt. § 83). 

4* 
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2) В ~ e (vt. K e t t u n en , Kod. II 51): (punatseo) seštreD 
(vt. § 1017), mette, ehvakke, ehu itti, lekke, sefG, sellevastu aga 
seruttaB, sêrm: sermao. 

3) Hilistekkinud pikk в esineb algupärases ns ühendis (vt. 
§ 57): pBsas : pêsao, enes: ênsus1). 

4) Pika vokaali lühenemisi: lêç: leà. 

е. 

112. 1) В : ι (resp. i): kele : kîl, Isme: Vim, sëneD : sîii, rBs'w: 
riš, vBreo : vir, kB ru : kîr, nBlak: nîlma, kBÏDa: kîlma, leti: lïk 
(= iik), meUttaoa: тНЫв, iBmettae, pela, tî, mis (: mehe — vt. 
§ 51), këDân: kltta (sm. k e i t t ä ä , lv. klettd << *5, vps. keitta). 
Sama vaheldus esineb ka uuemais lainsõnus: sjp: seei, pif: peói 
(ka kn.), nói 'reede', ištlane. 

2) Β ~ ä — vt. § 110. 

3) В ~ e (vt. K e t t u n en , Kod. II 51): penar: pînra, me ~ 
me (vrd. lv. mBg,— meg), sì, nÎD (sm. s e, n e). 

4) e > I, kui dentaalspiranti poolvokaal esindab (vt. K e t -
t u n e n , VKÄH § 219): kîija — kiijä (vrd. saija, j äijä) <C *këàâk 
(lv. kiedd < B). 

5) H i l i s t e k k i n u d p i k k в: tecin: tin, reti: rl — vt. § 6; 
esi : ι, imäle — vt. § 16; BlatseD — vt. § 13. 

6) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): mis : meheo; 
b) sõna- või lauserõhutus asendis kulunud, isegi hilistekki-

nud pikk B: puliHD ~ pâltÎD 'poolteed', kissi 'kes see', kišnio 'kes 
need'; liitena -meheo esineb alatasa lühenenult -meo: peremeo, 
jahimeD, veëmameD, variarne kâè, peremeste mis, isegi vahe mis 
(~ -mis): vahemel 'vahimehel'. 

õ. 

113. 1) ö : й (resp. u): põle : pûl, kõre : kûr, lõma : lûm, nõre : 
nur, rõmatta : гйтав, joóik, jâe, sola : sul, tõnekufG, sõmus, jõšta : 
jûsma, kõDiD : kai (= kui), kälkõcuD, kük : koti, kõnal : kûnla, nõ-

!) Kõpus esineb jeGi: jeè, aga Hall istes j a Saardes : jeGi: je (Pa is tus , 
S . -Jaanis ka jeè). 
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Giittama, koöittasime, IOGCL : luk, koàÌD : kûn, su : SUD, sûst, lue, 
IÛGU (veima), kûrm : kûrma, to BID : tup, kôlÏD : kulmeišter ; 

2) õ ~ Õ : ÛG : û (sm. h y ö k y — vt. K e t t u n e n , Kod. II 
45), nöri : nüf (lv. snùof, sm. n u o r a ) , röeäs : rüppä ; 

3) õ ~ a: patukkaa : paluk (sm. p u o l u k k a , lv. biiolgdz, 
vps. bõ : Ьола4); 

4) õ ^ o (vt. K e t t u n e n , Kod. II 50) : norškae : nor saita, 
lojos, rojo, soè : sojaD (— so^eao) sojasse, sojuttaDa, soettame, 
sõjemaš, ommel ommukkii, ommenses jt. (vt. § 64), ODav, ròste : 
rüste, õrik; 

5) *õõ ûv (vt. K e t t u n e n , VKÄH § 219): tuvva — 
tuüva (<Z *tõöak), jüvva (<C *jõõak), puàva (<C *põöak), tuvvašse 
(<Z *tõöaksen), juüwašse ; 

6) h i l i s t e k k i n u d û : SUGU : su jt. — vt. § 6 ; kUBU : kü 
jt. — vt. § 28; 

7) p i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): rohe, tont : tohuD ; 
b) konsonantolluse kadumisel: rÜG : roà, può : poè ; 
c) lause- või sõnarõhutus asendis: ritta, aga ODO'1 ! — üt-ut, 

allappole. 

ö. 

114. 1) ö : ü (resp. ü): sümä, SÜB: SÖUD, sööik, sômâ(aèG, sük 
(= sük): SÖGI, süt, : SÕDI, pörittaDa, pöroä : pürmä, pöräne, pür : 
pöräD, müDä, müDäs, ü, üši 'öösel', ükke 'vööke', lümä : IÜB : IÖUD, 

rôde : rükki, nÕBi : nüp, köci : kuk, nöri : nür, nöräk, öveloae : 
üvlepe^k, rüvel; uuemaist lainsõnust eraldi huvitav on veel löõi: 
lüt 'flööt', „mä^Gis lutti", mille kõrval esineb ka lütte : lutteo; 
küllap ö-sarjast (?) й-sarja siirdunud on muija (<C *möõäk) — vt. 
§ 1163; 

2) ö— õ — vt. § 113; 
3) Õ ' ü — vt. § 116; 
4) *Õõ > üij (vt. K e t t u n e n , VKÄH § 219) : süijä (<i *sö-

öäk), lüijä « *löõäk), lüljäšse (<C *löõäksen), müijä — vt. § 116a. 

ü. 

115. 1) ü: ü (resp. u) tavalises kvantitatiivses vahelduses: sûr: 
süre, tuie : tûl, tüluttaDa, tûlae, jare : jûr, kama : kûm, kumuttaB, 
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lüratta : Шгав, us, aóis, kûlus, kuluitaoa, mnaita : гйпав, runa, 
tura : tur, rasi : rüš, rumi : rum, j usta : just (kn.), jaói : j ai 
(= j ui), nuòto : nui, kali : kût, pui : pu oa, kâr, pu, kû, Lû, su. 

2) a — и (vt. K e t t u n e n , Kod. II 51): mulLu (olevat võõ-
ras, selle asemel öeldakse minevästa), nufìki : nuhie, kurn, kmistaB, 
rui, teiseltpoolt taas: süsan, kuloa, kalatta (Holstres kulleloa), 
pattu : рйоив (Holstres puitu : рийив), satta : SUDÜB (Holstres 
suita : suitae). 

3) H i l i s t e k k i n u d ü: jus : jûseo — vt. § 28H. 

4) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): suhu, интег, untu : iihuB, panku : puhue; 
b) lauserõhutus asendis: ënappu : ξηαρ, sarappii pü jt. — 

vt. § 3 ; kale — kule ! 
c) vrd. puine, kuine, aga jätie — vt. § 1101. 

ii. 

116. Nii algupärane kui ka hilistekkinud pikk ä on esin-
datud kahelaadiliselt: 1) ä : â ja 2) sagedam iii : iii. Piiri nende 
esinemise vahele tõmmata on raske. K e t t u n e n , Kod. II 65 
(märkus 2) mainib Kõpus Kodaverele vastava haruldase esinduse 
iil : ä (,,nach mündlicher mitteilung eines einheimischen"x)). 
Hoolsa järgipärimise pääle vaatamata ei ole mul siiski võimalik 
olnud viimast esindust konstateerida kui vast ainult ühel korral, 
ja seegi näikse juhuslik segiminek. Nimelt esineb ä — üi esin-
dus mõnes sõnas vaheldamisi : rüiBätfä : гшррав •— rünäita : rüppäe, 
ja nii ütles siis keegi küll rüißättä, aga „päle rÜBätse pim". Ise-
loomustav on ka vahetegemine (ena) kün: künio (vt. p. 3), aga 
(serme) küin: küineo, korra öeldi ometi (serme) küne partitiivis. 
Alamal esitatakse näited mõlemast rühmast, hoolimata sõnade 
algupärast. — 

1) -ü- : -il- (resp. -ii-): mürio: mür, müräita: ärä müra, ürilene: 
ür, käriitaoa, küräk, kür « *kükrä, vt, § 13), räppi (= räppi): 
rüßin ja rüBättä: räppän (vt. eespool), kün: küfii (vt. p. 2 ja p. 3). 

2) -iil- : -üi- (resp. -äi-). Võimalik, et diftongeerumine on saanud 
alguse juhtudest, kus häälikmuutus *(5 > j selle välja on kutsunud, 

1) Selleks kõplaseks oli stud. math. Gabriel, kes suri hiljem nõdra-
meelsena. 
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ja siis siit laiemale lagunenud: püloa: püijan, piiiDtnene, piiitse, 
paiono (Holstres pähitä: рйпав), ÜIDÜ: äijän, rai: part. rüiD, (pu) 
säl: SÜID („lihavaD veikseo kašvukerio"), süio: si on suini, SUÌD-

läne, (läne) päi, peltpäiD, müija (vt. § 114), rüištä: räištäe, rüiš-
tetse '—: rüištätse rente (= katsutse, kas lice), rülštittUD, rehe 
räištmespü — räištipä — rüštipü (vt. p. 5), Ja on sihukke rüištik" 
(vrd. kirjak, r ü ü s t a m a ) , täiDäit'ä': tüittae (vrd. tÜDioa), süittä: 
säioän (vrd. süaäDa, § 6), süiDikkaD, nuio (<T *nüyüt, vt. § 62), 
nüitseD, kälnär: küinrä (sm. k y y n ä r ä , lv. kinddr), külnärpü, kül-
näsperä — -nuk, käinät: käinlao (sm. к y n 11 i 1 ä , lv. klâddl), käineo : 
käin « känsi, vt. § 57), aga serme käne (vt. p. 1), tülcäs (olevat 
võõras sõna). 

3) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : õnäkün: känio (Saardes 
köh: köniD), äioä: üijan (vrd. sm. h u u t a a ) , müija, müimä, mäin, 
müitse, müittuD, müi: miièce, miièno, vrd. sm. m y y d ä , aga vps. 
mödä (<C *Õ), lv. mldd (<C *ü), kuna lv. sieda 'süüa' « *Õ). 

4) K v a n t i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i (vt. K e t t u n e n , 
Kod. II 51): tÜDioa: tÜDie (vrd. sm. t y y t y ä ~ t y t y ä ) , küski: kü-
šiB, kükkiitaDa (vrd. „Kalevalas" k y y k i s t ä i k s e ) , külnäl, külnär. 

5) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): pünki: pühin (sm. p y y h k i ä ) ; 
b) rõhutus asendis: näio ~ „miš^sa^no ikki janoao !" räis-

tipu ~ rüštipü, ärä rüšti! 
Vaheldus ü üi seletub vist murde geograafilise asendiga 

lõuna ja põhja murrete piiril: on ju lõunaeestis üldisem pika vo-
kaali säilimine, põhjaeestis diftongeerumine (vrd. ka H. O j a n -
s u u artiklit „Tietosanakirjas" : „Viron kieli"). Kõpus oleksid siis 
segi sattunud mõlemad esindused. 

i. 
117. 1) -ι- : -Î- (resp. -/-) tavalises kvantitatiivses vahelduses: 

ire : ir (mordvas šejer), pimä: pirn, risu: rlsue, risio, VÌSUD : vis, 
sila о : sii, „oeesal on tiruo" : tir, „vasikkao jõsevao kiâi", kim-aèc, 
kilu о : kîl, liv : Viva, Vivi: liv, plnätta: р\пйв, pilu: рИив, pilu (kn.), 
piripost : pir, kikku (= kikku) : klcue, kjk (sagedam äi), ristai) : 
rišt, (pitsao : pits), rloao : purit, sin, sii, llmakkuo, kimalus. 

2) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : viijä : vm « *1, vrd. 
sm. v i e d ä ja vps. veda <C *e, lv. vida <C *i, aga kiedd 'kiia' <1 *e, 
sm. k e i t t ä ä — vrd. § 1121), vioättU: vittäe (vrd. sm. v i e t t ä ä ) . 
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3) K v a n t i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i (vt. K e t t u n e n , 
Kod. II 52) : kinnittaB, kih'ni, kiÜDine, lina, picistae (sagedam 
pit'sittae), vikkai, sisalik, nis : niijeD, kltta: kiDäe (Holstres kiita : 
kiitae), ilöäe. 

4) P i k a v o k a a l i l ü h e n e m i s i : 
a) h eel (vt. § 51): rehi — rehe, rihai, vt rihalla; 
b) seûavîsi ^ seuasi. 



I X D i f t o n g i d . 

i-diftoiigid. 
118. Iseloomustav Kõpu murdele näikse diftongi j ä r e l -

k o m p o n e n d i i a l a n e m i n e è ~ e-ks nõrgal astmel. Algu-
päraste ja hilistekkinud diftongide esindus on samane, ja nad käsi-
tatakse alamal üheskoos. Diftongi muutust h eel vt. § 51A 

ai. 

119. 1) ai (resp. ai): aè^-> aë: paiseù: paëse, laisk: laësaù, ais: 
aësa, ais : aësa, aìsma : aësee, paistma : paëstae, paëstettanD, laisk-
1ев: laëseloa, mait : maèDa, ait : aëoa, aitta : aëDatta (<C *aßittaöak), 
raippeD : гаёве, maik : тает, paik : раёса, kaikkaD : kaëoas 
(*kaôikka), „aha maitseGa" : maëtse (näikse uuem sõna), aëGuttaoa, 
aëGUD kâëvaD, kainla : kaënal, laìneD : laëne, naëne : naist, пае se D, 
naësterahvas, vainristi (kn.), sain: saëme, vaim: vaëmu, kail: 
kaëhiD, vainlane : vainlast (nom. pl.), vaënulik, ainsama: iiks-
aê'numas, (iiks)aë nukke, aga ka üksar nukke, iiksaVnumas, laina в : 
laënatta. Väikseid ebajärjekindlusi juhtub esinema: awašt (pro 
sina aëDasiD), vaeeuvaD (sõna näikse üldse poolvõõras). Rõhutus 
asendis väljendub diftongi järelkomponent mõnikord ainult järg-
neva konsonandi palataliseerumises : paštae ~ paëstae, paštettano. 

2) (-)ait- )aiD- . (-)aij-. aiD. aija, vaiDleв. vaijelDa. 

3) (-)aik- >> (-)aèc- : (-)aj- (vt. K e t t u n e n , VKÄH 227): 
aèc : aja ~ â (vt. § 66). 

4) -aiv- > -aèv- : -aëv- : taèvao: taevas, vaèv: vaëva, vaène 
(<i vaivainen), aëvastasin, laèv : laëvaD. Selle kõrval esineb ometi 
ka vaheldus ai : aë : kaivama, kaivae, kaivanD (ka kaëvano), 
kaëvas, kaëvatta (vt. § 288); kajUDa (vt. § 93) kõrval esineb ka 
„та ei jeuva kaiva" : kaëvae. 

5) (-)aivo- > -ajò- ~ -aju-: aju, pä-aju, kajo, kajòmene jt. (vt. 
§ 93). 
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6) Üksikuid sõnu: (paljon ~>) pällu kõrval esineb ka meta-
teetiline kuju paelu pällu, praècu ~ paraè'GU (vt. K e t t u n e n , 
VKÄH 108). 

7) al ~ ei — vt. § 121. 
8) ai ~ ei — v. § 122. 

äi. 

120. 1) ai (resp. äi) : äe ^ äe : päikke, läikku: Шёоив, läitseD, 
peruläetse, räim : räemen, päin, päeoeca pâënikkun. Sama esindust 
leiame ka spirantollusest tekkinud diftongis (vt. § 6, 12) : näittae : 
nâënatta, nâèno, lâèno. 

2) (-)äi- : (-)äij-: äi: äijän, täi: täijeo, äiGämä: äijättä. 

3) Üksikuid sõnu: veikke, veiksem 'väike' (vrd. sm. v ä h y t ) , 
väimls (<C vävü-), pâè : päevä (vt. § 93), aga „äDä päivis" ; päi-
lene, päevitti. 

4) L ü h e n e m i s i rõhutus asendis kulumisel : 1айва (<^-päivä), 
lauease päevä, pöhäea, ešmaea, kolmaea, пейава (vrd. § 3). 

ei. 

121. 1) ei (resp. ei) : eè: veim: veëmu, leim: leëmu, seimama : 
seëmatta, peikpä, peëc.itti, peeaatta : peikkan, seitta : seèoan, meistä : 
meestan, keikku : keecuvao, eikka : eëcatse, ν ei в : veèriD, veéne, tei : 
teene (vt. p. 2), meisa. 

2) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : keik : keece (Holstres 
kik, Saardes keik), keeoeneca, keëoiiti, vei (murdeti vai), teèsiea ^ 
tësiBa, ka telsina, aga tene (vt. § 122), sei: seëne, lei, jei, tei, 
leikku : 1еёсив, leëcuvan, leëcu ! — leëoatta : leikkan, leëcasin, leë-
cann, leikka ! (Holstres kah ei, Saardes leïcaita), eiisma : eëisee 
(Holstres âïtseB). 

3) (-)ein-, (-)eic- : (-)eij-: nein : neîjan, nankneiD, eis : eïjeo, eè-
nec.a, peis : peïjen, illat, peine, gen. pl. peêne, veinma : veîjan, 
elee : eijennaB. 

4) Üksikuid sõnu: leòkke <C *leivo-, teòttaB <C *teivottapi 
(vrd. lv. teittd : tèittab, sm. t o i v o t t a a ) , vešikku vain 'Võisiku'. 

5) L ü h e n e m i s i . Rõhutus asendis väljendub diftongi järel-
komponent mõnikord ainult järgneva konsonandi palataliseerumises: 
ei mesta, meštaB kiil. 
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ei. 

122. 1) ei (resp. ei) : e: seitsmes: seise, peitta: põoavao, 
eittä : ÕDÜB, ei BDÜ, seisma : sesta, sesäe, sesavaD, ei sesä. Hilis-
tekkinud diftongid: ëla. elane: elatst (nom. pl.) — vt. § 13, 112, 
teriö — vt. § 12, 112. 

2) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : 
a) ein: e'ää, enÏÏD, enama — enïïm ('—juhuslikult ka elnam), 

ristik ein, sein: sëiïâ, senaD, teiväD: teväs (vrd. lv. àina, säina, 
täibaz, sm. h e i n ä , s e i n ä , t e i v ä s ) ; 

b) tene : teseD, tesem teisem juhuslikult), testete (aga 
teist) — tešiea — teesiea (vt. § 121), leikku — leëGatta ja keik — 
vt. § 121; 

c) nelju (Holstres nälju), veikke (vt. § 1203). 

3) -ei-: -eij-: reis: reljeD (vt. K e t t u n e n , Kod. II 74, setu 
rais). 

4) L ü h e n e m i s i : teie: levä (vt. § 28); rõhutus asendis: 
teseD < test, testete ~ testete. 

oi. 

123. 1) ΟΙ (resp. oi) : oè<—<oë: koit: koë DU, pois : poèsib, oinan: 
oënas, toime: toëmeD, toim: loeme (kn.), kõiv : koëvaD (vt. § 28); 

2) (-)OID-, (-)OIG- : (-)olj- : oiDmene : oijaD, „ei meešta õena", 
oicaB : oljatta ; 

3) -oik- ^> -oèù- : -oj- : poèa : poja (vt. K e t t u n e n , VKÄH 
§ 227); 

4) -oir- > -oèr- : -oër- : koèr : koëra. 

öi. 

124. Algupärase öi diftongi esinemisest (näit. part. pl. öid) 
ei ole näiteid. Esineb ainult sekundaarne öi <C öü <C (vt. 
§ 133); sei: seëDe ja lei: leëme (vt. § 121), „eëtsel kâèno" (vt. 
K e t t u n e n , Kod. II 75). 

u i . 

125. ui diftong on ainus, kus üldine komponendi i alane-
mine on takistatud samuti kõrge esimese komponendi и läbi. 
Ometi näikse siiagi üldine tendents juba sisse tungivat, ja vahel-
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dumisi ui-ga esineb nõrgas astmes ka uè : 1) ui (resp. ui) : ui~ uè: 
tuisk : tulsuD, tuiškae : tuèsano, luisk : luisiw, luiskan : luèsatta, uisa-
päisä, „ärä â uîsakku juttu", luik : luioeD, luêGel, tuÎGataÎGa, suits : 
suitsu, suètsune, tuÏGerDdDa, puïstatta, puèstatiD, luine : luèseD, 
puine : pulseo, malnaskîl, uimatseš IÖUD (Holstres òèmane), kui-
vattama, kuiv ao (ilmaD), kuivae — kuevae, aga kujuma — vt. 
§ 932; nui : nuija. 

2) Ü k s i k u i d s õ n u : ui : UID (Saardes ui, Holstres oi ~ 
otspüi), us (Holstres uisk, lv. iiiska ~ üska), ojoma, ojòttaoa (vrd. 
sm. u i d a , lv. v&igd, aga vps. ujuda), tuim: tuëma Ί) inimene on 
tuim, 2) pänkle tuim\ 

3) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : luippa ~ lüippä 'lui-
pamisi'. 

4) L ü h e n e m i s i rõhutus asendis : kui ~ ku, vrd. juštku ^ 
jusku, sišku 'siis kui', „ku ta ju ometti tules", mubu 'muidu', muhud 
(Holstres mubukki, lv. muidugdó), kuDad 'kuidagi' (lv. kuidagdD). 

üi. 

126. Algupärase üi diftongi esinemisest (näit. sü: part. pl. 
süitä) ei ole näiteid. Esineb ainult sekundaarne pikast й-st are-
nenud üi (resp. üi) : üi — vt. § 116; lüippa luippa — vt. § 125. 

u-diftongid. 

127. On konstateeritav kahelaadiline esindus : suuremas osas 
sõnus järelkomponent и on s ä i l i n u d n õ r g a l g i a s t m e l , kuna 
teises osas sõnus väljendub siiski seesama tendents mis /-lõpulistegi 
diftongide juures, s. t. j ä r e l k o m p o n e n d i a l a n e m i n e n õ r -
g a l a s t m e l ; käesolevas rühmas see on viinud и assimileerumi-
sele eelmise komponendiga pikaks vokaaliks. Kindlat piiri mõlema 
esinduse vahele tõmmata ei saa. Igatahes näikse и assimileeru-
mine nooremal põlvel — ilmsesti kirjakeele mõjul — kiirelt unu-
nevat, ja ainuesinduseks kujuneb igapäevaga kindlamini й : ü. 
M-diftongide arenemisest h eel vt. § 513. 

au. 

128. 1) aù (resp. au) : â (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 76): laul: 
lalUD, laÏDa, lalae, läletse : laulma, ΙαίιΙοιιο, lalattama, lälattUD, lälat-
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seile, saun : sana (Holstres san : satina, vrd. K e t t u n e n , Kod. II 
77 märkus 1), sänanaene, laut : läDa. 

2) aù (resp. au) : au: auk: aüauD, aukku: aäouvaD, auGuitaoa, 
nautti : nauDÌB 'nüpeldada', lautti : lauDil, sauoikkao, kuširaüt'sikkao, 
laùa : laiiD, kauš : kaäšio, lausu : lausuB, (lehma) laus : laüšio, laüšik, 

j auratta: jaiiran, paüt' sik (<~^ -kkas), patina (kn.), kaup: kaüea, 
ahoma : (kana) айв, aüvaD, aü (vt. § 93), raÜD : rauva, laüo : laüva 
(harva ka lavvaD). 

3) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : mauk : maÜGiD (Hols-
tres, Hallistes meuk : -и), aür : auru (sm. h ö y r y ) , пайв (sm. 
n a u k u u ) . 

4) L ü h e n e m i s i rõhutus asendis : kaunis ~ kanis — kani. 

eu. 

129. 1) ей : ξ: ейп : ξηα, Snap: ênappuD, (päle) lënat, lena 
leùnele, leüneni. 

2) ей : ей : leüc : leüwa ~ leuva, leÜGama : leuvatta, peÙD : 

peüvane, „jeüou tâle", jeävame, jeukkam, jeuvettu; euwe ~ ewve: 
eivve ja peuve : peùve — vt. § 94 (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 92), 
teile: teü, teüvili, teuk: teuauo, пей (vt. § 93), neuttama, (enne) 
jeùlu : jeuliiD, гейп : reunakkas. 

3) K v a l i t a t i i v s e i d v a h e l d u s i : teüsma: teusuB (sm. 
n o u s t a , vdj. neista, vps. nousta, lv. nilzd); reuk: reücUD (sm. 
r ö у k k ö) ; teukkama : teucaita (sm. t ö у k ä t ä). 

iu. 

130. 1) ш (resp. iu) : iu: UÜD : liwva, kiüs : kiusupun, kiüsle-
mene, kiusakkaD, kiùsama, (lina)kiùo, (pele) kiÜDU, (sësae) liuškas. 

2) V a h e l d u s i : siunatta : siünavao — säünavao, kiünu: 
kimiUB (vrd. Kodaveres käönoe); aga (*hiuvoöak ^>) ihuoa. 

ü-diftongid. 

131. Vepsä ja liivi keel lubavad oletada algsoomes ainult u-
lõpulisi diftonge. Alles hiljem on erikeeltes esivokaalne eelkompo-
nent assimileerinud ka järelkomponendi esivokaalseks : äu >> äü, 
eu ;> ей (sellest omakorda on arenenud mõnes keeles > öä). Kõpu 
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murdes on и > ii omakorda arenenud i-ks, nõnda et й-lõpuliste 
diftongide esindus on sarnanenud täiesti г-lõpuliste esindusega. 

äü. 

132. äii >> äi (resp. äi) : äe ~ äe : täis: täije, täenis, täittä: 
täeDCLB, ei täi, läelä, käijä, käittiiD, käima, käie: kâètiD, käevaD, 
käes'w, säinani (sm. s ä y n ä s , lv. sänac) — vrd. käiinjaD, käii-
nämäo („must ao peniksen kalan — j usku us, pantse patta — 
karjuB käun-käun"). Ka hilistekkinud diftongis on sama esindus: 
näittama: näenatta. 

eü. 

133. 1) >> öü >> öi (resp. öi) : öi öe : köis: köije, köittä: 
köe näe, pöic: pöljän (— ρ eia — vt. p. 2) == laeajala, „mis miài 
selle pöijäoa teœmest" (Holstres pöiic,); 

2) ~> ei : el: lehi: leinu (Holstres le iin, sm. l ö y l y ) , leinma: 
leijan, pöiG peic : peljän, „peicrattan ja vitsrattan". 



X J ä r g s i l p i d e v o k a l i s m . 

134. L ü h i k e s e d v o k a a l i d on käsitatud alamal eraldi. 
P i k k e v o k a a l e järgsilpides algsoomes pole olnudki. Küll on 
hiljem γ, ô ja h spirantide kadumisel samased vokaalid ühinenud 
pikaks vokaaliks, aga needki on edasi lühenenud taas lühikeseks 
(vt. K e t t u n e n , VKÄH § 264—265), vastavaid näiteid vt. § 166. 
D i f t o n g i d e s t algsoome järgsilpides on esinenud ainult /-lõpu-
lised, ja needki on eestis juba väga vara kaotanud oma järelkom-
ponendi i ning sarnanenud lühikeste vokaalidega järgsilpides. Kõ-
pus ei erine nende areng lühikeste vokaalide arenguloost, ja selle-
pärast käsitatakse neid mõlemaid koos. 

Vokaalharmoonia. 

135. Tagavokaalidest esinevad järgsilpides ainult a ja и (о 
üksi ühel teatud juhul — vt. § 1391). Esivokaalidest esinevad e, 
i ja ä. Sellega on iseenesestki selged ka vokaalharmoonia piirid: 
nagu teada, on e ja i vokaalharmoonia suhtes indiferentsed, ii ja 
ö ei esine järgsilpides üldse — jääb järele ainult ä. Aga ä-gi 
esinemine näikse osalt piiratud: küll mitte järjekindlasti, kuid 
siiski üsna sagedasti kuuldub kolmandas ja kaugemal silpides 
oodatava ä asemel a (teises silbis ometi kaunis ühtlaselt ja üldi-
selt ä esindus). Ja noorema põlve keeles näikse vokaalharmoonia 
kadumisel olevat. 

a. 

136. 1) üldiselt säilinud: acanaD, teöremaranaD, pacando, 
küluttaDa, jaGaDa, rajattiiD, kisana, plsuttaoa, айсиНаоа, leëcii-
vaD, vasikkaD, kaoakkaD jt .; 

2) a a — vt. § 137; 

3) a pro e — vt. § 138; 

4) a ^ и — vt. § 141 ; 

5) a — / — vt. § 143; 
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6) e pro ·~ a (ä) : ots : otsa: otsaD, aga inessiivis ja elatiivis 
— otses — ots otsas, otsest ~ oist (vt. S a a b e r k , Vigala murde 
peajooned § 52); samuti metsas — meises, metsas ^ metses, met-
sest meist, lena: lehne, leiineni; ka lõppudes esineb vaheldumisi: 
kuppitsaD ~ -eu, kernitsau —eD, ülitsaD ' -ев; 

7) ί pro a (ä): siikkaD sukkio (eraldi veel sokkio), ikki 
'ikka'. 

ä. 

137. 1) ä t e i s e s s i l b i s . — Esimese silbi ä järel: äDä, 
mäDä, vähä, jättän, j äijä, näha, käeär, VÜGÜ, käppäD, ämärikkus, 
ärä (vt. § 995), päräst, änäm (vt. § 102). Esimese silbi ii järel: 
kiinä, tüttär, pÜGämä, süoä. Esimese silbi e järel: emä, temä, 
tehä, eGäs, keoäci, neiläeä, kerä. Esimese silbi i järel on esindus 
kõige vankuvam ja vaheldub a ~ ä: isä ~ isa, LGÜ ~ IGA, pidamä, 
ViiiäD. 

2) ä <—a t e i s e s t s i l b i s t k a u g e m a l : märäjäD, teräväD, 
äDäläl, ärättäv ~ äräitavaD, räleäitä, reoelaD, Швепао, näräkkas, 
mäšsävaD, ettiitaoa, nürica, päränoae — päränoäe. Üldiselt — 
ometi mitte alati — näikse mõõduandvaks olevat teise silbi vo-
kaal: kui sääl esineb veel ä, siis esineb ä harilikult ka järgnevas 
silbis, esineb aga teises silbis e või i, siis on järgnevais silpides 
harilikum a esindus. 

3) i pro ä: ärkkiB, rähnio, süttittiiD — siittättiiD, näoäli (päe-
VÜD), neli в ; e, i pro a (ä) vt. § 138, 143. 

e, е. 

138. 1) Nii esi- kui ka tagavokaalseis sõnus esineb e: pere-
naene, tereitama, kolle: koÏDe, евеоа, еве1, lice, lace, vere-imeja, 
kenelDa. 

2) e, e assimileerumine h järel eelmise vokaali sarnaseks 
(ju algsoomes?): illatiivides — vt. § 47, lähäB, säppaD, melsaD, 
telvüD jt. — vt. § 166. 

3) a pro е. — Laialdaselt eesti murdeis esineb nähe, et 
algupäraselt a- (ä-) ja e- vokaalilised sufiksid on tihti segi läinud, 
mis tagajärjel harilikult üks neist vokaalidest igalepoole on üldis-
tunud. Tihti on naaberkihelkondade vahed nii teravad, et rahvas 
ise seda tähele on pannud ja just järgsilpides domineeriva vokaali 
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järele murdeid eraldab ja lahus peab. Nii on Paistu murdele 
üldiselt domineeriv järgsilpides a, eriti kihelkonna põhjapoolsemas 
osas, kuna näit. Karksi ja Helme rahvast just e-st tuntakse („sääl 
kõneldse puha e pääl"). Kõpuski tunnukse selge tendents a esin-
duse üldistamise poole, nagu alamal rühmiti jälgida võime. 

a) Noomenites: meitusao, lehmusaD, kannusaD, siî'musao, 
kaÏBUsaD, maitusao, ilvesao, jänesao, varesao, kaltusaD, nudsao, 
rihnusaD, ketcusao; ainult harva kuulukse ka taraseD, rinnuseD, 
jalaseD (vrd. Holstres varessa, jänešsa jt.); lisanäiteid: emmisaD, 
oeesaD, sioemaD, varemaD, pioemaD ( -meo), ioemaD, sêrmao, 
aeenaü, asemao, vrd. ka akkan, kattal. 

b) Verbides: kahanae, vananaB, „miš^sa koeisao", licuna-
vaD, pUDenavaD, siicelama, kihelama, loeisae, loeisatte, lacunae, 
ei lacuna, kenelaD, kenelas, tirisas, veoelas, ka „ei valitsa" (vrd. 
K e t t u n e n , Kod. II 120). 

c) Adverbides: ela (sm. e i l e n , lv. egl'e), vähä (vrd. p. 2 — 
h järel). 

d) Komparatiivides on harilikum küll e esindus (vt. § 30), 
ometi esineb siingi paar korda a: parem ~ paramav, vähämaD, 
paham, alam (sort). 

e) Arvsõnus: (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 121) kahes sas ~ 
kahešsamas : kahešsanoa — kahešsanDama, kahešsa : kahešsama 
jt. (vt. § 57, 68). 

4) i pro e: 
a) üksikuis sõnus: isi 'ise', miàik, mini 'mine', vuói: VUDÌD, 

tit'tipüf (^ tit'te — vrd. tit'ta) ; 
b) ι üldistumine nominatiivist teistesse kaasustesse (vrd. 

teiselt poolt e üldistumist nominatiivi § 1436) : kivi, -D, savi, -Ga, (te-
BÌD — teeeD — näikse võõras sõna), järaimüDä (aga järjekorras), 
jeoipioi ; 

c) -ja partitsiipides on esindus vankuv: „pele minijaD eGä 
teaijaD", „sì on juea vana oleja", luGeja, surija ~ sureja, panija ~ 
paneja, näüija (vt. K e t t u n e n , Kod. II 122). 

5) и pro e: teusue 'tõuseb', kohyvelï ~ kohuvilï 'kohevili', 
karistu (kn.) 'Kariste'. 

о. 

139. 1) > и igalpool, arvatud välja h ja i järel: koDU, 
oruD, käau (: kâÔD — vt. § 64), käsuD, täkkuD, elu, pesu, lukkuD, 
usun ( v d j . uzgon), liqouD, imrnu, kannuD, aluD, kasuD (рц, kiitles). 

5 
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2) ò ~ o esineb h ja i järel: r0H0D ~ rohuD, kajo ~ kaja 
(vrd. § 1412). 

3) Üksikuid sõnu: „etsa oha" ~ ohu (vrd. K e t t u n e n , 
Kod. I 118), muidu alati 3. isiku imperatiivis esineb u: mirjGU, 
tuhu, vetku; kuoaoa (vrd. sm. k u t o a ) : koettuD, kummati (sm. 
к u m oll a an), just: jiišta (ka kn., sm. j u u s t o ) . 

ö. 

140. Ei ole esinenud algsoomes, ei esine ka kusagil kirjel-
datavas murdes. 

u. 

141. 1) Üldiselt esineb и : kopputtama, suoulane, UUUD, puou, 
ir mus, vifjGUB, (peris) kimppus. 

2) >> ò — o, h ja i järel: kohos ~ kohus, pajo — paju (vdj. 
paju, sm. p a j u ) , vajoB, vajuoa (vps. vajuda), vajoitaoa, ojoma 
ojuDa (vps. ujuda). 

3) и ' a. Nagu a- (ä-) ja e-vokaalilised sufiksid segi on läi-
nud ja ühe vokaali üldistanud, nii tunnukse sama tendents ka 
а- (o-) ja a-vokaalilistes sufiksites. Nii näit., on Karksis algupä-
rased -kka ja -kko sufiksid segi läinud ja ainuvalitsevaks tüübiks 
on kujunenud -k : -kku esindus. Paistus näikse samuti suur üle-
kaal -kku esindusel, olgugi et sääl, eriti põhjapoolsemas osas, üsna 
rohkesti esineb juba ka -kka tüüp (nähtavasti põhjaeestiliste mur-
rete mõju). Kõpus domineerib täiesti tüüp -kka (nominatiivis 
-kkas), mis analoogiliselt on levinud kaugelt üle oma algupäraste 
piiride (näiteid vt. § 38). Nagu teada, on vanemad eesti lain-
sõnad и-tüvelised, — Kõpus on isegi siia tunginud a. 

ü. 

142. 1) >> ί (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 128): ÜBI, lüli, 
küski: küšiB, venioa, tüli, leppima, süttima. 

2) и : äppärDUS, väsimus, lüpstuD, ehmattus. 

3) Üksikuid sõnu: mano: männa (sm. m ä n t y ) . 

i. 

143. 1) üldiselt esineb i: kerilaüvaD, vahin, okkiGa, ehittaoa, 
Içppuni. 



В XLV. 3 Kõpu murde häälikutelugu 75 

2) Adverbide tüüpides leiame ka i: üleni, illutti, peetitti, 
selitti, küliiti, nukkitti, väaisi, eoesi, süoisi, maòli kehuli, koho-
ueli —- kohuv eli, rippakkili, elevili (korra üles tähendatud ka — 
elevile), käppäkkil, nühäkkil, paramini, alamini, sittemini, secämini, 
Vmamesi, pikkamesi, luippamesi (selgesti kuulukse ka palatalisatsi-
oon: -t'ti, -li, -si, -ni). 

3) -hi(-)^> -he(-), nagu kõigepäält hj >hi>he noomenites jm. : 
pehe: pehja, ohe, kuhe, ahe, vähe: vähjä, sohe (laps), juhe: (vähkre) 
juheD, tafìf: taheca, rohe: rohòD: rofìtu, rohelane, jant': jahe, 
(veò) jaheoa, löheoalt, ta köhee, juhee, vahee, röhee: röRki, vahe-
mis, pìrivaheD: pirivanf, rehetsema, „kust sa seDa toheD — ei 
tohe!", ÜB köhele, kolme-tahelene (sm. t a h k o i n e n ) , tihe (sage-
dam tehe), tihe (kaardimängus — vt. § 10, vrd. murdeti tifìt -
tink ~ tihi), lahenDik 'lahing'. Ainult paaril korral esineb siiski 
i: rehe ~ rehi, tühi (murdeti töhe), ei pühi (oodanuks pöhe, vrd. 
löheoalt). 

4) *-stin adverbides -ste : alvaste, sittaste, kurjaste, tioe-
Daste, arvaste, veoelaste, seheste, vanaste, kevaste, parajaste, kär-
meste, irmsaste, saoeste, kinolaste, juheste, änämeste, rumalaste. 
Selle kõrval üsna sagedane esindus on ka -st: elpsast, rumalast 
jt. Paar korda on tähendatud isegi -sti: kevasti, kenasti, ilusti 
(Paistus ka üldiselt -ste esindus, S.-Jaani pool kuuldub tihti -sta). 

5) -llinen adjektiivides >> -lene: tulene, mäoilene, pikkaletse-
maD, seppalene, suilene, pällene: päilest (nom. pl.), vakkalese 
(kot'ti), vaštalest (nom. pl.), vallaleseD, livilene, linnalest ja kirik-
lest (nom. pi), roeklene (aio), mitmekarvaleseD, ürilene, kanDilest, 
mätlene, külene, terve-arulene, omataòlest, (tÎD on) auklest, maitu-
salest, „miš^sa leeauo tast rammiles", pašmalene, kolmetahelene ~ 
tahilene. Ainult harva-harva kuuldub jüt'tilene : j ui'tili st. Selle-
vastu esineb küll i tuletises -lik, kuid see esineb murdes üldse 
harva: iši-ärälik, valelik. 

6) e üldistunud teistest kaasustest nominatiivigi algsoome i 
asemele (vrd. ümberpöördud juhte § 1384) : nimeo: nime, süle, 
tüve, suve (sagedam sui), aga vrd. talve: tali, peli jt. (§ 95). 

7) e — i tüvevaheldusi : kirjakeelse i tüve asemel esineb Kõ-
pus väga sagedasti e tüvi, eriti nooremais lainsõnus : toRter: toRtre, 
meister: meištre, saRver: saRvre, mutter: mutreD, lefìter: leRtreD, 
naškel: naskleD, papper: papre, pappert, р\ве1: р\в1е, kel1er: kehre, 

5* 
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âmer: âmre, ašpel: ašpie ; vrd. ka: pänkleD, keštleD, vaRtreD, vähk-
ren jt.; märefs. Küllap siin e esinduse lähtekohaks on olnud no-
minatiivi üldistus. 

8) -minen >> -mene: vioamene, veimene, peksmene, viRtmene, 
künmene, kitsmeseoa, lämumene, kajumene, miramene, inoamene, 
âmene, tümene jt. (vt. näiteid § 146); selle kõrval ka veel: kešk-
mese pöhä, pärästmene, järcmene, eùimene (murdeti -mane). 

9) i a (vrd. α ~ e — § 138;î ja a •— и — § 1413) : pUDe-
lašse, reDelao, similao, karttulüD, reRvi: rehvÌB ' trehvata', тацсл: 
märjoae, alma 'voolima' : õlae, õlatta, õlatse, õlattaD ^ õleitUD. 

10) L~ a: sii: SUUD 'siilid', ommukseleiB, ommakku (kirjak, 
h o m m i k ) . 



X I V o k a a l i d e k a d u m i s i . 

Sisekadu. 

144. Esimese silbi pika olles on lahtise teise silbi lühike 
vokaal kadunud, kusjuures algupäraselt diftong oma järelkompo-
nendi selleks ajaks on kaotanud ja lühikeseks vokaaliks muutu-
nuna kadumisest osa on võtnud (kriteeriume ja kronoloogilisi 
andmeid vt. K e t t u n e n , Kod. II 144—146 ja VKÄH § 249, 254). 
Näiteid: simneo, ûl'meD, vei'meD, itsmeo, aèane : aekseD, jalane: 
jalkseD (kürees :) kärpseD, ülsaD, sültseD, nafìkseo, kiutseo, kûlsaD, 
elpsast, j ÜB üksamaš, ainsama, aialane, taivas (<C, tuttavaksi), 
kauplemas, ütlema, ei ütle, antma, kaklevaD, pu'sk(le)ma, eikma, 
topšime, арпев (<C happenepi), süiülane, ranolane, lätlane. 

145. и- (о-), i- (й-jtüvesed verbid alluvad ka täiesti esitatud 
häälikseadusele : kakma, raiüma, kiškma, ofsma, pakma, tempma, 
kurma, kütma, säomä, püRkma, kaisrna, käima, kitsma, ropšma, 
viRtma, epma, jantma, sogama, risma, arštma, neksma, märmä, 
nilma, letsma, käisime, leRksiü, küsksin, küskmas, kukš(i)D, lükšt 
'lükkisivad', ištke, otške, leRke, paelu pakjiD, tampmas, tampšte 
'tampisite' - tampsiite, rätsja, raiDmas, tekšiD, vaRfsime, epmatta, 
leikmene, tas ja 'tassija', raiDja, aukmas, keikmatta, eptiD jt. 

146. -minen > -mene sufiksi eel on sisekadu üldine (osa 
näiteid vt. § 1438) : leRkmene, rîvmene, lina kakmese esi, täDmene, 
kiškmese, rüištmespü, püwmest ei ole, auDmene, rütsmene, telmest, 
kehmest (nom. pl.), arštmest (nom. pl.), tapmene jt. Nende ees-
kujul -mene esineb aga süsteemsunduse üldistusena ka sõnus jû-
mene, siimene, k imene, jämene, samene jt. (oodatava i > e sisekao 
asemel *jumne). 

147. Verbide 3. isikus esineb oodatava sisekao asemel vo-
kaal 1. ja 2. isiku analoogial, NB! ka mitmuses (vrd. näiteid § 28) : 
annan, annaD eeskujul ka аппав (<^

%
antaßi), eppin : ep pie jne.; 
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samuti mitmuses: jättavaD, teusuvaD, lennavaD, lalavao, kukku-
vao jt. (murdeti j ä t v a d , t õ u s v a d , l e n d v a d , l a u l v a d jt.). 

14-8. Üksikjuhtudel rõhutus asendis vahelduvad: tahavaD — 
tahvcLD, tahme, tahte, lähäväo ~ lähväD, lähme, lähte. 

149. (-ke :) -kese >> -kse (vt. K e t t u n e n , Kod. II 187): 
kõrikke : kõrikse : kõrikst, lühikke: lühikse: lühikst, sihukke: si-
hukse : sihukst, terukseo, tallekseD, ehukselt, othmukse otsa, veikke : 
veikse: veikst (nom. pl. ja part, sing., part. sing, ka •— veikkest — 
vrd. päikke: päikse: päikkest, päikseo). 

150. -kesken > -kesi >> -ksi: kaheksi, kolmeksi, neïlaksi, 
seitsmeksi. 

151. Ainsuse nominatiivis on mitmesilbilisis sõnus sagedasti 
kinnises lõppsilbis esinevad kõige ebasonoorsemad vokaalid и ja i 
helitus ühendis kadunud (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 147) : lälats 'lau-
latus', pirit s, valïts 'valitsus', vajiifs 'vajutis' jt. (näiteid vt. § 253 b). 

152. Mitmuse nominatiivi lõppsilp on teadagi algkinnine. 
Ometi on selle vokaal kaugemal teist silpi harilikult kadunud, nii 
et mitmuse nominatiiv on sarnanenud ainsuse partitiivile: inimest 
ja OBest ' OBesaü), sakslast, kõrikst, sihukst, veikst, põäikst, 
tiïlikst, kellatst, ehnetst, jalutst, sõlatst, jut'tilest, vastalest, linna-
lest, kariDilest, suculast, venelast, mattust, puijatlast, tübrukkukst, 
metslast, kattust, jumaL·, karttulD, reoeb (--> reDelao). Vokaali 
kadumise tendents on tunginud juba isegi teise silpi: teist f--/ te-
seD), naist. 

153. Ainsuse partitiivis ilmneb sama kadu, mis mitmuse 
nominatiiviski : lälatst 'laulatust', külutst, sihukst, veikst, alekst, 
tueakst, kõrikst, märetst, leppitst, kuiv at st. 

154. Ka mitmuse partitiivis esineb mõnikord analoogilises 
SiD-lõpus vokaali kadu > -št: titluksio — tillukšt, sihukst, kõriks(i)t 
jt. (vrd. part. pl. § 171). — Nii leiame siis sõnarühmi, kus lõp-
pude lõpuks on kokku langenud ainsuse partitiiv ja kogu nomina-
tiiv ja partitiiv mitmuses (vastav laiaulatuslik areng on iseäranis 
selgesti jälgitav liivi ainsuse partitiivi ja mitmuse nominatiivi 
kokkulanguses). 

155. Ainsuse inessiivi ja elatiivi kinnise silbi vokaal on heli-
tus ühendis tihti kadunud: ots ~ otses (~~ otsas), öist <—otsest, 
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mets (~ metses), metst metsest), puijattu, (kn.), puljats, pal-
jaist, rümats, rämatst, isegi kõriks (— kõrikses), märets (~· mä-

ret ses). 

156. Ainsuse translatiiviski tunnukse ikka seesama vokaali 
kao tendents: LähäB kellatš (~ kellatse'š), tl puntš (-^ puntasse),' 
lei uèmats, „sa leëcUD ta seoasi rammiles" rammileses), „miil 
vanus sâû" (vanuses), „kajus kariDiles", „loetse terve-arules" 
(vt. näiteid § 144b). 

157. Ja lõpuks osutab seda Kõpu murdele nii tüüpilist vo-
kaali kadu veel paar suurt verbide rühma nagu enne kõike i m p e r -
f e k t . — Domineeriv on siin analoogiline 5 (-\- /j-moodustus: -sin, 
-sin, -s jne. (s » s puhul vt. § 97), mis on õige üldine ka kirja-
keeles. Seejuures on märgata mitmelaadilisi sisekao juhte: 

a) Vastavalt § 144-s fikseeritud reeglile on igalpool läbi vii-
dud teise lahtise silbi lühikese vokaali kadu, esimese silbi pika 
olles (kirjakeeles ainult a- fä-Jtüvelistes verbides) : 

a-(ä-)tüve d : ν et sin: vet'siD: (vettis): ν etsime: veisitte: vei'sio, 

tapsin, nìtsin, marDSÌD (mi t t e murtsiül), jätsime, kltsitte, jeùosin, 

latsiD jt.; 
£-tüved: lepšiD (sa, nad), eitšiü (3. is. ainsuses eitses, lep-

pes)', samuti ka Utsin: ÌÌÌSÌD: Utsime: Uisitte 'ütlesin' jne.; metsin: 
meisiD jne.; esineb ka melilo, ÜIUD, mis on täitsa häälikseaduslik 
(<Z üttelit) ; 

u- fo- j tüved: kukšin, kulsio, vahosime (mitte vantsime!), usk-
sin, êrsime, raìosin; 

i- (ü-)tüved: otsin, topšime, töhsem 'tönnisime', räkšitte, salsime. 

b) Teisest silbist kaugemal on konstateeritav, et -ita- lah-
tise silbi vokaal analoogilise sf-f- (j-tunnuse ees on kadunud: ma 
sekkutsin, nikkatsin, istutsin, me leppetsime, jahvatsime, te kirjai-
sitte kirjuttašte — vt. alamal), seä (~ näo) külmetsiD, klautsiD, 
soetšiD, purustšiD ; vrd. sellevastu vaevastašin, näluttašime, koóit-
tasiD. 

c) Lõpuks on ka -sin, -SÌD jt. tunnustes kinnise silbi i kadu-
nud teises ja kolmandas isikus: seä (~ näo) maoašt, piDašt, lueašt, 
leiDSt, eeoašt, kenelašt, viDäšt, aeoašt, väoašt, känst, kaevast, met-
Lest, ütle st, âst, juloešt, telje kirjuitašt(e) (vrd. ülemal kirjutsitte 
jt.), ašte 'ajasite', temä tants 'tahtis', säos (mitte sätsl), luis, 
ariDS, veis, räkš, lepš, topš, isegi iils, mets (selle kõrval ka üttel, 
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mettel — vrd. ülemal iitlio, metti D). Kao kõrval esineb ometi üsna 
tihti vokaali säiliminegi : säos ~ säois, näris närs, j asis — juš-
kis (vt. § 9), leëoas ~ leikkus, vwäs, nêlsio ^ nêl'st, ν iris. 

d) Ülevaatlikkuse pärast olgu esitatud lõpuks eraldi üksikud 
paradigmid, et näidata missugused analoogiate rägastikud on mõ-
junud imperfekti kirjava ja mitmelaadilise esinduse kujunemisel. 

Lähtekohast olii (<< olihin — vt. § 75, vrd. ka K e t t u n e n , 
Kod. II 181—182) on tekkinud ka: meä ohin, seä OÏUD ~ OÎD, 

ottime, oìlitte, näo oìlio OÎ'D; niisama ta tutti (-"ta tut) ees-
kujul meä tuhin, seä tuttiD — tuÎD jne., ta pah'ni (~ pan) — meä 
pan'nin jne.; selle kõrval aga esineb -sin analoogial vesi : meä päti-
sin, pansio, pahois (vrd. kenüis), meä surrin, ta surri —' suresin, 
sures. Edasi vrd. lassin: lašsio: lassis: las s ime : lašsitte —< lask-
sin, lasksio, laskis ; niisama kissin ^ kis'ksin, kassin — käsksin, 
ka küssin ~ kusksin (vrd. § 15). 

Aga veelgi kirjumaks on muutnud analoogilised kujud esin-
duse sõnus pesema, kusema : pessin, pessio, pessis ~ pesksin, pesk-
SLD, peskis pesesin, peses; kušsin, kussis ~ kusksin, küskis 
kusesin, kuses. 

158. « ^ - p a r t i t s i i p >> -no. Vokaali kadu esineb harul-
dase järjekindlusega absoluutselt igal pool. Esitagem alamal näi-
teid rühmiti: 

1) Ühesilbised tüved: säno, jäno, kêno, vino, miiéno, veènD, 
jônD, tòno, kâènD, lâèno, nâèno, têno, olnD oltiD, pelnD, tulno, 
SUrnD ~ SUrflD, miÏÏD, pafiD. 

2) Kahesilbised tüved esimese silbi lühikese olles: jaoano, 
laounD, mäoäno, peoeno, vioano, Ывапо, гавапо, Usano, kahano, 
kohanD, ununD, vanunD, stoino, tiióino, vrd. ka kujuno, karino, 
kajunD, ulunD, salano. 

3) Kahesilbised tüved esimese silbi pika olles: 
a- (α-Jtüved: mino, leiknD, kit no, jätno, sfltnD, sät no, veitiD, 

lutnD, testno, leÌDiiD, piiìDno, metfiD, neiiotiD, täDiiD — täno, lelnD, 
piiìnD, neìino, ano, murnD, küüD (vrd. § 27); 

e- (e-)tûveà: lepno, kûlno, eiisno, jûsno, lašno, käštiD, 
pušno, kusnD, pešno ; 

u- (o-Jtüved: UtsìiD, mafìtiio, laiisno, ërtio, paino, sitnD, rikriD, 
kukiiD, kakno, pilono ~ pilno, usno, kišno, kusno (vt. § 15); 

i- fö-jtüved: ropšiiD, räknD, saïtiD, kûlno, paknD, sâonD, yk-
silo, vafìtno, mäfjGiiD; v\sno, sono (<—> SORGHO) — vt. § 15, 25 . 
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Mõnikord on siiski tüve lõppvokaal -riD lõpu ees juhuslikult 
säilinud : eppitiD ~ eptiD, kiikkiitiD kuknD, viïïDUtiD, tmiriD. 

4) Kontraheeritud ja kolme-ning enamsilbised tüved: akkatw, 
karariD, temmatiD, leëoanD, tuèsarw, roiDiitw, ärkkinD, lükkäriD, 
siiilätiD, aÜDUtiD, tüittäriD, väDatiD, aeDatw, puïïDuno, tättäriD, iniet-
tano, lämättariD, immustanD, ürise/iD, komistatw, eppettariD, pušk-
leriD, kakletiD, üpleriD. 

160. P a s s i i v i p r e e s e n s i esinduses võime jälgida kaht 
rühma : 

1) vähearvuliste ühesilbiste tüvede lähtekohaks passiivi moo-
dustamisel on lõpp *-òaksen, mille arenemist on käsiteldud juba 
eelpool konsonantismis (vt. § 16) : Hõbaksen » tuävašse, j Hü-
vasse, puüvasse, *löõäksen » lüljässe, müljäšse, viljasse. Ja 
siiagi väikesse rühma on tunginud analoogiliselt määrutu suure 
teise rühma moodustus: müitse, vit se, käitse. Sel puhul on huvi-
tav võrrelda paralleelseid vorme: minnasse (<C *mendäksen) ~ 
mintse, tehasse tentse, tullašse ^ taitse. 

2) Rõhuvas enamuses verbides ja nimelt kõigis mitmesilbis-
tes tüvedes on kujunenud passiivi moodustuse skeemiks ]> -ttakse > 
-ttašse ^> -tse, mis on saanudki siis murde pea ainudomineerivaks 
passiivi väl jendajaks preesensis: 

a) kahesilbised tüved: a-, ä-tüved: pëtse, vêt se, püitse, aetse, 
õitse, küntse, antse, veetse, maetse, kaetse, kärätse, tänätse, va-
latse, avatse, oštetse, seeoetse, laletse, el Det se, tahetse, këletse, 
rüištätse, känetse, peksetse, këDetse ; 

e-tüved : peštse, laštse, pantse, teustse, loetse kustse ; 
ί-, й-tüved: kustse, narritse, juhitse, räoitse, nülletse, üritse, 

röoitse, eppitse, so f õitse, ehitse, kõritse; 
u-, o-tüved : kištse, aut se, uštse, leeoutse, kutsutse, rlsutse, 

vihutse, sekkutse, nëlutse, raljiitse, kaisutse, kalutse, lehnt se ; 

bi kontraheeritud tüved: akkatse, eeoatse, rüeätse, nümatse, 
keörätse, õ latse, temmatse, oijatse, arv at se, leeoatse, pòhatse, süt-
lätse ; 

c) kolme ja enamsilbised tüved: vahetse, kifjütse, peletse, 
sekkutse, kerutse, leppetse, rafhmutse, kuppatse, tarvitse, oijatse, 
plnutse, ehentse, eljenoatse; üiteltse kõrval palju sagedamini esi-
neb öetse (vrd. kaetse, maetse § 366). 
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Lõppkadu. 

161. Esimese silbi pika olles on teise silbi alglahtine lühike 
vokaal kui ka diftong kadunud, samuti kolme- ja enamasilbiliste 
sõnade alglahtine lõppvokaal (kriteeriume ja kronoloogilisi andmeid 
vt. K e t t u n e n , VKÄH § 262, 263 ja Kod. II 160—165). Seda 
võime jälgida ainsuse nominatiivis: silm, ir, usk, kuk (<C *kukkei); 
ainsuse ja mitmuse partitiivis — vt. § 16, 18, 170—175; ainsuse 
ja mitmuse inessiivis — vt. § 48; essiivist näiteid Kõpus ei esine; 
ainsuse ja mitmuse elatiivis — vt. § 49; ainsuse ja mitmuse 
adessiivis: tulel, mâl, vêral, jumalal ; ainsuse ja mitmuse ablatiivis 
— vt. § 17, 18; ainsuse ja mitmuse translatiivis (vt. § 14): 
purus, paremas tüübi kõrval esineb ka -šse, kus lõpu e on tekki-
nud kahtlemata hilisemal ajal, vist puhthäälikfüsioloogilistel põh-
justel lausefoneetilises ühendis, et hõlbustada lõpu -š artikuleeri-
mist (vrd. miš mise, kuš —> kuse jt.); I partitsiibis: leriDav, 
rumav (sagedam on ometi -ja moodustus, vt. § 28) ; verbide 3. 
isiku ainsuses: juB, tie, tulee, afmastae jt. (vt. § 28); konditsio-
naali ainsuse 3. isikus (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 153, 156): sâs 
(mitte säš), veitas jt. (vt. § 14); üksikuil juhtudel nagu näit. 
illatiivis: aoanikkuš jt. (vt. § 47), imperfektis olii ~ ta oi, ta 
pah'ni ~ ta pan (vt. § 157). 

162. -ja t e g i j a s õ n u s on lõppvokaal teistest kaasustest 
üldistatud nominatiivigi, kus ta häälikseaduslikult oleks pidanud 
kaduma: teed ja, minija, tuleja, sureja, keneleja, akkaja, saja, tuja 
jt. (vrd. § 88, 171). 

163. P a s s i i v i II p a r t i t s i i b i s on lõppsilp algupäraselt 
olnud lahtine *-ttu ja järelikult lõppkaole alluv (vrd. lõunaeesti 
esindust), aga aktiivi partitsiibist on lõppklusiil analoogiliselt kan-
dunud passiivigi ja sulgenud lõppsilbi: käneituD, rlsuttUD, vahet-
tuD, õlattuD ^ õlettUD, SÜDUD, käittuD, kifjuttuD, küluttUD, vioas-
tuD, afveuDiiD, iiheriDUD, valjelDUD. 

164. *-stin a d v e r b i d e s on algupärane lõpu -n takistanud 
vokaali kadumist. Hiljem sõna lõppu jõudnud i on alanenud £-ks 
(vt. § 1434). ja paaril korral rõhutus asendis redutseerunud isegi 
täieliku kadumiseni : rumalaste >> rumalast, änämeste ~ änämest, 
elpsast ; üldiselt see esineb siiski harvem kui -ste esindus. 
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165. L õ p p v o k a a l i ü l d i s t u s i kõrvalkaasustest nomina-
tiivi (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 159): okki, kappi, jakki, râvi, 
tûri, pubi, vahva, kehva, tasku, rusla, resta, kohvi, paÜDu; eriti 
isikunimedes: karta, kârti, kusta, lena, lina, llsu, mina, miti, maòli, 
jala, ratta, kabri jt., aga siiski an, el, rit jt. 



X l i V o k a a l i d e k o n t r a k t s i o o n e . 

Samaste vokaalide ühend. 

166. Spirantide γ, ô ja h kadumisel kõrvu jõudnud sama-
sed vokaalid on ühinenud pikaks vokaaliks, mis hiljem taas on 
lühenenud lühikeseks; h järel esinev e on assimileerunud h eelse 
vokaali sarnaseks ja ühiselt osa võtnud üldisest samavokaalide 
ühendi arenemisest. 

Näited koonduvad järgmistesse rühmadesse: 

1) a- (Й- t̂üvede ainsuse partitiiv: kala, nina, metsa jt. — 
vt. § 16; 

2) a- fä-jtüvede I infinitiiv: tappa, vetta jt. — vt. § 16; 

3) a- (ä-Jtüvelised kontraheeritud verbid: akkan, karaan, 
temman j t . ; 

4) ^-tüvede mitmuse genetiiv (? — vt. K e t t u n e n , Kod. II 
205): setme, le'ske, tante jt. — vt. § 176; 

5) kogu ainsuse illatiiv — vt. § 47; 

6) kontraheeritud noomenid: 
α-tüved: varaan, taèvao, persan, pilppao; 
ä-tüved: teivän, mättäD ; 
e-tüved: tûren, kirven, rüste, kašteaa ; 
ί-tüved: kaliin, nâriD, rükkiD ; 

7) passiivi imperfekt (vt. § 372 ja 381): sâni, jäDi, j UDÌ, lüni, 
vitti, müitti, käitti, oitti, veetti, öetti, saetti, aâtti, lasti, pantti, 
tenti, külitti, koîaitti, osteìti, aëDatti, pikkenDi, küluttaDi (§ 37, 
38) jt. Palatalisatsiooni vahelduse -DÌ DÌ kohta vt. § 97. 

Eri vokaalide ühend. 
167. Konsonantolluse kadumisel on eri vokaalid ühinenud 

kõigepäält diftongiks, ei ole aga niisugusel kujul kirjeldatavas 
murdes mitte kuski säilinud, vaid on arenenud edasi kahelaadi-
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lises suunas: 1) järgmine vokaal on sulanud eelmisesse ja 2) eel-
mine on sulanud järgmisesse. 

168. Järgmise vokaali sulamisel eelmisesse on järgnevaks 
vokaaliks olnud alati a (ä). Näited koonduvad järgmistesse rüh-
madesse : 

1) Ainsuse partitiiv: 
o-, u- (ü-)tüved: aukku, pehu, laula, juttu, keetu, pütti; 
^-tüved: kuroe, kaske, lente, (j eoi piòi vt. § 138); 
/-tüved: kotti, poissi; 

2) a-, *e<3ä-adjektiivid (vt. § 16): laoe, jahe, kare, juhe, 
karjoe, keroe ; 

3) I infinitiiv (vt. § 16) : 
0-, «-tüved: katsu, kisku, kutsu, kikku, leppi (vt. § 146); 
1-, й-tüved: salli, punki, otsi; 

4) mitmuse partitiiv — vt. § 170—175; 

5) üksikuid sõnu: enta, Ièna (aga: leüne). 

169. Eelmise vokaali sulamisel järgmisesse (vt. K e t t u n e n , 
VKÄH § 279) võime konstateerida järgmisi rühmi: 

1) Mitmuse genetiiv — vt. § 176, 177; 

2) imperatiivi 2. isik mitmuses (vt. K e t t u n e n , Kod. II 
217) : tõoe, söoe, müeoe, parjoe, jüške, laske, vetke, tenke, ostke, 
istke, lenke, ofske, ütte lae, meiteloe, akkakke, leëoakke, kifjuttaoe 
(vt. -о- esindust § 6) ; 

3) II infinitiiv (vt. K e t t u n e n , Kod. II 215 j j . ) : laüles 
(~ lauÌDes — analoogiline moodustus), nuttes, surres, istes, astes, 
katses, leppes, timmes, toppes, öises, mäfjoes, kaottes, tüluttes, torui-
tes, kurnäites, sikkuites, kopputtes, kopperoes, tuîoeroes; ilmsesti 
kirjakeele mõjul kuuldub mõnel nooremal ka : keeouitaoes, kükkitta-
Des ; lisaks vt. § 16 (käijes, tuuves, karattes) ; 

4) u- fä-Jrefleksiivverbid (vt. K e t t u n e n , Kod. II 219 j j . ) : 
lankuma, valouma, aFjüuno, jürDim, пегоив, versuB, nähuma, sel-
õue, vêrDunD; 

5) abstraktsubstantiivid (vt. K e t t u n e n , Kod. II 222 j t . ) : 
vahus, elous, pehjus, kiDUs, täüus, alous ; 

6) üksikuid sõnu : meisa : meìsa, leùne, leùnele (aga lena — 
vt. § 1685), perou (vt. K e t t u n e n , Kod. II 226). 



86 OSKAR LOORITS В XLV. з 

Mitmuse partitiiv. 

170.. Algsoome mitmuse partitiivi moodustamise skeemiks on 
olnud tüvele liidetav mitmuse tunnus i ja partitiivi tunnus — 
pää- ja kõrvalrõhu järel -ta, rõhutus asendis *-öa. Dentaalne klu-
siil on muutunud meediaks (vt. § 16 1 , 1 2 · 1 5), spirant on kadunud 
(vt. § 1614). Tüve lõppvokaalid ja tunnus i on moodustanud dif-
tongi. Esinduse arenemine laseb end süstematiseerida järgnevate 
rühmade järele: 

171. K o l m e - j a e n a m a s i l b i s t e s t ü v e d e s : 
1) on eelalgsoomeaegse diftongi asemele arvatavasti juba alg-

soome lõpuajal astunud ainuesinev i, mis Kõpuski sellisel kujul 
esineb, aga mujal murdeis ja kirjakeeles tihti kontraheeritud tü-
vede (vt. alamal) analoogial hilisemal ajal uuesti on diftongisee-
runud: 

a) piinasio (murdeti analoogiline diftong punaseiò), jiimalÌD 
(<C j limali: ta), vanemio (<i '•vanhempi: ta), tlllemlD, mašiniD, purik-
kÌD, murakkiD Ί ) mar ju 2) murdeid', soèmÌD (<i *sõjempi:ta), pe-
ranDÌD, pimeoiD, takkutsiü, ilusio, mõnaikkio, mullikkÌD, aoanio, 
räitikkio, tuBakkiD, karttuliD, elajiD, teoijiD, pakjiD, vetjio, viDajiD, 
òhakk'iD, pihikkio, palukkiD, kernìts'iD, jänesiü, varesiD, kaitusiD, 
pôlïkkiD, sÏGiirÏD, amm,at'tÌD, alukkÌD, kuširaüt'sikkiD, suremiü, ala-
miD, appemiD, onesio, linaškiD, piweliD ja puoelavaerikkiD, tulejÌD, 
pùleikkajÌD, riišsakkio, Ìahir\oÌD, asemiü; 

b) tiitrlD, vetmiD, jùsÌD (<C hiß uksi: ta), samlÎD, kûrmiD, sešt-
rio, pasliD ^ pastlÏD 'pastlaid', var\kriD, kunliD, papriD, meistrin, 
laüljiD, vetjÌD, anDj'w, tarkmiü, pälsio, miitriD, kafìvlÌD, täorio, 
tafìtjio, muistSÌD, tlnriD, aknÌD, kailiü j t .; palavamiD, raškemiD, 
jämmemiD, juhemiD (vrd. § 16, 30). 

2) Esitatud sar ja muganenud on isegi niisugused uusmoodus-
tised nagu enämiD 'heinamaid' (vt. § 109), õnappio 'õunapuid' 
(vt. § 115), tämmutsio 'tänavusi', merikkÌD '(a)meerika-kartulaid'; 
ka näit.: sihuksiD, mihuksio, tiüuksiD jt.; tinaneltsittÌD (§ 41), 
säinämiD. 

3) Ometi esineb rühm mitmesilbilisi sõnu, kuhu -ID esindus 
pole suutnud juurduda, ja nimelt niisugusel korral, kus partitiiv 
oleks sarnanenud nominatiivile ja niiviisi tähenduslikke segadusi 
ähvardanud. Selle ärahoidmiseks on analoogia haaranud lõpu -si, 
mille häälikseaduslikuks lähtekohaks on näit. -Une tuletiste part. 
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pi. -lisi, niisama -lane: -lasi jne . : karvalesi, vallatesi, vakkalesi 
j t . (vt. § 143), venelasi, sakslasi, vainlasi j t . Siit -si on kandu-
nud ka sõnusse n a g u : kuraóisi, seDurisi, soloaitisi, miljonisi, pa-

ÜDiisi, saljakuoelisi, närisi, taskusi, tüši j a koguni klaveriši. Pala-
talisatsiooni kohta -si ~ -ši vrd. § 1614d ja vt. § 97. 

172. K o l m e s i l b i s t e s t k a h e s i l b i s t e k s k o n t r a h e e -
r u n u d t ü v e d e s on tüve lõppvokaalist ja mitmuse tunnusest 
moodustunud diftongis eelmine komponent sulanud järgmisesse 
(vrd. § 169), nii et siingi, nagu ka eelmises rühmas, mitmuse par-
titiiv on kujunenud -io lõpuliseks (murdeti diftongiline esindus): 
raftiD (murdeti rattaiD <C. rattahi:ta), lammio, ammio, riikkÌD, mät-
tiD, pilppiü, tekkiD, vaiolo, unkiD, kafjoiD, keroio, tervÌD, erniD, ûr-

DÌD (D ûrtehita), räppio, sappia, ranvÎD, tur BID, riDÎD, rêv io, kinoin. 

173. K a h e s i l b i s t e s t ü v e d e s e s i m e s e s i l b i p i k a ol les : 
1) on igalpool domineerivaks üldistunud (nagu lõunapoolseis 

murdeiski) analoogiline -e esindus. Selle lähtekohaks on olnud esi-
meses joones algupärased e-, g-tüved, kus -e partitiivis on häälik-
seadusliku arengu saadus: *-eiòa >> eòa >> eä >> e >> e (samuti 
-*eiôa » e). Teiseltpoolt on e analoogilist üldistumist õhutanud 
eriti veel mitmuse genetiivi moodustus, kus ka e esineb hääliksea-
duslikult a· (ä-), e-tüvedes ja on üldistunud säält kogu genetiivi 
(vt. § 176). Nii on mitmuse genetiiv ja partitiiv käesolevas sõnade-
rühmas täiesti sarnanenud (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 196—197, 
202, 204—206): 

a) £-tüved: lente, tante, sine, kûâe, jähe, saške, use use), 
elbe, lille (Holstres /-tüveline), kasse, susse (vt. § 4 3 ) ; 

b) a-, ä-tüved: роёве, otre, eune, sukke, rune, aise, kaile, kâle, 
nàie, marje, lûme, nuïje, laÙDe, aöratalle, onje, velce, ûlïkonoe, 

van je, leppe, kirjGe, äh; e ; 
c) /-, й-tüved: poisse, pûte, pakke, pükse, sükke, tükke, sekke, 

nušte, roâtte, nirkke, alle, rûne, mût te (murde t i α-tüve line), lûme 
'ploomisid', kurkke, kâle, rûse, kûûe, viâtte, palkke, särkke, rHe, 
kõive, latte, antvärkke, raijoe', 

d) o-, κ-tüved: liriDe, aise, luise, uske, vinke, ronte, parme, 
maukke, laste, ptroe, luiske, kâle, pakke, aloe, kile, täkke, makse, 
laule, paukke, aukke, kanne, kanoe, pin.De, lifjGe, täkke, karkke, 
isegi ka tässattbne. 

2) Analoogiliselt domineerima pääsnud e esinduse kõrval kuul-
dub siiski mõnikord ka veel algupärasemate kontraktsioonide esin-
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dusi, kus partitiivi lõppvokaal on erinev, olenedes tüve lõppvokaa-
list, ja nimelt järgmiselt: 

a) a / -j- õa >> oiôa >> оба > oa > õ > о > и (kui esi-
meses silbis ei esine labiaalset vokaali; kui aga esineb, siis part. 
pl. lõpuks on e: könne jt. — vt. ülemal); olgu ometi lisatud, et 
-и kõrval esineb k a -e: petru, vatja, kära, nàia (vrd . — nàie), 

marja (~ -e), aisa (~ aise ~ juhus l iku l t isegi aisa), talla, malkku, 

ehne-aèûu, asja, eìinu, patina ; α-tüvedest a on kandunud ka ä-tü-
vedesse (vrd. K e t t u n e n , Kod. II 2 0 2 ) : 1елви, eina, seina, äfaa 
(~~ ärne), vänju ; 

b) ^-tüvedes esineb üldise -e kõrval mõnikord ka -i. Niisugu-
sel korral oleks arenemine: e -{- i -j- öä >> iöä >> iä >> ι >> i (vt. 
K e t t u n e n , Kod. II 2 0 3 ) : äri, viri, sini, etoi, usi (—' âse), teisi 

(selle kõrval ka juhusliku analoogia moodustatud teisa ja isegi 
— teisa), lapsi, naèsi (~ naisa) ; 

c) /-tüvedes esineb ainult paaris sõnas üldise e asemel nii-
sama analoogiline (häälikseaduslik oleks ju /) a, mis põhjapoolse-
mais naabermurdeis (S.-Jaanis, Toris) laiemale on lagunenud ja 
säältpoolt Kõppu näikse tunginud, ilma et oleks suutnud siin domi-
neeriva e esinduse kõrval üldisemat levingut leida : üppa, visa (selle 
kõrval korra isegi ka visa), kàróa; 

d) «-tüvedes esineb ainult £-line esindus. 
3) Lõpuks esineb veel harva mõnes sõnas analoogiline -S/D 

moodustus (vt. § 174) : kirjusiD, jakkisiD, okkisio, kappisiD, k a 
sanittä:risiD. 

174. K a h e s i l b i s t e s t ü v e d e s e s i m e s e s i l b i l ü h i -
k e s e o l l e s : 

1) on domineerivaks pääsnud analoogiline -S/D moodustus, 
mille lähtekohaks on punasiD, reeäsio jt. (vt. § 171): IUGUSÌD, eoe-
SÌD, kivisio (korra kuuldud kivesiD näikse kontaminatsioon : kive -(-
kivisid), nisusio, majasiD, nuaasÌD, jaGUSÌD, juhesÌD, pihisiD, tulesÌD, 
saoasÌD — saaašt (vt. § 154), lueasiD, talusio, paoasÌD. 

2) Ometi on mõnes sõnas säi inud ka häälikseaduslik esindus : 
a) α-tüvedes: aiôa >> oiôa >> oôa oa > õ >> о >> и, kui 

esimeses silbis ei ole labiaalset vokaali: linu, SIGU, vanu, kanu; 

kui esimeses silbis esineb labiaalvokaal (u), siis on areng läinud: 
aiôa >» eiôa :) >> eòa Z> ea >> ξ > e > e : nuce, suae (~ suoasiü), 

типе, иве ; 

1) Vt. vdj. esindust K e t t u n e n , Kod. II 197. 
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b) ä-tüvedes: äiõä >> iõä >> iä^>l > i: pühi, teri; 
c) lisaks esinevad veel paralleelselt nisus ID ~ nisu, jahu-

SÌD —1 jahu. 

175. Ülevaatlikkuse pärast olgu esitatud lõpuks ka ü h e -
s i l b i s e d t ü v e d : puiD, maiD (<C maita), päw, ÜID. Hääliksea-
dusliku esinduse kõrval on tunginud siiagi analoogiline -SÌD: ÌÌSÌD, 

SUSID, puisiD, tâsio (korra ka tüsi). 

Mitmuse geneti iv. 

176. Mitmuse genetiivi algsoomeaegseks lähtekohaks on kas 
konsonant-, või vokaaltüvele liidetav mitmuse tunnus -òe-, -òe- (resp. 
-te-, -te-)1) -f- genetiivi tunnus -n. Muid momente mitmuse gene-
tiivi arenemisest on käsiteldud t : ò ajaloos (vt. § 16, 17, 18, 19). 
Siinkohal olgu esitatud näiteid, kus vokalismis on sündinud kontrakt-
sioon, ja nimelt k a h e s i l b i s t e s t ü v e d e s , e s i m e s e s i l b i 
p i k a o l l e s : tüvevokaalist ja tunnusest e moodustunud diftongi 
esindab Kõpus e, mis osutab eelmise komponendi sulamist järgmi-
sesse (vt. § 169). Arvatavast i see on esialgu häälikseaduseks olnud 
a-, ä- ja ^-tüvedes, ja nende eeskujul on siis e analoogiliselt üldis-
tunud ka o-, u-, i-, й-tüvedesse (vt. K e t t u n e n , Kod. II 205): 

α-tüved : laàne (<^ Hautaòen), jaloe, ketre, malkke, kunje, karve, 
nukke, konte, pulme, pinte; 

ä-tüved: äfoe, lenme, kifjoe, seppe, kütme ; 
e-tüved: lente, tante, setme, leske, elbe, j aloe, teïoe ; 
/-tüved: seltse, sortte, pükse, pitte, taijoe, sekke, väite, täite, 

piltte, partie, santte, kontte, koite, poisse; 
o-, tt-tüved: lekse, järske, реЪе, linne, verkke, pjppe, pin.De, 

kan.De jt., ka täšsätti:ne. 
Nõndasiis on selle rühma sõnus mitmuse genetiiv ja partitiiv 

ühesugused. Moodustusest meisnikke vt. § 161 3 b. 

Mitmuse moodustusest. 

177. Algsoomeaegseks mitmuse moodustamise lähtekohaks 
on olnud sõnatüvele liidetav mitmuse tunnus / -j- vastavad kaasuste 
tunnused. Eesti keeles on selle asemele suuremalt osalt astunud 
analoogiline moodustus, mille lähtekohaks on mitmuse genetiiv : 

1) Teatud juhtudel redublitseeritud mitmuse tunnus -iôe-: puiDe, 
päine — vt . § 16. 

6 
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sellele liidetakse kaasuste lõpud. Järelikult sisaldab mitmuse gene-
tiivi ajalugu eneses eo ipso juba ka mitmuse ajaloo üldse. Sama 
esindus valitseb Kõpugi murdes: mitmuse lähtekohaks on gen. 
pl. NÕndasiis kordub muis mitmuse kaasustes vokaalide kontrakt-
siooni nähtus samal alusel mis genetiiviski ja nimelt: 

1) kahesilbistes tüvedes esimese silbi pika olles: seltsel, sorttest, 
sišikonoest, pilkses, ketrest, pinteoa, poisseoa, malkkettaoi, пета 
kont teca, j e HV esse, mar j eoa, silte st, täkkest, piìóesse, nukkeoa, jal-
GeGa, karppeoa, kervest, laiiDest, lippeaa, jättel, konttest, kariDesse, 
piittest, liüDele, lumele; 

2) ainult harva esineb siin pivuDel, jecÄDes, s'lGaoeoa ees-
kujul ka analoogiline -De: eleoele eloele), lõmaoel (lûmetta), 
lihnaDes >— Linnes, konnaoel — konnel, lehmaoel ~ leemel (vrd. ka 
lehmil); vrd. ka näit.: rafìvanel ~ rahvastel, varvaoest ~ varvas-
test, samlaDe ~ sammaloe, isegi klreoeoa ~ Шгвеоа; see kõik osutab, 
et -De esindusel on siiski kalduvusi üle oma algupäraste piiride 
tungimiseks ja üldistumiseks. 

3) Teiseltpoolt esineb mõnikord ka rudimentaarseid jälgi algu-
pärasest /-mitmuse moodustusest. Seejuures tekkinud diftongi are-
nemine on läinud sedasama rada, nagu juba näidatud " mitmuse 
partitiivi ajaloos (vt. § 174): 

«-tüved: revisse, revis, rêvist, poèoil, kervust, marjule, rinnus, 
RÌÌÌDU, ajapiìzkiil, miil aèaus ; 

ä-tüved: lehmil, tänäpäeni, äoäpälvis; 
g-tüved: parsile; 
м-tüved: tilõrulkkil, rušsakkist. 



XIII Lisa. 

178. Deklinatsioon. 

1) N o m i n a t i i v : 

a) ainsuses: on paragrahvides, kus astmevaheldust käsitel-
lakse, tugeva astme väljendajaks, nõrga astme seal, kus teine silp 
algkinnine olnud (vt. § 401, 46, 53, 58); eraldi vt. § 151 (sise-
kadu), § 161 (lõppkadu); 

b) mitmuses: esitatakse sageli astmevaheldusparagrahvides; 
eraldi vt. § 41 (-t J> -D), § 152 (sisekadu). 

2) G e n e t i i v : 
a) ainsuses: esitatakse sageli astmevaheldusparagrahvides 

(eriti vt. § 6, 16, 28); eraldi vt. § 58 (-n >> Θ) ; 
b) mitmuses: vt. alamal eraldi. 

3) A k u s a t i i v — vt. genetiiv. 

4) P a r t i t i i v : 
a) ainsuses: vt. § 1661 — a- (a-jtiived, § 1681 — e- (e-), i- (ii-), 

u- fo-Jtüved, § 16 l ja 1 2 a (-t- > -D), § 161 4 c (-δ- > &), § 16 l 6 b 

(-t), § 19 l (-nt, -lì, -ri), § 201 (-st), § 153 (sisekadu), § 161 (lõpp-
kadu); 

b) mitmuses — vt. alamal eraldi. 

5) I l l a t i i v — vt. § 47 (kogu moodustus); eraldi vt. § 63 

(kokka), § 163 (patta), § 28® (tappa), § 432 (vessa), § 75 (sülle), 
§ 84 (merre), § 51 (- - -h- >> &), § 1665 (kontraktsioonid), § 161 
(lõppkadu). 

6) I n e s s i i v — vt. § 48 (kogu moodustus), eraldi vt. § 155 
(sisekadu), § 161 (lõppkadu). 

7) E l a t i i v — vt. § 49 (kogu moodustus), eraldi vt. § 201 

ja 3 (-st), § 155 (sisekadu), § 161 (lõppkadu). 

8) A l l a t i i v — vt. § 78 (kogu moodustus), eraldi vt. § 58 
(-n > 0). 

6* 
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9) A d e s s i i v — vt. § 7 7 (kogu moodustus), eraldi vt. § 161 
(lõppkadu). 

10) A b l a t i i v — vt. § 192 (kogu moodustus), eraldi vt. 
§ 161 (lõppkadu). 

11) Translatiiv — vt. § 144 b (-ksi > -s ~ >• -šse), eraldi 
vt. § 156 (sisekadu), § 161 (lõppkadu). 

12) T e r m i n a t i i v — vt. § 403 (-k > &), § 563 (-nn- > -n-). 

13) A b e s s i i v — vt. § 37 l b ja 38 (-ita), § 372
 (-DÜ), 

§ 402 (-k ->&). 

14) K o m i t a t i i v — vt. § 404 (-k). 

15) E s s i i v — ei esine (vt. § 563 ja § 161). 

16) I n s t r u k t i i v — rudimente vt. § 58 (-n > &). 

17) M i t m u s e m o o d u s t u s — vt. § 177 (üldmoodustus), 
eraldi vt. § 193 (-noe-, -loe-, -roe-). 

18) M i t m u s e g e n e t i i v — vt, § 176 (üldmoodustus), 
eraldi vt. § 16δ ('puiDe, maèoe), § 16я

 (теое, pâèDe), § 161 3 b (kirik-
ki:oe, paremadte, meisni:kke), § 161 4 θ (kußje), § 161 5° (vanaoe), 
§ 161 6 c (tel'ae ~ teïlette), § 175 b (akkauDe), § 184 b (paštaloe), § 193 

(sõnDe, näDälDe), § 20 l (uste), § 203 (vareste), § 37 3 a (parematte, 
kirikkiDe), § 1664 (setme), § 1691 (kontraktsioonid). 

19) M i t m u s e p a r t i t i i v — vt. § 170—175 (üldmoo-
dustus), eraldi vt. § 161 j a 1 2 b (-t- >> -D), § 161 4 d (-Ô- >» &), 
§ 432 (süsse, kasse), § 154 (sisekadu), § 161 (lõppkadu), § 1684 (kon-
traktsioone). 

179. Nominaalsed s u f i k s i d . 

1) K o m p a r a t i i v — vt. § 30 (kogu moodustus), eraldi vt. 
§ 293 (mp : mb), § 1383 d (e). 

2) -eòa, -eòa a d j e k t i i v i d — vt. § 161 4 b (ô &), § 16 , 5 b  

(ò > D), § 16 l t i a (analoogiaid), § 1682 (kontraktsioone). 

3) -tu k a r i t i i v i d (:-tuma) — vt. § 67 (kogu moodustus), 
eraldi vt. § 58 (-n > в). 

4) -ne : -tse -se — vt. § 253 α (kogu esindus). 

5) -line > -lene — vt. § 1435 (kõik näited). 

6) -βα (•—< -va ?) -ν — vt. § 281(>с

. 



В XLV. 3 Kõpu murde häälikutelugu 93 

7) (-kke:) -kkese > -kse — vt. § 149. 

8) -n noomenid — vt. § 58. 

9) -k — -kkas — vt. § 6 1 3 (kaDakkas jt. analoogilised), § 392 

(-kkas), § 401 (-k), § 1413 (-и a). 

10) -sk — vt. § 9. 

Π ) -ks- noomenid — vt. § 145 (s-esindusj, § 1383 a (e <-> a). 

12) -ts noomenid — vt. § 25 з ъ

. 

13) -us abstraktnoomenid — vt. §§ 145, 161Gd, 1695. 

14) Kontraheeritud noomenid — vt. § 1666. 

180. Verbaalsed suf iks id . 

1) -ht- (-st-) — vt. §§ 203, 214, 522; 

2) -ts vt. § 25 3 c; 

3) -βιι vt. § 2811, 169+; 

4) i- (ii-), u- fo-Jverbide tüvevokaali kadu vt. § 145. 

181. Konjugats ioon. 
1) I s i k u d : ainsuse 1. isik — vt. § 58 ( - n = ) ; mitmuse 

1. isik — vt. § 409 (-k^>&), § 66 (-mme^> -me) ; ainsuse 2. isik — 
vt. § 412 (-t > -D) ; mitmuse 2. isik — vt. § 362 (säDe, saëDe), 
§ 371Ъ 

(kirjatta:ite), § 372 (kirjattane), § 38 (olette), § 409  

(-k^>0); ainsuse 3. isik — vt. § 289 (-в), § 36 4 a (nõrk aste), 
§ 147 (sisekadu), § 161 (lõppkadu); mitmuse 3. isik — vt. § 28 1 0 a  

(-В- >> -Ν-), § 364 a (nõrk aste), § 412 (-t^>-D), § 147 (sisekadu). 

2) I n d i k a t i i v : 
a) preesensis — vt. astmevaheldusparagrahvides; eitavat kõ-

neviisi vt. § 408; 
b) imperfektis — vt. § 157 (üldmoodustus); eraldi vt. § 9 

(käskis, seiškis), § 27 (patiniti — pahsin), § 362 (aèDasin), § 51 
(h > 0), § 75 (oti, talli), § 84 (sorri), § 145 (a-, /-verbide sise-
kadu); § 161 (οΐ, pan lõppkadu). 

3) K o n d i t s i o n a a l — vt. § 144 c (üldmoodustus), eraldi vt. 
§ 161 (lõppkadu). 

4) I m p e r a t i i v : ainsuse 2. isik — vt. § 407 (-k >> &) ; mit-
muse 2. isik — vt. § 6 П

(^> -oe), § 145 (ο-, /-verbide sisekadu), 

§ 1692 (kontraktsioone); 3. isik — vt. § 62 (^> -oa), § 58 (-n^>0) 
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5) P a r t i t s i i b i d : 

a) -pa: -ßa -ν — vt. § 28 1 0 b (-ν), § 161 (lõppkadu); 
b) -niit > · -nD — vt. § 158 (kogu esindus), eraldi vt. § 15 

(käšnD), § 1 6 u i (surnu: -le), § 413 (-t > -D), § 563 (karanü) ; 
c) p a s s i i v i p a r t i t s i i p — vt. § 163 (üldmoodustus), 

§ 3 6 6 (kaettUD j t . ) ; 

d) -ja tegijasõnad — vt. §§ 881, 1384c, 145, 162. 

6) I n f i n i t i i v i d : 
a) I infinitiiv -õak — vt. § 9 (käske, kaske), § 165 b (saïja), 

§ 166 b (tuüva), § 161 3 a (kifjutta: Da), § 16 1 4 g (δ > &), § 161 5 d (Ö >> D), 
§ 184 c (keneha), § 201 (jõšta), § 362 (känoä), § 406 (-k Z> &), 
§ 1662 (a-, ä-tüved), § 1683 (u-, o-, i-, й-tüved) ; 

b) II infinitiiv — vt. § 165 b (saijes), § 166 b (tuüves), § 161 3 c 

(tüluttes), § 161411 (toppes), § 161 δ θ (δ D), § 1693 (kontrakt-
sioone) ; 

c) III infinitiv — tihti astmevaheldusparagrahvides verbide 
tugeva astme väl jendajaks; vt. § 145 (и-, o-, i-, й-tüved) ; 

d) IV infinitiiv — vt. § 27 (künmene), § 143 s (-mine > 
-mene), § 146 (sisekadu). 

7) P a s s i i v i m o o d u s t u s : 
a) preesensis — vt. § 160 (üldesindus), eraldi vt. § 144 d 

(ks^>šs), § 165 b (saijašse), § 166 b (tuüvasse), § 366 (maetse), § 58 
(-n >0); 

b) imperfektis — vt. § 1667 (üldesindus), eraldi vt. § 372 

(kifjutta:DÌ), § 36,; (maetti), § 38 (maksetti), § 58 (-n > e) ; 
c) passiivi eitavat kõneviisi vt. § 169 (ei sâoa, ei vitta), 

§ 40 (-k > &). 

182. Adverb id : 

1) -veli ^ -vili — vt. § 281 0 d. 

2) -k > β — vt. § 4010. 

3) -yik > -GÌ — vt. § 4 0 u . 

4) -ni, -ti, -si, -li, -kii, -mini, -mesi — vt. § 1432. 

5) -kkesi >> -ksi — vt. § 150. 

6) -stin — vt. §§ 58, 1434, 164. 
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183. Rõhk. 
Rõhk on muidugi üldiselt esimesel silbil, üksikuis sõnus siiski 

ka järgsilpidel — liitsõnus, hüüdsõnus, mõnikord lihtsalt sõna 
eraldi rõhutamiseks: lepmaitä·, „si on peris veemattä'", majim, 
majümatta palla, maj'fmus, paraè'GU, sâltsœihmast, sisa'fhmune, 
iiksaè'nukke, ûksaë'tiumas, ODO'Î tufìknal· !, ksanäfr ! Võõrsõnus 
mas sia pro kama~ssÌD — vt. alamal § 184. 

184. Võõrsõnu. 

1) Näiteid rõhu käsitamisest: 
a) rõhu eelne silp on kadunud: mas : mas'SÌD (ka-), los : IOSSÌD 

(ka-), meriDist (tse-), lekter (e-), miste seritte ~ patsõriite, renški 
raha (~ kõrenskiü), merikkioe vastu 'ameerika kartulite vastu' ; 

b) mõnikord rõhk on kandunud esimesele silbile: kälenoer, 
te(attert tie, ар tikker ; 

c) teinekord taas esineb ka rõhk järgsilpidel: kittœrre, pove'S-
kusiD (part, pl.), masyri 'masseerida'. 

2) Näiteid üksikute häälikute ja võõraste häälikuühendite 
moonutamisest: nikrUt : -rüõiD, reunat : -nuòto, saßt : sahÜD 'sahvt' , 
eksträt 'ekstrakt ' , lût : Ιδύί ^ lütte : liitteD 'flööt', musko'pskiD 
'moskva jahud', mos'ka, sišna (-vin), kirssel *—• kišsel, rfištar/oiu, 
suppervât ^ suppervus, paljas ~ paèris elu, vola mis, iïïDamese 
kommesjun, variitavao, uhDreHt, taòrik: -и (Holstres tatler), tišlär, 
kappeoalï meheo, munsleD ^ muRtsred 'musklid', anstaut : anštahes 
'Anstalt', kattaloHv : -i ~ kaitalok, musejummi luš, vanvärk, „säs-
koppi (~ ratta) märjous ei sânD tinkid", liljan : -i 'liineal'. 

185. Lühenemisi. 

1) mâ^>ma^>-m: meìsa та, enäma, karjamao, ter amali 
(kn.), enamasse, maìsemameheD, enäm (vrd. majïm); 

2) pû >> -ppu >> -p: ënappuD : ènap, sarap, sarappu pû, 
kiinnäp ; 

3) mîs (~ -mis): meheD > -meo: peremeD, meremešte, jahemeD, 
vaname kâè, veëmumeD, vahemis, vahemel; 

4) pâè: pâëvâ >> -ва: pöhäea, ešmaea, teesiea, kolmaea, 
пейава, laiiease pâëvâ (aga ioapâè); 

5) minevüsta, sômaèo, vaštakkant, kaìnlauk, iilëlatse, aeenâja, 
rèhal, rêhalla, kuskil, kuskis, kuski, kišniD, kiš'si, ei kiski, keäai, 
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juška, kani, kahis, las, tm niiiD, vaoa vai, vaist, päšt ~ päräst, 
elsa, ksannâè·, mähisanttis ja kaörinas, mittii,· fìteai, pele 'ei ole', 
paraè'GU ~ paèrcu, seoaši, kuoaši, seDasta^on, nikukke, sihukke, 
nennai ~' nenna^ei, äin ^ änäm, puloio, seâisku, kakskiimnD (20), 
kusmtiD (60). 



R e f e r a t : 

Lautgeschichte des Dialekts von Kõpu. 

I. Die Verschlusslaute. 

Α. I m W o r t a n l a u t : normalerweise sind die Verschluss-

laute in ihrer ursprünglichen Form erhalten (§ 1), wobei es 
einige Abwandlungen gibt (§ 2). Auch im zusammengesetzten 
Wort sind die Verschlusslaute im allgemeinen erhalten ( § 3 ) . In 
den Lehnwörtern erscheint nur die Tenuis ( § 4 ) , in Lehnwör-
tern, die mit mehreren Konsonanten beginnen, ha t sich nur der 
letzte Konsonant erhalten (§ 5). 

B. D i e e i n z e l n e n V e r s c h l u s s l a u t e i m W o r t i n n e -
r e n u n d i h r S t u f e n w e c h s e l . 

1) k. Im S i l b e n a n l a u t nach Vokalen erscheint norma-
lerweise G : Φ, wobei in grossem Masse Ausgleiche der starken oder 

schwachen Stufe und Gruppenverschiebungen vorkommen (§ 6). 
Nach Nasalen erscheint ηο ( § 7 ) , nach Liquiden aber -IG-:-l-, 

-TG- : -r- in postvokalischer Stellung und -IG- : -l'I-, -fa- : -rj- in 
antevokalischer Stellung (§ 8). Nach Spiranten erscheint -§k-: 
-s- (§ 9) und -fìk :-h- (§ 10). Im S i l b e n a u s l a u t treten vor 
Halbvokalen Ausgleiche der schwachen oder starken Stufe auf 
(§ 11), vor Nasalen Vokalisierung des spirantischen Elements 
(§ 12), ebenso auch vor Liquiden, wobei Ausgleich der schwachen 
Stufe stattgefunden hat (§ 13). Vor Spiranten erscheint -ks- : 
-ks- nach kurzem haupttonigem Vokal, sonst aber allgemein -s-
oder -šs- (§ 14). I n t e r k o n s o n a n t i s c h e s k ist normaler-
weise erhalten, nur in einigen Partizipien geschwunden (§ 15). 

2) t . Im S i l b e n a n l a u t nach Vokalen erscheint D : cp, 
wobei reichlich Ausgleiche und verschiedene Analogiebildungen vor-
kommen, besonders in den Nachsilben (§ 16). Nach Nasalen er-
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scheint -По- : -nn- nach kurzem haupttonigem Vokal, -n- nach lan-
gem haupttonigem Vokal, und in den Nachsilben gewöhnlich -HD-
(§ 17). Nach Liquiden erscheint -ID- : -II- und -To- : -fr- nach 
kurzem haupttonigem Vokal, -l- und -r- nach langem haupttoni-
gem Vokal, in den Nachsilben normalerweise -ID- und -rD- (§ 18). 
Analoger Dental erscheint im Partitiv Sing., Ablativ Sing, und 
Genitiv Plur. (§ 19). Nach Spiranten erscheint -st- (§ 20), 
-Ht- : -h- und in den Nachsilben -it- (§ 21). I m S i l b e n a u s -
l a u t erscheint vor Halbvokalen Ausgleich der starken Stufe (§ 22), 
ebenfalls auch vor Nasalen (§ 23) und vor Liquiden (§ 24). 
Vor Spiranten erscheint -ts-, das bei den ne-Adjektiven und den 
/s-Nomina breit vorkommt (§ 25). Vor Verschlusslauten hat sich 
Assimilation von tk >> kk vollzogen (§ 26). I n t e r k o n s o n a n -
t i s c h e s t hat sich in der starken Stufe erhalten, in der schwa-
chen hat es die Tendenz zu schwinden (§ 27). 

3) p. Im S i l b e n a n l a u t nach Vokalen erscheint в : ν 
und ν > · φ unter Einwirkung eines labialen Vokals, wobei reich-
lich Ausgleiche und Analogiebildungen vorkommen (§ 28). Nach 
Nasalen tritt Ausgleich der schwachen Stufe auf, ebenso in den 
-m-Komparativen (§ 29). Vertretung des Komparativs (§ 30). 
Nach Liquiden tritt gewöhnlich Ausgleich der schwachen, seltener 
der starken Stufe auf (§ 31). Im S i l b e n a u s l a u t erscheint 
vor Halbvokalen Ausgleich der starken Stufe (§ 32), ebenso auch 
vor Liquiden (§ 33). Vor Spiranten erscheint ps : ps (§ 34). 
I n t e r k o n s o n a n t i s c h e s ρ ist erhalten in der starken Stufe, 
dagegen weist es in der schwachen Stufe Schwundtendenz auf 

(§ 35). 

C. Die g e m i n i e r t e n V e r s c h l u s s l a u t e u n d i h r 
S t u f e n w e c h s e l . — In haupttoniger Stellung erscheint nach 
kurzer Silbe kk : kk, it : tt, pp : pp, nach langer Silbe aber kk : G, 
tt : D, pp : в ; auch kommen reichlich Ausgleiche und Gruppenver-
schiebungen vor (§ 36). Die gleiche Erscheinung lässt sich auch 
in nebentoniger Stellung konstatieren, zusammen mit verschiede-
nen Analogiebildungen ( § 3 7 ) . In unbetonter Stellung erscheint 
kk, tt, pp (§ 38). Vertretung von in den Silben- oder Wortaus-
laut geratenen Geminaten (§ 39). 

D. V e r s c h l u s s l a u t e i m W o r t a u s l a u t : -k >> -φ 
(§ 40), -t>-D (§ 41). 
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II. Die Spiranten. 

Vertretung von s im Wortanlaut (§ 42), im Silbenanlaut 
im Wortinneren ( § 4 3 ) , im Silbenauslaut (§ 44), in der Gemi-
nierung (§ 45) und im Wortauslaut (§ 46), wo überall im all-
gemeinen Erhaltung von s zu konstatieren ist. Gesondert analy-
siert wird die Bildung des Illativs (§ 47), des Inessivs (§ 48) 
und des Elativs (§ 49). 

h im Wortanlaut ist geschwunden (§ 50), jedoch erhalten im 
Silbenanlaut in haupttoniger Stellung, wobei nach Diphthong h-
Metathese mit dem 2. Bestandteil des Diphthongs entstanden ist; in 
Nachsilben ist h geschwunden (§ 51). Im Silbenauslaut hat sich 
h nach dem Hauptton erhalten, während in den Nachsilben Assi-
milation von ht Ζ> tt stattgefunden hat (§ 52). Im Wortauslaut 
ist h geschwunden (§ 53). 

III. Die Nasale. 

η ist erhalten im Wortanlaut (§ 54), im Silbenanlaut im 
Wortinneren (§ 55), in der Geminierung (§ 56) und im Silben-
auslaut innerhalb des Wortes (§ 57), während -n im Wortauslaut 
geschwunden ist (§ 58). 

η erscheint im gewöhnlichen quantitativen Wechsel (§ 59) 
m ist erhalten im Wortanlaut (§ 60) und im Wortinneren 

(§ 61), wobei auch einige Fälle von Schwund vorkommen (§ 62), 
Abwandlungen (§ 63), m ^ mm (§ 64), m > mm unter Ein-
wirkung von in den Nachsilben erfolgter Kontrahierung (§ 65). 
Weiterhin wird die Geminate mm einer Betrachtung unterzogen 
(§ 66); über die Vertretung von /м-Karitiven (§ 67) und von 
analogischem m (§ 68). 

IV. Die Liquiden. 

1 ist erhalten im Wortanlaut (§ 69) und im Wortinneren 
(§ 70). In einigen Fällen kommt /-Schwund vor (§ 71), Abwand-
lungen (§ 72), Dissimilationen (§ 74), /-Geminierung (§ 75) und 
/ ~ U (§ 76). Die Geminate ist nur nach kurzem haupt- oder 
nebentonigem Vokal erhalten (§ 77), während in den übrigen Fäl-
len im Allativ -le erscheint (§ 78). 

r ist erhalten im Wortanlaut (§ 79) und im Wortinneren 
(§ 80). In einigen Fällen kommt auch Schwund von r vor (§ 81), 
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Abwandlungen (§ 82), Dissimilationen (§ 83), Geminierung (§ 84) 
und r — rr (§ 85). Die Geminate hat sich nur nach kurzem 
haupttonigem Vokal erhalten (§ 86). 

V, Die Halbvokale. 

j ist erhalten im Wortanlaut (§ 87) und zwischen Vokalen 
(§ 88), auch in der Geminierung (§ 89). Nach Konsonant ist -lj-
zu -ü- geworden, während sich -rj-, -sj-, -hj- erhalten haben, und 
-y- > Ψ geworden ist unter der Einwirkung von folgendem i oder 
e (§ 90). Das an das Wortende geratene j ist nach Apokope vo-
kalisiert worden (§ 91). 

ν ist erhalten im Wortanlaut, nur vor ursprünglichem о und 
ö ist ν >> ψ geworden (§ 92). Intervokalisches ν ist sonst erhal-
ten, jedoch in labialvokalischer Verbindung ist -ν- >> -φ- geworden 
(§ 93). In einigen Fällen tr i t t Geminierung auf (§ 94). In Kon-
sonantenverbindungen ist ν in nichtlabialer Verbindung erhalten, 
während in labialvokalischer Verbindung ν l> φ geworden ist, in 
einigen Wörtern ebenso auch unter der Einwirkung von i. Durch 
Apokope in den Wortauslaut geratenes ν ist vokalisiert worden, 
falls das nicht durch die Palatalisation verhindert worden ist 
( § 9 5 ) . Es kommen auch einige Abwandlungen vor (§ 96). 

VI. Die Palatalisation. 

Jeder dentale Konsonant ist unter dem Einfluss von folgen-
dem oder irgendeinmal gefolgt habendem i palatalisiert worden, 
obgleich auch einige Unregelmässigkeiten vorkommen (§ 97 und 98). 

VII. Die kurzen Vokale in erster Silbe. 

Die Vokale haben sich im allgemeinen erhalten, wobei auch 
verschiedene qualitative und quantitative Abwandlungen aufge-
zeichnet werden (§ 99—108). 

VIII. Die langen Vokale. 

Langes ä erscheint gewöhnlich im quantitativen Wechsel, 
oder es ist unter bestimmten Bedingungen gekürzt worden (§ 109), 
ebenso auch langes ä (§ 110) und langes ξ (§ 111), während bei 
ё der Wechsel ё : l erscheint (§ 112); ebenso tritt der Wechsel 
õ : й auf (§ 113) und Õ : â (§ 114). Langes û erscheint in ge-
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wohnlichem quantitativem Wechsel (§ 115), während bei й neben-
einander ü. : ü und noch häufiger üi : üi vorkommen (§ 116). 
Langes l erscheint in gewöhnlichem quantitativem Wechsel (§ 117). 
Bei allen langen Vokalen werden auch verschiedene qualitative 
und quantitative Wechsel dargestellt. 

IX. Die Diphthonge. 

Die allgemeine Tendenz bei den /-Diphthongen ist die Schwä-
chung des ι im 2. Bestandteil des Diphthongs >> è >> e in der 
schwachen Stufe (§ 118). So erscheint dann der Stufenwechsel 
aï : aè ~ aë (§ 119), ai : äe ~ äe (§ 120), ei : eè (§ 121), ei : В (§ 122), 
oi : oè —• oë (§ 123). Für ursprünglichen ôï-Diphthong gibt es 
keine Beispiele (§ 124); aï : al ~ uè (§ 125); f ü r ursprünglichen 
ώϊ-Diphthong gibt es keine Beispiele (§ 126). Neben der allgemei-
nen Darstellung werden auch f ü r jeden einzelnen Diphthong die 
abweichenden Fälle registriert, die durch verschiedene Nachbar-
laute bedingt sind. 

Bei den «-Diphthongen wird ein zweifaches Erscheinen kon-
statiert : 1) meistenteils ist der 2. Bestandteil a auch in der schwa-
chen Stufe erhalten, 2) zum Teil tr i t t Schwächung des 2. Bestand-
teils in der schwachen Stufe auf, was zur Assimilierung von a 
an den 1. Bestandteil des Diphthongs und dann zur Kontrahierung 
zu langem Vokal geführt hat (§ 127). So werden dann neben-
einander Beispiele f ü r au : â und au : au gebracht (§ 128), ей : В 
und ей: ей (§ 129), iü : iu (§ 130). 

Bei den й-Diphthongen ist ü^> i entrundet (§ 131); ferner 
erscheint der Wechsel ai : äe ~• âë (§ 132), öi : öl ~ öe (§ 133). 

X. Der Yokalismus der Nachsilben. 

Die langen Vokale sind gekürzt worden, und die Diphthonge 
haben ihren 2. Bestandteil verloren, so dass der ganze Vokalismus 
der Nachsilben faktisch nur durch kurze Vokale gebildet wird 
(§ 134). Vokalharmonie erscheint in unserem Dialekt nur teil-
weise, und zwar folgt den Vorvokalen in erster Silbe ä in 2. Silbe, 
während in der 3. und den weiteren Silben statt zu erwartendem 
ä oft auch a vorkommt (§ 135). Weiter werden Beispiele ge-
bracht über das Auftreten einzelner Vokale, zusammen mit zahl-
reichen Abwandlungen, Gruppenverschiebungen usw. (§ 136—143), 
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wobei der Wechsel von о zu и in der Nachsilbe vermerkt sei 
(§ 139), sowie die Schwächung von i >> e nach h und in einigen 
Suffixen (§ 143). 

X I . Der Vokalscliwnnd. 

S y n k o p e : Falls die 1. Silbe lang gewesen ist, ist der kurze 
Vokal, wie auch der Diphthong bei offener 2. Silbe geschwun-
den (§ 144). Dieser Regel unterwerfen sich auch die и- (o-) und 
i- (ü-) stämmigen Verben (§ 145) und der vor dem Suff ix -minen > 
-mene stehende Vokal (§ 146), während bei den Verben unter 
Systemzwang in der 3. Person statt der zu erwartenden Synkope 
der Vokal der 1. und 2. Person analog erscheint (§ 147). Weiter 
folgen Einzelfälle in unbetonter Stellung (§ 148), Bildung der Suf-
fixe -kese >> -kse (§ 149), -kesken »> -ksi (§ 150) und eine Be-
trachtung der Synkope im Nominativ Sing. (§ 151), Nominativ 
Plur. (§ 152), Partitiv Sing. (§ 153), Partitiv Plur. (§ 154), Ines-
siv und Elativ Sing. (§ 155), Translativ Sing. (§ 156), im Imper-
fekt (§ 157), beim Partizip -nut >> -HD (§ 158) und im Präsens 
Passivi (§ 160). 

A p o k o p e : Wenn die 1. Silbe lang gewesen ist, ist der ur-
sprüngliche offene Vokal wie auch der Diphthong der 2. Silbe 
geschwunden, ebenso der ursprüngliche Endvokal bei den drei- und 
mehrsilbigen Wörtern (§ 161). Getrennt wird die Vertretung des 
/я-Infinitivs behandelt (§ 162), ebenso die des II. Partizips Pas-
sivi (§ 163), von -stin > -ste >> -st in Adverbien (§ 164), und es 
wird die analoge Einführung des Schlussvokals in den Nominativ 
aus den obliquen Kasus erörtert. 

XII. Die Kontraktion der Vokale. 

Die durch Schwund der Spiranten γ, ö und h zusammenge-
troffenen ä h n l i c h e n Vokale sind zu langem Vokal kontrahiert, 
der seinerseits wiederum gekürzt worden ist (§ 166). Bei Konso-
nantenschwund sind v e r s c h i e d e n e Vokale zu einem Diphthong 
vereinigt, der sich in zwei Richtungen entwickelt hat (§ 167) : 1) 
der 2. Vokal a (ä) ist mit dem ersten zusammengeschmolzen 
(§ 168) und 2) der 1. Vokal ist mit dem zweiten zusammenge-
schmolzen (§ 169). Der Verlauf der ursprünglichen Bildung des 
Partitivs Plur. wird verfolgt, gruppenweise nach drei- und mehr-
silbigen Stämmen (§ 171), nach den aus dreisilbigen zu zweisilbi-
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gen kontrahierten Stämmen (§ 172), nach den zweisilbigen Stäm-
men mit langer erster Silbe (§ 173), nach den zweisilbigen Stäm-
men mit kurzer erster Silbe (§ 174) und nach den einsilbigen 
Stämmen (§ 175). Weiterhin wird eine Übersicht über die Ent-
wicklung des Genitivs Plur. geboten (§ 176) und über die Plural-
bildung überhaupt (§ 177). 

ХШ. Nachtrag. 

Um eine Übersicht zu gewinnen, wird darauf verwiesen, wo 
in den einzelnen Paragraphen im Laufe der Arbeit die Deklina-
tion der Nomina behandelt ist (§ 178), wo die Nominalsuffixe 
(§ 179), die Verbalsuffixe (§ 180), die Konjugation der Verben 
(§ 181) und wo die Adverbien (§ 182). Es folgen Beispiele von ein-
zelnen Abweichungen des Akzents, der normalerweise auf der 1. 
Silbe liegt (§ 183), und von dem Vorkommen von Fremdwörtern 
im Dialekt (§ 184). Schliesslich werden einige ausserordentliche 
Abkürzungen registriert (§ 185). 



Trükivigu. 
17. lk., 9. rida ülevalt: kaštikkuD (mitte kastikkud) 
18. lk., 6. „ „ : -ši (mitte -ši-) 
41. lk., 2. ,, „ : porcanD (harvem porGatiD) 
51. lk., 10. ,, alt: märgatavam (kuigi mitte just alati), 
51. lk., 8. „ ,, : teinud). Olgu rõhutatud, et noorema generatsiooni 

häälduses jääb palatalisatsioon sageli juba ka väl-
j endamata : uûik unik, karašk ~ karask, sakslasid 
sakslasi, kirjuttavi ~ kirjuttaDi jne. 



SOOME MUSTLASTE KOHANIMED 

P A U L A R I S T E 

WITH A SUMMARY : 

THE PLACE-NAMES OF THE FINNISH GIPSIES 

T A R T U 1940 



Mat i i e sen i t rü k i k o d a o.-ii.. Tar tu . 1 Э40. 



Kui lehitseda Soome mustlaste kohta käivaid kirjapanusid, 
siis torkab varsti silma, et selles mustlasmurdes on peale muude 
omapärasuste ^ tähelepandavaks erijooneks veel see, et nende pai-
kade kohta, millega tihedasti kokku puututakse, tarvitatakse oma-
keelseid nimesid. Nõnda ei ole tingimata asjaolud Eesti või ka 
mõne teise maa mustlasmurdes. Eesti mustlased näiteks tarvita-
vad ikka eestikeelseid kohanimesid. Peamiselt Setumaal rändava-
tel vene mustlastel võib eesti nimede asemel esineda küll venekeel-
seid ja läti mustlased tarvitavad mõnede kohtade nimetust läti-
keelsena, kui läti vaste on üldse olemas, nagu näit. tarpata ~ tär-
pätä 'Tar tu ' , läti Terpata, kuid iseseisvate mustlaskeelsete nimede 
arv on täiesti tähtsusetu. Needki nimed, mida võib kohata, on 
harilikult vaid mustlaste keeleuususele suupäraseks tehtud koha-
likud eestikeelsed nimetused. Soome mustlaste omakeelne koha-
nimestik on aga hästi rikas ning õige huvitaval teel saadud, nõnda 
et on põhjust seda lähemalt vaadata kohanimede tekkimise üld-
probleemidegi seisukohalt. 

Allpool käsitlusele tulevad mustlaskeelsed kohanimed on võe-
tud peamiselt A r t h u r T h e s l e f f ' i sõnaraamatust „Wörterbuch 
des Dialekts der finnländischen Zigeuner" (Helsingfors 1901). 
Mõned nimed on allakirjutanu paberile pannud Jyväskyläs 1939. 
aasta suvel. Soomekeelsed vasted on teosest „Suomenmaa, maan-
tieteellis-taloudellinen ja historiallinen t ietokir ja" (Helsingissä 
1919—. 1 = Uudenmaan lääni; II = Ahvenanmaan lääni; III = Tu-
run ja Porin lääni; IV = Hämeen lääni; V = Viipurin lääni; 
VI = Mikkelin lääni; VII — Vaasan lääni). Osa soome vasteid 
on ka „Iso Tietosanakir ja" järgi. Thesleff'i sõnaraamatus on 
ainult nendel kohanimedel soomekeelsed vasted, millel ei ole rootsi-
keelset nime. 

Tõuke mustlaste omakeelse kohanimestiku arenemiseks ei ole 
andnud mitte üksnes tahe nimesidki oma keele süsteemi sulatada, 

1) Vt. P. A r i s t e , Über die Sprache der finnischen Zigeuner. Õpe-
tatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938. 
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vaid kõigepealt just soov valitseva rahva eest saladuses hoida kohti, 
mida mustlaskeelses kõnes tuleb nimetada. Mustlastel on vägagi 
sageli põhjust kuuljate eest var jata oma rändamiste jälgi ja suunda. 
Soomes on mustlaskeel langenud suurel määral salakeele, rootvelši 
tasemele, mida hoitakse peamiselt sellepärast elus, et vajaduse kor-
ral ennast väljendada nõnda, et sellest ümbrus ei saa aru. Root-
velšis on harilikuks nähtuseks see, et muudetakse kohanimed. Soome 
mustlastel 011 ka osa isikunimesid muudetud omakeelseks samadel 
põhimõtetel nagu vaatlusele tulevad kohanimed. 

Põhimõtteid, mille järgi Soome mustlased on kujundanud oma 
kohanimed, on mitu. Kõige lihtsamaks, kuid mitte kõige harili-
kumaks põhimõtteks on see, et olemasolevale soomekeelsele nimele 
on antud mustlaskeelne kuju. Samuti on Soome rootsikeelsed koha-
nimed teatud määrani kohandatud oma keele nõuete järgi. Siia 
rühma kuuluvad soome keelest saadud nimed on järgmised: 

Alavüdaki phü 'Kirchspiel Alavo' soome Alavus, gen. Ala-
vuden . Alavudenjärvi. 

Ant rea ciiriikä 'Kirchspiel St. Andreae" Ant/τα. 
Ettäriki phü, Ätteriki phü 'Kirchspiel Ätsiiri' < Ätsäri, Ähtäri. 
Hämosko them 'Tavastland' <c Häme. 
Hämäko föros 'Stadt Tavastehus' < ; Hämeenlinna. 
fdaki phü 'Kirchspiel Iittis' <1 Iitti. 
Igali, Iggaki phü 'Kirchspiel Ikalis' cjkaalinen, lkalinen. 
Karviaki phü 'Kirchspiel Sastmola' <C Merikarvia. 
Kitiaki phü 'Kirchspiel Kides' Kitee. 
Käksalmako föros 'Stadt Kexholm' <C Käkisalmi. 
Labuva Kirchspiel Lapua' <1 Lapua. 
Lappako them 'Lappland' <; Lappi. 
Mikkelako föros 'Stadt St. Michel' < ' Mikkeli. 
Multiaki khangari 'Kirchspiel Multia' - Multia. 
Pernaki phü 'Kirchspiel Perno' <-; Pernaja, Perna. 
Töiisäki khangari 'Kirchspiel Töysä' <1 Töysä. 
Vihtiki phü 'Kirchspiel Wichtis' <; Vihti. 
Vähem on neid nimesid, mille lähtekohaks on rootsi keel. On 

tähelepandav, et ka puht-soomekeelse ala kohta käivate nimede hul-
gas on mõni rootsi algupäraga: 

Burgako föros 'Stadt Borgä' <1 rootsi Borgä ; soome Porvoo. 
Norbotnos 'Norrbotten ' -С Norrbotten, soome Pohjanmaa. 
Oboako föros, Õbova 'Stadt Âbo' ·< Àbo, soome Turku. 
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Vederlaht 'Kirchspiel Vederlaks' << Vederlaks, soome Viro-
lahti. Nimi on õigupoolest kontaminatsioon rootsi ja soome kee-
lest, sest lõpposis Laht põlvneb soomest. 

Esitatud nimed annavad enam-vähem täpselt edasi soome 
resp. rootsi eeskujusid. Laenatud, nimedele on lisatud vaid must-
laskeelsed tuletuslõpud -ko -ki ja -sko ~ -ski, millega moodus-
tatakse nimisõnadest maskuliinseid ja feminiinseid omadussõnu ja 
millel võib olla ka genitiivi funktsioon. Samuti on laenatud nime-
dele antud mustlaskeele nõuete järgi maskuliinne või feminiinne 
kuju lõppude -os, -a ja -i lisamisega. Paaril korral kajastavad 
mustlaskeelsed nimed soome lokaalseid murdekujusid, nagu Käksal-
mako, mis peab lähtuma lõppkaolisest Käksalmi. Labava eeldab 
lähtumist murdekujust Lapuva ja nimes Ettäriki, Ätteriki esineb 
tuntud murdejoon ts > tt. Omapäraseks nähtuseks on see, et 
nimedes Labava, Igali ja Idaki vastab soome k, t, p-le mustlas-
keeles b, g, d. Seesugune esindus ei ole sugugi ootuspärane, sest 
mustlaskeeles esineb samasuguseid hõngamata sulghäälikuid, mida 
tunneb soome keel. Heliliste meediate esinemine tuleb panna üle-
taotluse arvele. Seda ületaotlust võib kohata ka laensõnades, nagu 
k andava, 'tragen' >> soome kantaa. 

Et maale hilisem sissetungija võtab üle algelanikkude käest 
kohanimed ja kujundab need ümber oma keele foneetiliste, fono-
loogiliste ja morfoloogiliste nõuete järgi, on harilik nähtus. Koha-
nimed võivad sageli püsida mitme uue rahvuse juures, kes on 
tulnud teineteise peale, seega veel aastasadade jooksul kõneldes 
algelanikkude olemasolust ning levikust. Meie lähema ümbruse 
ning soome-ugri rahvaste alalt on selle kohta ohtrasti andmeid näit. 
järgmistes uurimustes: J. M ei ich, A honfoglalâskori Magyarorszâg 
(A magyar nyelvtudomâny kézikônyve, Budapest 1929); M. V a s -
m e r , Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas I—III 
(Berlin 1932—1935): I Die Ostgrenze der baltischen Stämme, 
II Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen 
sia vischen Ländern, III Merja und Tscheremissen ; I. W e s t m a n , 
Nyländska önamn I. Västra och mellersta samt Östra Nyland 
intill sprakgränsen (Folkmâlsstudier III, Helsingfors 1935, eriti 
lk. 37—42); V. N i s s i l ä , Vuoksen paikannimistö I (väitekiri, 
Helsinki 1939); P. A r i s t e , Ortnamnen i Pühalepa och Reigi 
socknar pâ Dagö (Svio-Estonica 1938, Tartu 1938); К. В. W i k -
l und , De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torne-
träsk. Särtryck ur ,,Le Monde Oriental" IV—V, Uppsala 1910. 
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Teiseks kohtame Soome mustlastel kohanimesid, mis on tõl-
gitud soome keelest mustlaskeelde. Kui soome kohanimi koosneb 
ühest ainsast sõnast või on mingisuguse lõpuga ühest sõnast tule-
tatud, on sõnatüvi asendatud samatähenduselise mustlaskeelse tü-
vega. Ka mõnedest liitsõnalistest nimedest näeme, et on tõlgitud 
mõlemad osised. Siia kuuluvad nimed, nagu : 

Barrimi khangari 'Kirchspiel Kivikirkko"', barrano, barrano 
'steinern', bar 'Stein', khangari 'Kirche', soome kivi1) 'sten', kirkko 
"kyrka". 

Bengeski ph a 'Kirchspiel H ii tola'·, bengesko 'Teufel(s)- ' , beng 
'Teufel', soome hiitola 'hiisis hem, onda andars tillhâll', hiisi 'mäktig 
ond ande, som vistades i berg, skogar, sjöar, tili och med inné i 
jorden, hin onde, fan jne.'. 

Brunì phü 'Kirchspiel Ruskeala'·, brüno 'braun', soome ruskea 
'mörkröd, rödbrun, kopparfärgad, rödlett, ljusbrun, rödgul, brandgul'. 

Fejeski phü 'Kirchspiel St. Johannis", soome Johannes·, Feja, 
Föja 'Johan', fejesko dives 'Johanni'. 

G и rv an о them 'Karelen', soome Karjata', gurvano 'Kuh-', 
giirvano mas 'Rindfleisch', soome karja 'boskap, fänad; fähop, 
fadrift, boskapsdrift, hjord'. 

Len 'Fluss Wuoksen', soome Vuoksi. Selle ja järgneva nime 
lähtekohaks on mustlaskeelne sõna leti jõgi', mida Soome must-
lastelt ei ole registreeritud, kuid mida tunnevad muud mustlas-
murded. Vrd. soome vuoksi 'flod (tidvattnets stigande), uppsjö; 
ström; elf'. 

Lênjaki kuikka 'Wasserfall Imatra'; Lenjaki on tuletis eelmi-
sest nimest, knikka 'Nacken', soome kosken niska 'stället närmast 
ofvan en fors, öfversta delen af en fors", niska 'паске'. 

Loti pha Kirchspiel Ruskeala ; lõlo 'rot', soome ruskea, vt. 
Brani pha. 

moiivaki phü 'Kirchspiel Kangasala' ; mouvako 'Heide-', motiva 
'Heide', soome kangas 'mo, lied, sandhed, sandbacke', kangas-ala 
'stället nedanom mon". 

Nevi khangari 'Kirchspiel Nykyrka' , soome Uusikirkko·, 
nevo 'neu', khangari 'Kirche', soome uusi 'ny, färsk, rä, okokt', 
kirkko 'kyrka' . 

1) Soomekeelsed vasted on E l i a s L ö n n v o t ' i „Suomalais-ruotsalai-
nen sanakirja" jävg'i. 
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Nêvo gäu 'Dorf Uusikylä in Sordavala'; nevo vt. eelm., gnu 
'Dorf' (arvatavasti trükiviga pro gäu), soome uusi vt. eelm., kylä 
'by, gârd, bolby, byalag, församling'. 

Nëvo them 'Nyland', soome Uusimaa; vt. eelm., them 'Land', 
soome maa 'jorden, jord, land, mark, grund, jordmän, trakt, lands-
bygd; land, rike jne.'. 

Partii phü 'Kirchspiel Walkeala', soome Valkeala; partio 'weiss', 
soome valkea 'hvit, ljus, lysande'. 

Strömma 'Kirchspiel Virdois', soome Virrat; strömma 'Strom', 
soome virta 'ström, elf, flod'. 

Liitsõnalistest kohanimedest on harilikumalt tõlgitud ainult 
üks osis, olgu esimene või teine, kumb nime laenajale on näinud 
ilmekamana või iseloomustavana. Ainult esimene osis on tõlgitud 
järgmistes nimedes: 

barakako phü 'Petäjävesi' (autori k i r japanek) ; baräkako 
'Rinden-', baräka 'Rinde'. Nimi on tegelikult elliptiline tõlge, sest 
ainult baraketiko k acht (esineb Thesleff il) võib tähistada 'honka', 
vrd. ka barkattiko 'Petäjäleipä'. 

Barrimi phü 'Kirchspiel Kivinebb, Kivennapa ; barritilo stei-
nern', bar 'kivi'; soome kivi 'sten'. 

Bašnesko föros, Bachnesko föros Stadt Kexholm', soome 
Käkisalmi·, ba'sno, bachno 'Hahn' ja ka 'gök', soome käki 'gök'. 

Car jaki phü Kirchspiel Ruokolaks', soome Ruokolahti; car jako 
'Gras-', car 'Gras, ruoho, ruoko' (sõnaraamatus on ekslikult trüki-
viga "ruoka'), soome ruoko 'rör, vass; säfstra' . 

dzlvesko föros 'Stadt Jyväskylä, allakirjutanu on pannud 
kir ja dzivesko 'Jyväskylä', лživeski phü 'Jyväskylän pitäjä ' ; 
džlvesko 'Roggen-', dèi и 'Roggen, jyvä, ruis', soome jyvä 'korn, 
sädeskorn; frökorn"; jyvät 'säd, spannmâl', jyväskylä 'spann-
mâlsrik by'. 

Göneski phü 'Kirchspiel Säkkijärvi'·, gõnesko 'Sack-', gõno 
'Sack', soome säkki 'säck'. 

Kokaleski phü 'Kirchspiel Luumäki'; koka lesko 'Knochen-', 
kokale s 'Knochen', soome luti 'ben'. 

Kiirkeski phü 'Kirchspiel Pyhäjärvi' ; kiirkesko 'heilig', soome 
pyhä 'heiig, ren, kysk, sedig, sankt jne.'. 

Khasseski phü 'Kirchspiel HeinjokV ; khassesko 'Heu-', khas 
'Heu', soome heinä 'hösträ, hö, gräs, ort'. 
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mozaki phii 'Kirchspiel Suo järvi'·, mozako 'Morast-, Moos-', 
moza 'Morast, Moos', soome suo 'kärr, moras, mosse'. 

milleski phü "Kirchspiel Kuolemajärvi' ; mülesko 'Toten-', mulo 
'Tod, Leiche', soome kuolema 'död, ändalykt, dödsfall, dödssätt, 
fränfälle ' . 

Nijaleski phü 'Kirchspiel Kesälaks', soome Kesälahti·, nijalesko 
'Sommer-', ni ja l 'Sommer', soome kesä 'sommar'; 'träde', kyntää 
kesää 'köra upp träde, träda". 

Orhoski phü 'Kirchspiel Orimattila ; orhosko 'Hengst-', or hos 
"Hengst", soome ori 'hingst'. 

Pami phü 'Kirchspiel Walk.järvi', soome Valkjärvi', partio 
'weiss", soome valkea "hvit'. 

Sasturni phü 'Kirchspiel Rautjärvi' ; sastiirno 'eisern', saster 
'Eisen', soome rauta 'jern'. 

Sasturno gäu 'Rantakankaan kylä in Sordavala'; vt. eelm. 

Spikklëraki phu 'Kirchspiel Savitaipale' ; spikklerako 'Lehm-', 
spikklëra 'Lehm', soome savi 'lera'. 

Strannaki öja 'Kirchspiel Rantasalmi'·, strannako 'Strand-, 
Ufer-', stranna 'Strand, Ufer' , soome ranta 'strand, kust, brädd, 
kant'. 

Tränoski phü 'Kirchspiel Kurkijoki' ; tränosko 'Kranich-', 
tränos 'Kranich', soome kurki 'trana'. 

Truššuleski phü 'Kirchspiel Mohla (Pyhäristin pitäjä)' , soome 
Muolaa; truššulesko, truchhulesko 'Kreuz-', triiššul, tnichhiil 'Kreuz', 
soome risti 'kors jne.'. 

Öjaki phü 'Kirchspiel Saarijärvi' ; öja 'Insel', soome saari 
'liten ö, holme; halfö'. 

Tunduvalt vähem on neid nimesid, mis on tõlgitud soome-
keelse nime teise osise järgi : 

fossa 'Vaajakoski' (autori kirjapanek); fossa 'Strom', au-
tori keelejuhi andmeil ka 'koski', soome koski 'fors, ström- 1. 
Vattenfall; elf'. 

Panjeski phü 'Kirchspiel Artsjö', soome Artjärvi', panjesko 
'Wasser-' etc., päni 'Wasser, See, Tau'. 

Phajako ennos 'Kapell Nuijamaa' ; phü 'Erde, Land, Kirch-
spiel', soome maa 'land' jne. Nime võiks seletada ka teisel viisil. 
Vt. viimast rühma. 

Strömmaki phü 'Kirchspiel Leppävirta' ; strömmako 'Strom-', 
strömma 'Strom', soome virta 'ström, elf, flod'. 
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Äsja esitatud nimed on tõlgitud soome keelest. Rootsi keel 
on olnud eeskujuks järgmistele nimedele: 

Finitiko them, Fintiko them 'Finnland'; finitiko, fintiko 'fin-
nisch', f inno s 'Finne', them 'Land jne.'. Ei ole sugugi võõris-
tav, et mustlased nimetavad Soomet rootsi keelest saadud nime-
tusega, sest Soome mustlased on teatavasti Rootsi kaudu tulnud ja 
kõigepealt rootslaste käest kuulnud Soome maast ja rahvast. 

LP n jako föros 'Stadt Âbo'; leti 'jõgi' (sõna puudub Thesleffil), 
rootsi à 'jõgi'. Nimi võib aga olla ka iseseisev mustlaskeelne 
moodustis Turust läbivoolava Aura jõe järgi. Vt. viimast nime-
rühma. 

Öjaki phü 'Kirchspiel Björkö', soome Koivisto; rootsi ö 'saar', 
mida tähendab ka mustlaskeelne öja. 

Kohanimede täielikku või osalist tõlkimist ühest keelest teise 
esineb muudegi keelte kokkupuute-alal. Nõnda on endisel karjala 
alal Kemi maakonna venelastel kõrvuti kohanimed Kivijarva ja 
Kamennoje Ozerò <C soome Kivijärvi, Matola Laksi ja Melkaja 
G ab a < matala laksi, Cheinajarvi ja Sentiozero <C Heinäjärvi 
(Vasmer, Beiträge II, 65. Vt. ka Vasmer, Beiträge III, 20 jj-d). 

Senitoodud nimedes on mustlasel olnud enam-vähem kerge 
aru saada, missugustest soome keele elementidest vastav nimi 
koosneb. Tõlkides nime on tõlkija pidanud silmade ees assotsi-
atsioone-tekitava sõna tänapäevast tähendust ja vastava nime 
praegust kõlalist lähedust selle sõnaga, hoolimata sellest, kas nimi 
ja sõna tõesti kuuluvad etümoloogiliselt ühte. Edasi järgneb rida 
nimesid, mis ei kuulu silmanähtavalt etümoloogiliselt ühte nende 
sõnadega, millega mustlaste keeletunne on nad ühendanud. Nimel 
ja sõnal on ainult juhuslik lähedane või kaudne sarnasus. Sageli 
on rahva etümologiseerimistahtel pidanud olema vägagi suur fan-
taasia, et ühte viia kohanime ja sõna. Rahvaetümoloogiliselt sele-
tatud ning vastavalt tõlgitud nimed on järgmised: 

Baräka, Baräkaki phü 'Kirchspiel Parikkala'; baräkako 'Rin-
den-', baräka 'Rinde'. Soomekeelset nime on arvatud ühte kuulu-
vat sõnaga parkki 'bark, garfvarbark ' . 

Chiimmeräko fõros 'Stadt Wasa', soome Vaasa, autori kirja-
panekute järgi hiimrako fõros; chiimmeräko 'Schwachbier-', chiim-
merä, šiimmerä 'Schwachbier'. On arvatud, et soomekeelne linna-
nimi Vaasa on samast tüvest kui sõna vaassa 'qvas, svagdricka, 
spisöl'. 
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Cacheski phü 'Kirchspiel Ikalis', soome Ikaalinen·, cachesko 
'Kohl-', each 'Kohl'. Siia on ühendatud soome sõna kaali 'kâl, 
hvitkal'. 

Cekanesko gäii 'Dorf Otso im Kirchspiel Sordavala'; ceka-
nesko 'Stirn-', cekan 'Stirn'. Soomekeelne kohanimi näib kõige-
pealt kuuluvat ühte sõnaga otso 'bredpanna (epitet för björnen), 
nalle'; otsonen 'liten björn' ja kaudsemalt sõnaga otsa 'panna, 
änne, flint, front;'. 

Слёта 'Kirchspiel Kirvus', soome Kirva·, ciërna 'Butterfass' . 
On arvatud, et tegemist on sõnaga kirnu 't järna, smörtjärna'. 

Cini phü 'Kirchspiel Uguniemi', soome Uukuniemi·, ci no 'müde'. 
Selle mustlaskeelse kohanime tekkimiseks näib olevat kaasa aida-
nud lähedakõlaline soome sõna uupua 'sjunka ned af svaghet, 
tröttna, utmattas, digna, tryta, fattas, brista'. 

Cirane ski. filašni 'Gut J niisti la'·, Ciranesko gau 'Dorf .Inas-
tila'; cìranesko 'Käse-', eiran 'Käse'. Tõlkimisel on lähtutud soome 
sõnast juusto 'ost'. 

Dommaki phü 'Kirchspiel Tohmajärvi' ; dommako 'Mehl-', 
dommavitiko 'mehlig', domma 'Mehl'. Nimi on võinud tekkida 
sel teel, et soome Tohma ja mustlase domma on kõlaliselt lähe-
dased. Nime arengul on võinud kaasa aidata ka soome sõna 
tohmea tähendused 'moddig, muddrig', toh m ela 'modd, mudder, 
lös snö\ 

Gruõpaki phü 'Kirchspiel Kuopioüruõpako fõros 'Stadt 
Kuopio', Gruõpako them 'Kuopio-län'; gruõpako 'Graben-', gruõpa 
'Graben, Keller'. Vrd. soome kuoppa 'grop, gropighet, ihälighet'. 

Hampako föros 'Stadt Fredrikshamn', soome Hamina; h amp a 
'Hanf'. Mustlaste rahvaetümoloogia on arvanud, et Hamina kuu-
lub ühte sõnaga hamppu 'hampa'. Võib ka võimalik olla, et see 
mustlaskeelne nimi on saadud rootsist. Niisugusel juhul on nime 
Fredrikshamn lõpposa hamn tuletatud rootsi sõnast hampa pro 
hamn 'sadam'. 

Kalo fõros 'Stadt Tavastehus', soome Hämeenlinna; kai о 
'schwarz', soome häma 'blandning, dunkel', hämälä 'dunklets hem'; 
'Tavastland'. 

Khassesko föros 'Stadt Heinola'; khassesko 'Heu-', khas 
'Heu'. Soome nimi on tuletatud arvatavasti isikunimest Heino, 
aga mustlaste keelevaist on ühendanud selle kõlaliselt lähedase 
sõnaga heinä 'hösträ, hö, gräs, ört". Vt. A. V. F o r s m a n , Tutki-
muksia suomenkansan persoonallisen nimistön alalla I, lk. 80. 



В XLV. ι Soome mustlaste kohanimed 11 

Khüvareski phü 'Kirchspiel Kerimäki' ; khüvaresko 'Knaul-', 
khüvar 'Knaul'. Nimi on ühendatud soome sõnaga kerä 'nystan'. 
Vrd. soome keri 'krets, omkrets, ründel, rand, kant omkring ngt; 
skrof; näfver som växer pä björk efter det förstas aftagande' . 

Limaki filašni 'Gut Liimatta'; Ilma 'Leim'. Ilmako 'Leim-', 
soome liima 'lim'. 

Lindrako gau 'Dorf Nukuttiila in Sordavala'; lindrako 'Schlaf-', 
lindra 'Schlaf'. On lähtutud soome sõnadest nukku 'sömn', nukut-
taa 'söfva, insöfva'. 

Müraki phü 'Kirchspiel Ilomants', soome Ilomantsi; müra ko 
'Beeren-', müra 'Beere'. Nime teist osist on rahvaetümoloogia 
pidanud ühtekuuluvaks sõnaga mansikka 'smultron'. 

Pušumeski phü 'Kirchspiel Loppis', soome Loppi; pušumesko, 
puchumesko 'Floh-', pušiim, piichum 'Floh'. Mustlaskeelse nime 
tekkimisel on mõjustajaks olnud rootsi sõna loppa 'kirp', millel 
ei ole midagi muud ühist soome kohanimega peale samakõla-
lisuse. 

Riceski phü 'Kirchspiel Keuru , ri/eski phü 'Keuru' (autori 
kirjapanek); rie 'Bär', autori keelejuhil ηχ. Rahvaetümoloogia 
on nime Keuru tuletanud sõnast karhu 'björn'. 

Strannaki phü 'Kirchspiel Lappvesi', soome Lappee, Lappeen-
pitäjä; strannako 'Strand-, Ufer-', stranila 'Strand, Ufer ' . Must-
laskeelset nime tuletades on nähtavasti mõeldud lape, gen. lappeen 
tähendustele 'bredd, fiata', lapsen lappeet 'barnlindeband', airon-
lape 'ârblad', lappeelleen panna 'ställa pä bredsidan, pä fiata sidan', 
lappeet 'ländsidor', lappein med sidan ätvänd; i fasad'. 

Slievaki phii, Chliëvaki phü 'Kirchspiel Kauhava'; šlievako, 
chliëvako 'Kellen', sliëva, chliëva 'Kelle', soome kauha 'slef, för-
läggare, skopa, össlef, kokslef, köksslef'. 

Thüvalo fõros 'Stadt Nyslott', soome Savonlinna, Thüvalo 
them 'Savolaks', soome Savo; thüvalo 'rauchig', thü 'Rauch'. On 
arvatud, et soome Savo tuleb sõnast savu 'rök'. 

Vevaküga 'Kirchspiel Kankaanpää' ; vëva 'Tuch, Zeug', soome 
kangas 'väf, väfnad; tyg, stoff; vadmal'. Tegelikult kuulub koha-
nimi Kankaanpää ühte teise samakõlalise soome sõnaga, nimelt 
kangas 'mo, hed, sandhed jne.'. 

Siin ülal esitatud nimede hulgas võib olla niisuguseidki, mis 
kuuluvad etümoloogiliselt tõesti ühte sõnadega, millega neid on 
ühendanud mustlaste keelevaist. Siiski peab nentima, et vaevalt 
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on uutel sisserändajatel olnud teadvust nime ja vastava sõna otse-
sest ühtekuuluvusest, vaid nimesid tõlkides on toimitud kõigepealt 
ikkagi kõlalise mulje järgi. Rahvaetümoloogia on kindlasti tegur, 
mis on ikka ja alati avaldanud oma mõju seal, kus uued asuni-
kud on võtnud üle algasunikkude maa-alad ja kohanimed. Saks-
lastest teame, et palju endisi slaavi nimesid on tehtud kõlaliselt 
ja tähenduslikult täiesti germaanipäraseks. Ainult sel juhul on 
slaavi nimi läbinähtav, kui on olemas vanu kirjapanusid a ja jär-
gust, kus slaavi traditsioonid olid veel tugevad. Vt. selle kohta 
F. M e n t z , Ortsnamenkunde (Leipzig 1921), lk. 113 ja 6 jj-d. 
Kahjuks ei ole kohanimesid uurides mitte alati arvesse võetud 
rahvaetümoloogia suurt mõju. 

Lõpuks on Soome mustlastel ohtrasti niisuguseid kohanime-
sid, milledele ei leia soome ega rootsi keelest ilmset tugipunkti. 
Osa nimesid saab seletada mustlaskeele enese seisukohalt, aga õige 
mitme tekkelugu jääb meile tumedaks. Muidugi võiks üks või 
teine nimi olla läbinähtavgi, kui tunda kohalikkude olude detaile, 
nagu kihelkondade, külade jne. sõimunimesid, topograafilisi tingi-
musi, mustlaste elamistingimusi ja muud. Puht-mustlase algu-
päraga nimed võiksid olla järgmised: 

Baro fõros 'Stadt Helsingfors', soome Helsinki; baro, baro 
'gross', fõros 'Stadt', seega siis kutsutakse Soome pealinna must-
laskeeles 'suureks linnaks', mis nimetus on täiesti arusaadav. Põhja-
Eestis on Tallinngi sagedasti ainult Linn. 

Bekkoski phii 'Kirchspiel Pielisjärvi ; bekkosko 'Fluss-', bek-
kos 'Fluss, Kanal, Bach'. Soome järvi 'sjö, insjö, träsk' mõju 
võib olla ainult õige kaudne. 

Bjõrököko stariba 'Sörnäs Gefängnis (?)', soome Sörnäinen; 
björököko 'Birken-', björk "Birke". 

Bokhali filašni 'Gut Kavantholm', soome Kavanisaari, Bok-
halo gau 'Dorf Kavantholm'; bokhalo 'hungrig', bokh 'Hunger'. 
Mustlaskeelne nimi on tekkinud nähtavasti sellest, et selles kohas 
ei ole mustlastel olnud suurt saagilõikust või on see ala üldse 
nälja käes kannatanud. 

Bokhali phü 'Kirchspiel Uguniemi", soome Uukuniemi', vt. eelm. 
Cur jaki phü 'Kirchspiel Mäntyharju ; car jako 'Messer-', curi 

"Messer'. 
Džoujaki phü 'Kirchspiel Joutseno''', džoujako 'Hafer-', džou 

'Hafer'. 
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Džhvalo fõros 'Stadt Tavastehus', soome И ärne e nii tina·, Džü-
valo them 'Tavastland', soome Häme·, džüvalo 'lausig', džuv, diu 
'Laus'. 

Krabbaki phü 'Kirchspiel Rautus', soome Rautu; krabba 
'Krebs'. Et seda kihelkonda on hakatud 'vähiks' nimetama, on 
saanud ehk aluse soome sõnast rautu 'forell', mis on samuti vee 
elanik. 

Kramujaki berëga 'Kirchspiel Pihlajavesi. 

Kunubni 'Kirchspiel Jääskis", soome Jääski. 

Kurkeski öja 'Insel Kloster Valamo'; kurkesko heilig', öja 
'Insel'. On täiesti arusaadav, et Valamo on saanud oma kuulsate 
kloostrite tõttu käesoleva mustlaskeelse nimetuse. 

Lenjako föros 'Stadt Âbo'. Nimi võib olla ka tõlkelaen rootsi 
keelest. 

Neurako gau 'Dorf Kuokkani emi in Sordavala'; neurako 
'Birkenrinden-', neura 'Birkenrinde'. 

Pirjako gâu O r t Kuparsaarf ; pïri 'Kessel, Pfanne", pirjako 
'Kessel-, Pfannen-'. Mustlaskeelne nimi võib ehk elliptiline tõlge 
olla niisugusest soome liitsõnast nagu kupari-kattila. 

Phüjako e tino s 'Kapell Nuijamaa ; phüja-ko 'Land-, Erd-, Kirch-
spiel-', phü 'Erd, Land, Kirchspiel", e tino s 'Ende'. Seega siis tähendab 
mustlaskeelne nimetus 'maa lõppu' või 'kihelkonna lõppu". Abi-
kihelkonnana 011 Nuijamaa võinud vägagi hästi saada niisuguse nime. 

Ronkilaki phü 'Kirchspiel Sordavala", soome Sortavala. 
Strannaki phü 'Kirchspiel Lappvesi', soome Lappee, Lappeen-

pitäjä·, strannako 'Strand-, Ufer-' , stranila "Strand, Ufer ' . Nimi 
võib ehk olla rahvaetiimoloogiline tõlgitsus. Vt. sama sõna eelmi-
ses nimederühmas. 

Tini phü "Kirchspiel Jaakkima'; tino "klein". 
Tino fõros Ort Trângsund"; vt, eelm. Nimi võiks olla ehk 

kaudne tõlge rootsi sõnast träng "kitsas, ahas'. 
Tuskaki phü 'Kirchspiel Teisko\ Thesleff on selle nime võt-

nud sõnaraamatusse mustlaskeele uurija Reinholmi järgi. Pole 
võimatu, et Tuskaki on kas kirjutus- või dešifreerimisviga pro 
Teiskaki. Kui diftong ei on kirjutatud lohakalt ning /-I on jäetud 
punkt ära, võib seda väga kergesti lugeda «-ks. 

Thävengiro 'Stadt Willmanstrand', soome Lappeenranta·, tha-
vengiro 'Spinnhaus'. Nimi näib olevat saadud mõne Lappeenranna 
karistusmaja järgi, millega mustlastel on olnud tegemist. 
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Öja 'Festung Sveaborg', soome Viapori, nüüd Suomenlinna·, 
öja 'Insel'. Siia kuulub ka Öjaki stari ba 'Gefängnis in Sveaborg'. 
Nimi on saadud sellest, et Suomenlinna kindlus ja vangla on saarel. 

Viimases rühmas toodud nimed on moodustatud mitmesugu-
seil põhimõtteil. Näeme nimesid, mille kujundamisel on lähtutud 
koha tüüpilisemast omadusest, nagu s u u r , v ä i k e , m u s t , p ü h a . 
Teiste nimede lähtekohaks on olnud mõni kohta iseloomustav maasti-
kuline nähtus, nagu j õ g i , o j a , r a n d , s a a r . Taimeriigist on 
olnud nime aluseks k a s k , k a e r , t o h t ning loomariigist t ä i ja 
v ä h k . Tööriistadest ja anumatest on kohale nime andnud n u g a 
ja p a d a . Omapäraseks nimeandjaks on olnud n ä l g ja k a r i s -
t u s m a j a , Ka teiste rahvaste kohanimestikus kasutatakse samu 
põhimõtteid, mida on silmas pidanud Soome mustlased. Soome-
keelsete kohanimede tuletamise suhtes vaadatagu V. N i s s i l ä juba 
mainitud teost ,,Vuoksen paikannimistö", Soome rootsi koha-
nimedest I. W e s t m a n ' i ,,Nyländska önamn", Saksa nimedest 
F. M e n t z ' i „Deutsche Ortsnamenkunde" jne. 

Soome mustlaste kohanimed ei suuda eriti palju huvitavat 
pakkuda puhtkeeleliselt, vaid nende peahuvitavus ning tähtsus 
seisab selles, et meil on võimalik hästi selgelt näha, mis printsii-
pide järgi on uus rahvas, kes on asunud algelanikkude hulka, saa-
nud kohanimed. Nagu ülal on ilmnenud, on põhimõtted olnud 
järgmised: 

1. A l g e l a n i k k u d e k o h a n i m e d on v õ e t u d ü l e n i i -
s u g u s t e n a. 

2. A l g e l a n i k k u d e k o h a n i m e d on t õ l g i t u d o m a 
k e e l d e . On t õ l g i t u d k a s k o g u n i m i v õ i s e l l e a 1 g -
v õ i l õ p p o s a . 

3. A l g e l a n i k k u d e k o h a n i m e d on t õ l g e n d a t u d 
r a h v a e t ü m о 1 о о g i 1 i s e 11. 

4. U u s t u l n u k a d on loonud oma k o h a n i m e s -
t i k u , m i l l e l ei ole o t s e s t s i d e t a l g e l a n i k k u d e koha-
ni m e s t i к u g a võ i s e o s on ä ä r m i s e l t k a u d n e . 

Neli momenti mustlaskeelse kohanimestiku tekkimisloos ei ole 
ainulaadsed. Neid esineb mujalgi, kus eri rahvad on tihedasti 
kokku puutunud. Soome mustlaste keeles tulevad need momendid 
vaid äärmiselt ilmekalt ning selgelt esile. Siin ei ole taustad suut-
nud tuhmuda. Ei ole ju mustlased olnud Soomes kauemini kui 
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umbes 400 aastat ja meil on peaaegu ikka käepärast mustlas-
keelse nime soome või rootsi vaste. Teiste rahvaste juures ning teis-
tes oludes pole alati võimalik selgusele jõuda, mis on just nime saa-
mise peategur olnud. Eriti rasked on lood rahvaetümoloogiliste 
nimede tõlgitsemisel. Kui algkeelset nime pole teada, ei ole kuidagi 
võimalik öelda, millest rahvaetümoloogiline nimi on lähtunud. Siin 
ei saa meid aidata keelelised kriteeriumid ega võtted, mida kasu-
tatakse kohanimede etümologiseerimisel. 

Et esitatud nelja momenti tuleb arvestada mujalgi seal, kus 
kaks rahvast on tihedasti kokku puutunud, osutavad ka Eesti 
rootsikeelsed alad. Näiteks Noarootsit võttes kohtame selles kihel-
konnas kõigepealt mõlemapoolseid laenamisi : rootsi Pasklop <C 
eesti Paskltpa, praegu Paslepa, rootsi Salk <i eesti Salajõgi, eesti 
Pürksi <C rootsi Birkas, eesti Eisfrepa <Z rootsi Aistorbi, riigi-
rootsi Österby. Teiseks on siingi tõlkenimesid : eesti Vanaküla, 
rootsi Gambi <. Gammalby. Kihelkonna nimi Noarootsi on rahva-
etümoloogiline tõlgendus rootsi nimest Nuka, millel ei ole midagi 
ühist nuga-sõnaga. See on liitnimi, mille esimene osis on Eesti 
rootsi nukk 'Spets, udde' ( F r e u d e n t h a l - V e n d e l l , Ordbok öfver 
estländs^-svenka dialekterna) ja teine osis ai 'ö'. Seega siis tähendab 
see nimi umbes 'Neemesaar\ Lõpuks on Noarootsis olemas koha-
nimesid, kus kummagi rahva traditsioonide vahel ei ole keelelist 
sidet, nagu eesti Tukse, rootsi Bergsby. 

Tuntud kohanimesid käsitlevais teoseis on siin eriti rõhutatud 
kohanimede rahvaetümoloogilist laenamist puudutatud üksnes põgu-
salt mööda minnes või ei ole üldse puudutatud. Kõige huvitava-
maid näiteid rahvaetümoloogia kohta on A. D a u z a t ' töös ,,Les 
Noms de Lieux. Origines et évolution". Paris 1926), eriti lk. 71 
jj-d ja 168 jj-d. Ometi ei ole Dauzat'gi rahvaetümoloogia tähtsust 
küllalt esile tõstnud. 

Soome mustlaste juurde tagasi minnes tuleb mainida veel 
kohanimesid väljaspool Soome piire. Neid nimesid ei ole meil palju 
teada, teadaolevad aga on moodustatud samadel põhimõtetel nagu 
nimed, mis käivad Soome territooriumi kohta: 

Bejresko fõros 'St. Petersburg'; bëjresko 'Schiff(s)- ' , bëjro 
'Schiff, Fahrzeug'. Nimi on saadud nähtavasti Leningradi sada-
mate ja laevateede järgi. 

Lën 'Gouvernement Olonets in Russland". Lähtesõnaks on 
olnud lèn 'jõgi'. 
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Lënjako fõros 'Stadt Olonets in Russland'. 
Norjako them 'Norwegen'; nimi on kujundatud soomekeelse 

Norja 'Norge' järgi. 
Pëjresko fõros St. Petersburg"; nimi on ilmsesti kontami-

natsioon allpool järgnevast nimest ja juba esitatud vastest Bëjresko 
fõros. 

Përosko fõros 'St. Petersburg'; Peros 'Peter'. Nime moodus-
tamisel on olnud eeskujuks sama nimi teiste rahvaste keeles, kellega 
mustlastel on olnud kokkupuuteid. Vrd. soome Pietari 'Leningrad, 
Peeter", rootsi St. Petersburg ja Peter, vene Peterburg ja Pjotr. 

Portiko them 'Russland'; porti ko 'Russe', portiko passano 'grie-
chisch-katholisch', portiko passiba 'griechisch-katholischer Glauben'. 

Riggakiëro 'Land der Syrjänen"; mustlaste rahvaetümoloogia 
on arvanud, et soome syrjääni 'sürjan' ja syrjä 'kant, rand, brädd, 
sida; näs; νäfstock' kuuluvad ühte. Vrd. riggako Seiten-', rig 
"Seite'. 

Saksatiko them 'Deutschland"; saksatiko 'deutsch', mis on 
laenatud soome keelest <; Saksa 'Tyskland", saksalainen 'tysk'. 

Svëdi, Svëdiko them 'Schweden'. Thesleff on arvanud, et 
mustlaskeelse nime lähtekohaks on alamsaksa Sweden. 

Virosko them 'Ingermanland', soome Viro 'Estland'. 
Lõpuks mainitagu käesolevas ühendis ka mustlaste isikuni-

mesid, millede kohta on juba öeldud, et neid tuletades on käidud 
samade põhimõtete järgi, mida on kasutatud kohanimede moodus-
tamisel. Enamik meile teada olevaid nimesid on üle võetud soome 
või rootsi keelest ning mustlaskeele nõuete järgi teatud määral 
ümber kujundatud. Näiteks Antus 'Anton', Frëdis 'Friedrich', 
(Justus 'Gustaf, August', Hunnits Johann', Kallus 'Karl, Kalle', 
Kusta 'Kustaa", Ma ju s 'Marie, Maiju', Manus 'Magnus, Maunu', 
Mina 'Miina', Përos Peter, Per', Santus Alexander, Santtu'. 
Omapärased nimed on Feja, Föja 'Johann' ja Šlanka, Chlanka 
'Anton'. Tähelepandav on nimi Cerko kast, mille kohta on öeldud, 
et see tähendab 'Thomas, soome Tuomas". Cerko kast tähendab 
tavaliselt 'toomingas'. Mustlaste keelevaist on järelikult arvanud, 
et soome Tuomas ja tuomi 'hägg' on samast tüvest. Nime Maco 
'Mathias' puhul on võinud teadvuses olla sõna maco 'Fisch'. 



SUMMARY. 

T h e P l a c e - n a m e s of t h e F i n n i s h G i p s i e s . 

The Finnish gipsies possess a list of place-names in their own 
language. This is not necessarily the case with the gipsies of other 
countries. How the Finnish gipsies got their place-names is note-
worthy from the point of view of the general problems of place-
names. We can define four principles which have been followed. 
First of all come names which have been taken over from the 
Finnish language. The Finnish name has only been adapted to the 
phonological demands of the gipsy language. Secondly the Finnish 
place-name has been translated into Romany. In the case of com-
pound names three methods have been used : the whole name, or 
its first or last part have been translated. Some Swedish place-
names, too, have been translated. The third group of words is that, 
in which the gipsy's instinct for languages has connected the place-
name with a word resembling it in sound, but this word need not 
actually belong to the etymology of the place-name. There are 
fairly many such place-names which have been explained and 
translated according to folk etymology. Lastly there are Romany 
place-names which have no lingual connection with the Finnish 
ones but which originated among the gipsies themselves. In form-
ing the latter names the topography, flora, fauna, or some other 
characteristic of the place was used. The principles of the creation 
of place-names which have been established among the Finnish 
gipsies repeat themselves elsewhere, too, where intensive inter-
course has taken place between two nations, or where another 
nation has penetrated later, conquering the areas of the original 
inhabitants. There are good examples of this in north-western 
Estonia where Swedes and Estonians live together, or where a 
previously Estonian area has become Swedish and vice versa. The 
folk-etymological interpretation and then, accordingly, the transla-
tion from one language into another of pkce-names must be 
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especially stressed. If we do not know what the place-name was in 
the language of the original inhabitants, we cannot know where 
the folk etymology proceeded from and might come to the conclu-
sion that the name only originated with the new settlers. In in-
vestigating names which have arisen under the influence of folk 
etymology the usual criteria and methods which are used in etymo-
logizing are of no use. 
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a n e w ordovician crinoid from Estonia. — 9. A. K i p p e r . Variation 
of surface gravity upon two Cepheids — ô Cephei and η Aquilae. 
— 10. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. [I.] — 
11. H. P e r l i t z . The structure of the intermetallic compound A u 2 Pb. 

A X X V I I I (1935). 1. T. L i p p m a a . Une analyse des forêts 
de l'île estonienne d'Abruka (Abro) sur la base des associations unistrates. 



— 2. J. S a r v . Foundations of arithmetic. — 3. A. T u d e b e r g. 
Orthogonalsysteme von Polynomen und Rxtremumprobleme der Interpola-
tionsrechnung. — 4. T. L i p p m a a . Eest geobotaanika põhijooni. 
(Aperçu géobotanique de l'Estonie.) 

A X X I X (1936). 1. A. O p i k . Hoplocrinus — eine stiellose 
Seelilie aus dem Ordovizium Estlands. — 2. A. K ä r s n a . Vereinfachte 
Methoden zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten bei normaler Korre-
lation. — 3. J. N u u t . Eine nichteuklidische Deutung der relativistischen 
Welt. — 4-. H. K a h o . Das Verhalten der Eiweissstof fe gesunder und 
abbaukranker Kartoffelknollen g e g e n Salze. — 5. T. L i ρ p m a a ja 
К. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) II (51— 1 0 0 ) . — 
6. J. N u u t . Ansätze zu einer expansionistischen Kinematik. — 
7. A. L ü ü s . Données anthropologiques sur les nouveaux-nés esto-
niens. — 8. A. T u d e b e r g . Energieverluste im Eisenblech bei 
niederfrequenter Ummagnetis ierung. — 9. W i 1 h. A n d e r s o n . Existiert 
e ine obere Grenze für die Dichte der Materie und der Energie? 

A X X X (1936). 1. E. Ö p i k . Researches on the physical theory 
of meteor phenomena. I. II. — 2. J. G a b о v i t š. The TiO colour 
effect, and the densities of M stars. — 3. J. W i l i p . Über Licht-
strahlung während der Sonnenfinsternis am 21. August 1914 in Üx-
küll. — 4. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. IL — 
5. E. M a r k u s . Geographische Kausalität. — 6. K. S c h l o s s m a n n . 
Einige Gedanken über die Ausbildung des praktischen Arztes. — 
7. U. K a r e l l . Aneur i sm of the internal carotid and the ligation of 
the carotids. — 8. K. K i r d e . Meteorological elements characterized 
by frequency-curves. 

A X X X I (1937). 1. V. R i d a l a . Inquiries into the pathogenic 
effects produced by Brucella Abortus in the udder and certain other 
organs of the cow. — 2. W i 1 h. A n d e r s ο η. Zu Η. Vogts Ansichten 
über die obere Grenze der Sternmassen. — 3. J. G a b ο v i t š. The 
pulsation theory of Mira Ceti. — 4. T. L i p p m a a . Ε. V. Tartu Üli-
kooli Botaanikaaia süstemaatilised ja taimegeograafi l ised kogud. (Les 
collections systématiques et phytogéographiques de l'Université estonienne 
à Tartu.) I (p. 1 — 1 9 2 ) . 

A X X X I I (1937). 1. W i 1 h. A n d e r s ο n. Kritische Bemerkungen 
zu S. Rosselands und W . Grotrians Ansichten über die Sonnenkorona. — 
2. T. L i p p m a a . E. V. Tartu Ülikooli Botaanikaaia süstemaatil ised ja 
taimegeograafi l ised kogud. (Les collections systématiques et phyto-
géographiques de l'Université estonienne à Tartu.) II (p. 1 9 3 — 3 7 5 ) . — 
3. A. Ö p i k. Trilobiten aus Estland. 

A X X X I I I (1939). 1. E. Ö p i k . Researches on the physical 
theory of meteor phenomena. III. — 2. W i l h . A n d e r s o n . Kritik 
der Ansichten von В. Jung über die obere Grenzdichte der Himmels-
körper. -— 3. Wr i 1 h. A n d e r s o n . Weitere Beiträge zu der elemen-
taren Expansionstheorie des Universums. -— 4. U. K a r e l l . Tube f lap 
graft ing. — 5. К. K i r d e . Change of climate in the northern hemi-
sphere. — 6. K. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) Ill 



(101 — 1 5 0 ) . — 7. W i 1 h. A n d e r s o n . Über die Anwendbarkeit von 
Saha's lonisationsformel bei extrem hohen Temperaturen. — 8. M i s c e l l a -
n e o u s a s t r o p h y s i с a 1 n o t e s . (I. J. G a b o v i t š . On the empirica] 
mass-luminosity relation. — II. J. G a b o v i t s . On the orientation of the 
orbital planes in multiple systems. — III. J. G a b o v i t š . On the mass ratio 
of spectroscopic binaries with one spectrum visible. — IV. (i. K u s m i n . 
Über die Abhängigkeit der interstellaren Absorption von der Wellenlänge. 
— V. G. K u s m i n . Über die Partikeldurchmesserverteilung in der 
interstellaren Materie. — VI. V. R i i v e s . A tentative determination 
of the surface brightness of dark nebulae. — VII. V. R i i v e s . The 
inf luence of selective absorption in space upon a differential scale of 
stellar magnitudes. — VIII. E. Ö p i k . On the upper limit of stellar 
masses. — IX. E. Ö p i k . The density of the white dwarf A. C. -j- 70° 
8247. — 9. E. O p i k . Stellar structure, source of energy, and evo-
lution. 

A X X X I Y (1940). 1. J. T e h v e r , R. S ä r e und M. K e e r d . 
Das Konjunktivalepithel des Rindes und Schafes während der verschie-
denen Phasen des Östralzyklus. — 2. A a r n e K ä r s i i a. Über das 
Problem der Messung der Störung bei statistischen Reihen mit Anwen-
dung auf die Klimatologie. — 3. I l o S i b u l . Über das Auftreten 
von Acetyk'holin im strömenden Blute. — 1. E. M a r k u s . Der Brenn-
schieferbau Estlands. — 5. E. Ö p i k . Composite Stellar Models. — -
6. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati : Uredinaceae III et Ustilagi-
naciae. - 7. E. L e p i k . Contributions to the Fungus Flora of Esto-
nia I. — 7-a. K. E i c h w a l d . Eesti taimed. IV. ( 1 5 1 — 2 0 0 ) sum-
mary: Estonian plants. — 8. K. K i r d e . Andmeid Eesti kliimast. 
Summary : Data about the climate of Estonia. — 9. J u l . Τ e h v e r . 
The Micro-Relief elements of the Stomach and Intestine in domestic 
Mammals. 

Η I (1921). 1. M. V a s m e r . Studien zur albanesischen Wort-
forschung. I. — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. -— 3. M. V a s m e r . Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W . A n d e r s o n . Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. B e r g m a n . Quaestiunculae Horatianae. 

Ii I I (1922). 1. J. В e r g m a n. Aurelius Prudentius Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. 1. — 2. L. K e t t u n e n . 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Siidwepsische Lautgeschichte. 
I. Konsonantismus.) — 3. W. W i g e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 

15 I I I (1922). 1. Α. ν. Β u l m e r i η с q. Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. А. К у р ч и н с к 1 й (Μ. Α. K u r -
t s с h i n s k y). Социальный законъ, случай и свобода, (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. C e d e r b e r g . Die Erstl inge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Siidwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftl iche Miscellen. |I.J 
— 6. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. 1. 



В IV (1923). 1. E. К i е е к e r s . Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. II. — 2. Α. ν. В u 1 m e r i n с <). Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3. W . A n d e r s o n. Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a l l g r e n . L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. li. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 

В V (1924). 1. H. M u t s с h m a n n. Milton's eyesight and the 
chronology of his works. -— 2. A. P r i d i k . Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis ' ) III. — 3. A. P r i d i k . Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. —- 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. В e r e n d t s und К. G r a s s . Flavius Josephus : 
Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen Übersetzung-
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1 — 1 6 0 ) . — 6. H. M u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of "Paradise Lost ". 

В VI (1925). 1. A. Saa r e s te. Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les patois 
estoniens. L Analyse.) — 2. A. В j e r r e . Zur Psychologie des Mordes. 

В VII (1926). 1. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W . A n d e r s o n . Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m e r . ) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (Eesti Ingerì) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. M. А. К y ρ ч и н с κ i й (Μ. Α. 
К u r t s с h i n s к у). Европейский хаосъ. Экономическая последствия 
великой войны. (Das europäische Chaos.) 

В VI I I (1926). 1. Α. Μ. T a l l g r e n . Zur Archäologie 
Eestis. IL — 2. H. M u t s c h m a n n . The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 

В I X (1926). 1. N. Ma im . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830) . (Du parlementarisme en Prance pendant la 
Restauration.) — 2. S. v. С s e k e y. Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. 1. Teil (S. 1— 1 0 2 ) . — 3. A. B e r e n d t s und К. 
G r a s s . Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. IL Lief. (S. 161 — 288). — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari . — 
5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche Miscellen. III. — 6. C. 
V i l h e l m s o n . De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 

В Χ (1927). 1. Η. Β. R a h a m ä g i . Eesti Evangeel iumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. A n h a n g : Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftl iche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der s lavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. HL Lief. (S. 289 — 4 1 6 ) . — 4. W. S с h m i e d - К о w a r z i k. 



Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s o n. Novelline popolari sammarinesi. I. 

В X I (1927). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) I. — 2. A. B e r e n d t s und К. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Ubersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 4 1 7 — 5 1 2 ) . — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaft l iche Miscellen. λ1. 

В X I I (1928). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) 11. — 2. J. M a g i s t e , oi-, ^(-deminutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, g(-Deminutiva der ostseef innischen Sprachen.) 

В X I I I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebe 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. С. Ш т е й н (S. v. S t e i n). Пушкин и Гофман. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. Α. V. K õ r v . Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 

В X IV (1929). 1. H. Майм (Ν. M a i m ) . Парламентаризм и 
суиеренное государство. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. C s e k e y . Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. IL Teil (S. 1 0 3 — 1 3 4 ) . — 3. E. V i r â n y i. Thalès Bernard, 
littérateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 

В XV (1929). 1. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1 ( 1 , 2 — 1 1 ) . — 2. W . E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — 3. W . E. P e t e r s . Die st immanalytische Methode. — 
4. W . F r e y m a n n . Piatons Suchen nach einer Grundlegung aller 
Philosophie. 

В X V I (1929). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W . S ü s s . Karl Morgenstern 
( 1 7 7 0 — 1 8 5 2 ) . 1. Teil (S. 1 — 1 6 0 ) . 

В X V I I (1930). 1. A. R. C e d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche Miscellen. VI. — 3. W . E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Studie über 
nordamerikanisch-englische Menschheitstypen nach stimmanalytischer 
Methode. — 4. N. M a i m. Parlamentarism ja faš ism. (Parliamenta-
rism and fascism.) 

В X V I I I (1930). 1. J. V a s a r. Taani püüded Eestimaa taas-
val lutamiseks 1411 — 1 4 2 2 . (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1 4 1 1 — 1 4 2 2 . ) — 2. L. L e e s m e n i : . Über die livlän-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. — 
3. А. И. С τ e н д é ρ - II e τ e ρ с e н (Ad. S t e n d e r - Ρ e t e r s e η). 
О пережиточных следах аориста в славянских языках, преимуще-
ственно в русском. (Über rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — 4. M. К у р ч и н с к и й 



(M. К о u r t с h i n s к y). Соединенные Штаты Европы. (Les États-
Unis de l'Europe.) — 5. K. W i l h e l m s o n . Zum römischen Fiskal-
kaut' in Ägypten. 

В X I X (1930). 1. Α. ν. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1, 1 1 — 2 , 9). — 2. W . S ü s s . Karl Mor-
genstern ( 1 7 7 0 — 1 8 5 2 ) . 11. Teil (S. 1 6 1 — 3 3 0 ) . — 3. W . A n d e r s o n . 
Novell ine popolari sammarinesi. IL 

В X X (1930). 1. Α. 0 r a s. Milton's editors and commen-
tators f rom Patrick Hume to Henry John Todd ( 1 6 9 5 — 1 8 0 1 ) . I. — 
2. J. V a s a r . Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
stehung des Konflikts zwischen Karl XL und der livländischen Ritter-
und Landschaft 1 6 7 8 — 1 6 8 4 . Teil I (S. 1 — 1 7 6 ) . — 3. S. v. С s e k e y . 
Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 — 1 5 0 ) . 

В X X I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schw
T

ank vom alten 
Hildebrand. Teil 1 (S. 1— 1 7 6 ) . — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd ( 1 6 9 5 — 1 8 0 1 ) . II. 
— 3. W . A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 

В X X I I (1931). 1. Ε. Τ e n η m a n n . G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse l iv ländische 
Güterreduktion. Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1 6 7 8 — 1 6 8 4 . Teil 11 (S. I—XXVII. 
1 7 7 — 4 0 0 ) . 

В X X I I I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 1 7 7 — 3 2 9 ) . — 2. A. v. B u l m e r i n c q . 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3 , 3 ) . — 
3. P. A r u m a a . Litauische mundartl iche Texte aus der Wi lnaer Ge-
gend. — 4. H. M u t s c h m a n n . A glossary of americanisms. 

В X X I V (1931). 1. L. L e e s m e n t . Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes nach den Rechten Livlands im Mittelalter. — 
2. Ν. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1 — 1 7 6 ) . 

В X X V (1931). 1. Ad . S t e n d e r - P e t e r s e n . Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Frühzeit. — 2. W . A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaft l iche Miscellen. VII. 

В X X V I (1932). 1. A. v.. В u 1 m e r i η с q. Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 (3,3—12). — 2. A. P r i d i k . W e r 
w a r Mutemwija'? — 3. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil II 
(S. I—III. 1 7 7 — 3 5 6 ) . 

В X X V I I (1932). 1. К. S с h r e i n e r t. Johann Bernhard Hermann. 
Briefe an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). I. Teil 
(S. 1— 1 2 8 ) . — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche des 
Propheten Maleachi. 5 (3, 1 2 — 2 4 ) . — 3. M. J. E i s e n . Kevadised 
pühad. (Frühlingsfeste.) — 4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche 
Miscellen. VIIL 



В X X V I I I (1932). 1. P. P õ l d . Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert, von) J. T u r k . 
2. W. W i g e t . Eine unbekannte Fassung von Klingers Zwill ingen. — 
3. A. O r a s . The critical ideas of T. 8. Eliot. 

В X X I X (1933). 1. L·.' L e e s m e n t. Saaremaa halduskonna 
finantsid 1618/19. aastal. (Die Finanzen der Provinz Ösei im Jahre 
1618/19. ) — 2. L. R u d r a u f . Un tableau disparu de Charles Le 
Brun. — 3. P. A r i s t e . Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Die 
est landschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache.) — 4. W . 
S ü s s . Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustins Locutiones und 
das Problem der lateinischen Bibelsprache. — 5. M. К u r t s с h i n s к y. 
Zur Frage des Kapitalprofits. 

В X X X (1933). 1. Α. P r i d i k . König Ptolemaios J und die 
Philosophen. — 2. K. S c h r e i n e r t . Johann Ben:hard Hermann. Briefe 
an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). IL Teil 
S. 1—XLH 129—221) . — 3. D. G r i m m . Zur Frage über den Begriff 
der Societas im klassischen römischen Rechte. — 4. E. K i e c k e r s . 
Sprachwissenschaft l iche Miscellen. IX. 

В X X X I (1934). 1. E. P ä s s . Eesti liulaul. (Das estnisch·* 
Rodellied.) — 2. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. IIL 
— 3. A. К u r 1 e n t s. „Vanemate vara". Monograafia ühest jooma-
laulust. („Der Ritern Schatz". Monographie über ein Trinklied.) — 
4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche Miscellen. X. 

В X X X I I (1934). 1. A. A n n i . F. R. Kreutzwaldi „Kalevi-
poeg". I osa : Kalevipoeg eesti rahvaluules. (F. R. Kreutzwalds „Ka-
levipoeg". I. Tei l : Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen.) 
— 2. P. A r u m a a . Untersuchungen zur Geschichte der litauischen 
Personalpronomina. — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche 
Miscellen. XI. — 4. L. G u l k o w i t s c h . Die Entwick lung des Be-
g r i f f e s Häsld im Alten Testament. — 5. H. L a a k m a n η und W . 
A n d e r s o n . Ein neues Dokument über den estnischen Metsik-Kultus 
aus dem Jahre 1680. 

В X X X I I I (1936). 1. Α. A n n i s t ( A n n i ) . Fr. Kreutzwaldi 
„Kalevipoeg". Il osa : „Kalevipoja" saamislugu. (Fr. Kreutzwalds 
„Kalevipoeg". II. Teil : Die Entstehungsgeschichte des „Kalevipoeg".) — 
2. Η. M u t s c h m a n n . Further studies concerning the origin of 
Paradise Lost. (The matter of the Armada.) — 3. P. A r u m a a. De 
la désinence -ti> du présent en slave. — 4. 0. L o o r i t s . Pharaos Heer 
in der Volksüberlieferung. I. — 5. Ε. К i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. XII. 

В X X X I V (1935). I. W. A n d e r s o n . Studien zur Wortsilben-
statistik der älteren estnischen Volkslieder. — 2. P. A r i s t e . Huulte 
võnkehäälik eesti keeles. (The labial vibrant in Estonian.) — 
3. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsungasaga. I (S. 1 — 1 5 4 ) · 

В X X X V (1935). 1. Α. P r i d i k . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios III Euergetes. I. Hälfte (S. 1 —176) . — 2. J. T a u I. 



Kristiuse jumalariigi õpetus. (Die Reich-Gottes-Lehre des Christen-
tums.) 1 pool (lk. 1—VIK. 1 — 1 6 0 ) . 

В X X X V I (1935). 1. Λ. P r i d i k . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios UI Euergetes. II. Hälfte (S. I—VIII. 1 7 7 — 3 0 5 ) . —-
2. J. ' f a u l . Kristluse jumalari igi õpetus, (Die Reich-Gottes-Lehre des 
Christentums.) II pool (Ik. 161—304) . 

ß X X X V I I (1936). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Die Immanuel-
weissagung (Jes. 7) im Lichte der neueren Forschung. — 2. L. G u 1 -
k o w i t s c h . Das Wesen der maimonidcischen Lehre. — 3. L. G u 1 к о -
w i t s c h . Rationale und mystische Elemente in der jüdischen Lehre. — 
4. W. A n d e r s ο n. Achtzig neue Münzen aus dem Funde von Naginšcina. — 
δ. P. W i e s e 1 g r e n. Quellenstudien zur Volsungasaga. 11 (S. 
1 5 5 — 2 3 8 ) . — 6. L. G u 1 к о w i t s с h. Die Bildung des

 c

 Begriffes HâsTd. I. 

ß X X X V I I I (1936). 1. J. M ä g i s t e . Einiges zum problem 
der oi-, g/-deminutiva und zu den prinzipien der wissenschaft-
lichen kritik. — 2. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsunga-
saga. Ill (S. 2 3 9 — 4 3 0 ) . — 3. W . A n d e r s o n . Zu Albert Wesse l sk i ' s 
Angr i f fen auf die f inn ische folkloristiselle F'orschungsmethode. — 4. 
A. K o o r t . Beiträge zur Logik des Typusbegriffs. Teil I (S. 1 — 1 3 8 ) . 
— 5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche Miscellen. XIII. 

ß X X X I X (1938). 1. Α. K o o r t . Beiträge zur Logik des Typus-
begriffs. Teil II (S. 1—IV. 1 3 9 — 2 6 3 ) . — 2. K. R a m u l . Psycho-
logische Schulversuche. — 3. A. A n n i s t . Fr. R. Kreutzwaldi „Paari 
sammokese" algupära. (Die Entstehungsgeschichte von Fr. R. Kreutz-
walds „Paar sammokest".) — 4. H. M a s i n g . The Word of Y a h w e h . 

В XL (193 7). 1. H. M u t s c h m a n n . Milton's projected epic on 
the rise and future greatness of the Britannic nation. — 2. J. G y ö r k e . 
L>as Verbum :'le- im Ostseefinnischen. — 3. G. S a a r . Johann Heinrich 
Wi lhe lm Witschel' i „Hommiku- ja õhtuohvrite" eestindised. (Die estnischen 
Übersetzungen der „Morgen- und Abendopfer" von J. H. W. Witschel.) — 
4. 0. S i l d. Kirikuvisitatsioonid eestlaste maal vanemast ajast kuni 
olevikuni. (Die Kirchenvisitationen im Lande der Esten von der ältesten 
Zeit bis zur Gegenwart.) — 5. K. S с h r e i n e r t. Hans Moritz Ayrmanns 
Reisen durch Livland und Rußland in den Jahren 1 6 6 6 — 1 6 7 0 . 

В X L I (1938). 1. L. G u 1 к о w i t s с h. Zur Grundlegung einer 
begriffsgeschichtlichen Methode in der Sprachwissenschaft. — 2 . U. M a -
s i n g . Der Prophet Obadja. Band 1: Einleitung in das Buch des 
Propheten Obadja. Teil 1 (S. 1 — 1 7 6 ) . 

В X L I I : ilmub hiljemini (paraîtra plus tard). 

В XL I I I (1939). 1. L. R u d r a u f. Imitation et invention dans 
l'art d'Eugène Delacroix: L>elacroix et le Rosso. — 2. L. G u l k o -
w i t s c h . Das kulturhistorische Bild des Chassidismus. — 3. A. O r a s . 
Notes on some Miltonic usages, their background and later development. 
— 4. A. O r a s . On some aspects of Shelley's poetic imagery. — 
δ, Η. M u t s c h m a n n . The origin and meaning of Young ' s Night 
Thoughts. 



В XL IV (1939). 1. B . K a n g r o . Kesti soneti ajalugu. (Histoire 
du sonnet estonien.) — 2. E. I l u s . Piiratud asjaõigused omale asjale. 
(Die begrenzten dinglichen Rechte an eigener Sache.) 

В XLV . I. W a l t e r A n d e r s o n . Zu dem estnischen Märchen 
vom gestohlenen Donnerinstrument. — 2. O s k a r L o o r i t s . Gedanken-, 
Tat und Worttabu bei den estnischen Büschem. — 3. O s k a r L o o r i t s . 
Kõpu murde häälikutelugu — 4. P a u l A r i s t e . Soome mustlaste 
kohanimed. 

В XLVI: ilmub hiljemini (paraîtra plus tard). 
В XLV I I (1940). 1. P a u l A r i s t e . Hiiu murrete häälikud. 

Summary: The Sounds of the Hiiumaa Dialects. — 2. P a u l A r i s t e . 
Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Referaat : Dialektproben aus dem 
Kirchspiel Pühalepa. 

С I — I I I (1929). I 1. Ette lugemiste k a v a 1921. aasta I poolaas-
tal. — 1 2 . Ettelug. k a v a 1921. a. II poolaastal . — I 3. D a n t e p i d u 
14. I X . 1921. (Dantefe ier 14. I X . 1921.) R. G u t m a n n . D a n t e Al i-
ghieri. W . S с h m i e d - К о w a r z i к. Dantes Weltanschauung. — I I 
1. Ettelug. k a v a 1922. а. I poolaastal. — I I 2. Ettelug. k a v a 1922. a. 
II poolaastal. — I I I 1. Ette lug. k a v a 1923. a. I poolaastal. — I I I 2. 
Ette lug. k a v a 1923. a. II poolaastal. 

С I V — V I (1929). I V 1. Ettelug. k a v a 1924. а. I poolaastal. — 
I V 2. Ettelug. k a v a 1924. a. II poolaastal. — У 1. Ettelug. kava 1925. а. 
I poolaastal. — V 2. Ette lug. k a v a 1925. a. II poolaastal. — V I 1. 
Ettelug. k a v a 1926. a. I poolaastal. — V I 2. Ettelug. k a v a 1926. a. 
II poolaastal. 

С V I I — I X (1929). V I I 1. Ettelug. k a v a 1927. а. I poolaastal. — 
V I I 2. Ette lug. k a v a 1927. а. II poolaastal. — V I I I 1. Loengute ja 
prakt i l i s te tööde k a v a 1928. а. I poolaastal. — V I I I 2. Loeng, ja prakt. 
tööde k a v a 1928. а. II poolaastal. — I X 1. Loeng, ja prakt . tööde k a v a 
1929. а. I poolaastal. — I X 2. Loeng, ja prakt. tööde k a v a 1929. a. 
II poolaastal. — I X 3. Eesti V a b a r i i g i T a r t u Ülikooli i s ik l ik koosseis 
1. detsembri l 1929. 

С X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929. 
С X I — X I I I (1934). X I 1. Loeng, ja prakt . tööde k a v a 1930. a. 

I poolaastal. — X I 2. Loeng, ja prakt . tööde k a v a 1930. а. II pool-
aastal. — X I 3. E. V. T . Ü. i s ik l ik koosseis 1. dets. 1930. — X I I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde k a v a 1931. а. I poolaastal. — X I I 2. Loeng, ja 
prakt. tööde k a v a 1931. а. II poolaastal. — X I I 3. E. V. T . Ü. i s ik l ik 
koosseis 1. dets. 1931. — X I I I 1. Loeng, ja prakt. tööde k a v a 1932. a. 
I poolaastal. — X I I I 2. Loeng, ja prakt . tööde k a v a 1932. а. II pool-
aastal. — X I I I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1932. — X I I I 4. 
K. S c h r e i n e r t . Goethes letzte W a n d l u n g . Festrede. — X I I I 5. 
R. M a r k. Dotsent Theodor K o r s s a k o v f . Nekroloog. 

С X I V (1932). Tartu Ül ikool i a ja loo al l ikaid. I. A c a d e m i a Gusta-
v iana. a) Ür iku id ja dokumente. (Quellen zur Geschichte der Univers i-
tät Tartu (Dorpat) . I. Academia Gustaviana. a) Urkunden und D o k u -
mente.) Koostanud (herausgegeben von) J. V a s a r . 



С XV (1932). L. Vi Песо иг t. L'Université de Tartu 1919— 
1932. 

С XVI— X V I I I (1936). X V I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1933. а. I poolaastal. — X V I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1933. a. 
II poolaastal. — X V I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1933. — 
X V I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. I poolaastal. — X V I I 2. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. II poolaastal. — X V I I 3. E. V. 
T. U. isiklik koosseis 1. dets. 1934. — X V I I 4. R. О и n а р. Т. Ü. Õigus-
teaduskonna kriminalistikaõpetaja A. P. Melnikov f . — X V I I 5. 
F. P u k s ο v. Rahvusvahelise vaimse koostöötamise institutsioonid ja 
nende tegevus 1932—1933. — X V I I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1935. а. I poolaastal. — X V I I I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1935. a. 
II poolaastal. — X V I I I 3. Ε. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1935. 

С X I X — X X I (1939). X I X 1. Loeng, ja prakt,. tööde kava 
1936. а. I poolaastal. — X I X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1936. a. 
II poolaastal. — X I X 3. Ε. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1936. — 
X I X 4. V. Ρ a a v e 1. Inseneri tegevus, selle eesmärk, iseärasused, alu-
sed ja tulevikusihid. — X X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. a. 
I poolaastal. — X X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. а. II pool-
aastal. — X X 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1937. — X X I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1938. а. I poolaastal. — X X I 2. Loeng, 
ja prakt. tööde kava 1938. а. II poolaastal. — X X I 3. E. V. T. Ü. isik-
lik koosseis 1. dets. 1938. — X X I 4. Vakantsele Tartu Ülikooli kirur-
gia-õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde arvustused. — X X I 
5. Vak. T. Ü. farmakoloogia-õppetoolile kandideerijate tead. tööde ar-
vustused. — X X I 6. Vak. T. Ü. õpetatud sepa kohale kandideerija tead. 
tööde arvustused. — X X I 7. Vak. T. Ü. Eesti ja naabermaade muinas-
teaduse õppetoolile kandideerija tead. tööde hinnang. — X X I 8. T. Ü. 
vak. günekoloogia ja sünnitusabi professuurile kandideerija tead. tööde 
arvustused. — X X I 9. T. Ü. vak. eugeenika professuurile kandideerija 
tead. tööde arvustused. — X X I 10. T. Ü. vak. eripatoloogia, diagnos-
tika ja teraapia (polikliiniku) professuurile kandideerijate tead. tööde 
arvustused. — X X I 11. T. Ü. vak. füsioloogia ja füsioloogilise keemia 
professuurile kandideerija tead. tööde arvustused. — X X I 12. Arvus-
tajate hinnangud ja arvamused E. V. T. Ü. majandusteaduskonna vak. 
panganduse ja kindlustusasjanduse õppetoolile kandideerija tead. tööde 
ja sobivuse kohta. — X X I 13. T. Ü. vak. loomaarstiteaduskonna ana-
toomia prosektuurile kandideerija tead. tööde arvustused. 

С XXII (1937). Teise Balti riikide vaimse koostöö kongressi toi-
metis 29. ja 30. nov. 1936 Tartus. (Actes du Deuxième Congrès Inter-
baltique de Coopération Intellectuelle tenu à Tartu les 29 et 30 no-
vembre 1936.) 

С X X I I I (1940). Tartu Ülikooli raamatukogude ajakir jade ni-
mestik. 



T A R T U Ü L I K O O L I TOIMETUSED ilmuvad 

kolmes seerias: 

A: M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-

maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna; loomaarsti-

teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna tööd.) 

B : H u m a n i o r a . (Usuteaduskonna, filosoofiatea-

duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 

C: A n n a l e s . (Aastaaruanded.) 

Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 

LES 1 P U B L I C A T I O N S DE L ' U N I V E R S I T É 

DE T A R T U (DORPAT) se font en trois séries: 

A: M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-

matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-

naires, agronomie.) 

B: H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-

logie, histoire, jurisprudence.) 

С : Anna le s . 
I 

Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 

Estonie. 


