
Kapitel VIII

Zu den altesten iranischen Lehnwortern im Tocharischen1053

Die Erforschung der iranischen Lehnworter im Tocharischen hat in den letzten 

Jahrzehnten erfreuliche Fortschritte gemacht. Nach den ersten sporadischen 

Funden, die bis in das Jahr 1913 zuriickreichen - es war A. Meillet 1913:19, der 

als erster fur ein tocharisches Wort, namlich toch. B kuncit "Sesam", Herkunft 

aus dem Iranischen annahm -, hat O. Hansen in einem Vortrag auf dem 9. 

Deutschen Orientalistentag 1938 in Bonn mit dem Titel “Tocharisch-iranische 

Beziehungen. Ein Beitrag zur Eehnwortforschung Ostturkestans"1054 erstmals auf 

Umfang und Bedeutung der iranischen Nebeniiberlieferung im Tocharischen 

aufmerksam gemacht. Seit dieser Zeit hat die Forschung (hier sei nur auf die 

Arbeiten von V. I. Abaev, H.W. Bailey, S. Konow, W. Krause, M. Schwartz, O. 

Szemerenyi, A.J. Van Windekens und W. Winter hingewiesen)1055 - Hand in 

Hand mit einer fortschreitenden ErschlieBung der mitteliranischen Sprachen 

einerseits und der tocharischen Dialekte andererseits - fortlaufend bis in die 

jiingste Gegenwart neues und immer wieder iiberraschendes Material zutage 

gefbrdert.

O. Hansen hatte fur die ihm bekannt gewordenen iranischen Eehnwdrter auf 

Grund ihres Eautstandes ausschlieBlich mitteliranische Herkunft angenommen 

und als Quelle neben dem Sogdischen vor allem das Sakische in Betracht ge- 

zogen. Einen Schritt weiter ging W. KRAUSE.1056 Er rechnet bereits mit drei zeit- 

lich streng voneinander zu scheidenden Lehnwortschichten, einer jiingeren, die 

vorwiegend aus dem Sakischen stammt (hier bleibt z.B. iran. a im Toch. als a 

erhalten, vgl. B asiya "Nonne" < sak. asya ds.), einer alteren, deren iranische 

Quelle er nicht naher bestimmt (hier unterliegt iran. a im Westtocharischen noch 

dem Ubergang zu e, vgl. B retke “Heer" gegeniiber mp. ratak, oder B perne 

"Wiirde, Grad" gegeniiber sogd. frn \farn] usw.) und einer aus vermutlich recht 

alter Zeit stammenden Schicht, die Entsprechungen nur im Ossetischen hat wie 

A porat, B peret "Beil" (vgl. oss. faraf) oder B witsako "Wurzel" (vgl. oss. 

widag). W. Winter (1971/76) hat - ausgehend von A ratak, B retke gegeniiber 

mp. ratak - als iranische Quelle von Krauses zweiter Schicht das Baktrische in

1053 Im Druck erschienen als Schmidt (1985b).

1054 Eine Zusammenfassung dieses Vortrags ist ZDMG 92 (1938), p. *20, eine erweiterte Fassung in 

ZDMG 94 (1940), p. 139-164 erschienen.

1055 [[Hier zu erg. ist die umfangreichste Arbeit zum Thema: Isebaert (1980), 304 S. Siehe jetzt 

auch Tremblay (2005).]]

1056 Sprachliche Beziehungen des Tocharischen zu Nachbarvblkem. Vortrag, gehalten auf dem 13. 

Deutschen Orientalistentag 1955 in Hamburg. Eine Inhaltsangabe ist in ZDMG 105 (1955), p. 

*68*-*69* erschienen.
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Anspruch genommen, das, wie Henning (1965: 83f.) erkannt hat, als einzige 

unter den bekannten mitteliranischen Sprachen die Synkope eines a-Vokals in 

der Paenultima (*-Caka > -CkV, man vgl. etwa -danaka- > baktr. -latjgo) zeigt. 

Mp. ratak lasse - vorausgesetzt, dab diese Synkope eine allgemeine und regel- 

maBige Lautentwicklung darstellt, - auf eine baktrische Entsprechung mit der 

Lautfolge -tkV, die fiir toch. B retke, A ratak zu erwartende Vorform, schlieBen. 

Fur Krauses dritte Lehnwortschicht, zu der neben den bereits erwahnten A 

porat, B peret "Beil" und B witsako "Wurzel" auch B eksinek (oder eksinekeT) 

"Taube" gehbrt, zieht er Herkunft aus einer dem Ossetischen aufs nachste 

verwandten Sprache oder gar einer Vorstufe des Ossetischen selbst in Betracht 

(1971: 221f.). Er gelangt damit zu der Annahme, daB die Tocharer noch vor der 

Beriihrung mit dem Baktrischen Kontakte mit mindestens einer weiteren 

iranischen Sprache gehabt haben miissen, und zwar bereits vor Beginn der 

christlichen Zeitrechnung. Ob die Tocharer allerdings zur Zeit dieser Kontakte 

schon in Zentralasien ansassig waren, wie Winter annimmt, muB vorerst 

unentschieden bleiben.

Auf iranisch-tocharische Kontakte in vorchristlicher Zeit weist nun auch ein 

weiteres iranisches Lehnwort hin, das Winter (1971: 218) irrtiimlich zur Gruppe 

der baktrischen Lehnwbrter gestellt hat: toch. B waipecce "Besitz", das, wie 

Cowgill (apud Winter 1971: 218) erkannt hat, genau aw. x'aepai'&iia- "eigen" 

entspricht. Beriicksichtigt man namlich, daB die altiranischen Diphthonge ai und 

an im Mitteliranischen - dialektisch zum Teil schon in altiranischer Zeit - 

monophthongiert worden sind,1057 1058 so kommt fiir toch.B waipecce, das ein iran. 

*hwaipatya- voraussetzt, nur eine alt- oder friih-mitteliranische Sprache in Be

tracht, wahrscheinlich wohl eine Sprache, die dem Awestischen sehr nahe ge- 

standen haben muB.

Eine Uberpriifung des tocharischen Sprachmaterials fordert jedoch eine Reihe 

weiterer Lehnwbrter zutage, die auf Grund von lautlichen Kriterien verschie- 

dener Art im Verdacht stehen, ebenfalls bereits in vorchristlicher Zeit aus dem 

Iranischen entlehnt zu sein. Es ist ein besonderer Gliicksfall, daB nicht nur iran. 

*hwai-patya-, sondem auch das diesem zugrunde liegende iran. *hwai-pati- ins 

Westtocharische entlehnt worden ist. Und zwar handelt es sich um das west- 

tocharische Adv. waipte, mit den Nebenformen waiptdr und waiptayar, fiir das 

die Wbrterverzeichnisse "gesondert, einzeln, auseinander, skt. vi" als Bedeutung 

angeben.1,bS Uberpriift man nun zunachst einmal anhand der Belegstellen diesen 

Bedeutungsansatz, so ergibt sich folgendes: Die Vermutung, daB waipt-ar und 

waiptay-ar das bekannte Distributivsuffix -dr enthalten (vgl. pisar "je fiinf", zu

1057 Henning (1958: 61). Fiir das Altpersische ist die Monophtongierung bereits fiir die Zeit kurz vor 

Darius anzusetzen (Brandenstein-Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden 1964, § 17, 

p. 29).

1058 Dazu findet sich von einer bislang nicht belegten adjektivischen Ableitung *waiptartse 

"getrennt, gesondert" eine Abstraktbildung waiptartsanne "Getrenntsein".
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pis "5"; p^kar "je 50", zu p(i)s'aka "50"),1059 wird durch das Belegmaterial be- 

statigt. Fur unerweitertes waipte ist von einer Grundbedeutung "fur sich", d.h. 

"einzeln, getrennt", fur waipt-ar, waiptay-ar dagegen von einer Grundbedeutung 

"jeder fur sich, je fur sich", skt. "pratyeka", d.i. “je einzeln, getrennt, ausein- 

ander", die an den meisten Belegstellen noch deutlich faBbar ist, auszugehen. 

Man vergleiche dazu die folgenden Belege [[falls nicht mit A markiert, samtlich 

westtoch.]]:

xvaipte

A 2 b 3f. makte wassi swarenam were(m)mpa tattam, ksa walke waipte 

ka(rts)e-werenmem su wassi ykak sware warssam

"Wie, wenn jemand ein Gewand mit lieblichen Geriichen zusammen- 

legt, dies Gewand, [auch] lange von den Wohlgertichen getrennt [d.h. 

fur sich] noch lieblich riecht..."

331 a 3 ff. tanapate intu saulu warnai watkaltse kakakau takam, nano nano 

tanapate kakatame ... waiptesa wat saustame ...

"Wenn der Gabenherr ausdrticklich lebenslanglich eingeladen haben 

sollte, [wenn] der Gabenherr ihn [scil. den Mbnch] wieder [und] 

wieder einladt oder [wenn] er ihn einzeln [d.h. fur sich] einladt ...“ 

Das ist eine freiere Wiedergabe von Pat. 74: waiptesa wat saustarne 

entspricht skt. pratyekapravdranaya.

waiptar, waiptayar

In einer sanskrit-tocharischen Bilingue medizinischen Inhalts findet sich waiptar 

als Wiedergabe von skt. pratyeka-:

Y2bl rittasle malk(w)er traiwompa cukkr ikssumpa satawarimpa waiptar 

paksalle

"Milch1060 ist hinzuzuftigen [und] mit der [iiblichen] Mischung, mit 

Essig [und] Zuckerrohr [und] mit Spargel je einzeln /d.i. je fur sich] zu 

kochen."

Das ist die Ubersetzung von skt. yojyam payodadhitusodakamastu 

cukkraitadvat sahdcarasaranyasatavaribhih pratyekasiddham.

46a7 [ma]kte Iwasantso ausuwamts sesa lyuketra ysTye, waipta(yar rano 

Iwasantso tonak ausuwamts)1061 [pr](e)ntse yente [ka]skanme ...

“Wie, wenn die Tiere [gemeint sind hier die Leuchtkafer, skt. 

khadyota] sich zusammenhalten, die Nacht leuchtet, wenn aber die

1059 Das Distributivsuffix -dr muB, wie die Akzentverhaltnisse erkennen lassen, urspriinglich zwei- 

silbig gewesen sein (*-arV), denn alle Bildungen mit dem Suffix -dr, zwei- wie dreisilbige, tra- 

gen den Akzent auf der zweiten Silbe, miissen also urspriinglich zumindest dreisilbig gewesen 

sein (vgl. etwa somar "je eine", swerdr “je vier", skar "je zehn" (<*sdkarV) gegen-iiber oktdnkar 

"je achtzig"), waiptar, aber waiptayar.

1060 Ubersetzung in AnschluB an Sieg (1954: 66).

1061 So etwa nach Sieg-Siegling (1949: 69, Anm. 3) zu erganzen.
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Tiere sich getrennt [d.h. jedes fur sich] halten, im Augenblick der 

Wind sie zerstreut..."

293a4f. sportomane samsame sanne somo kuse ket ra sarmanmasa sessanmos 

alyaucempa yanem krui nan[au]ta(r)mem sarmanmats nano yanem 

waiptar cai

"Wer fist] in dem sich drehenden Samsara irgend jemandes Angehori- 

ger, wenn diese, durch Ursachen gebunden, miteinander gehen, [aber] 

nach Vemichtung der Ursachen wieder auseinander [d.h. jeder fiir 

sich] gehen."

In unserem Ordinationsritual findet sich der folgende Passus:

20 a 4f. tumem putantimem waiptar asarintamts [pai]yne winassalle ... eske 

nawanti taritsi

"Darauf soil er [scil. der Kandidat] den Acaryas einzeln [d.h. jedem 

fur sich] vom Altesten [dem Senior] bis hin zum Jiingsten die FiiBe 

verehren."

Zum formalen Verhaltnis von waipte zu den erweiterten Formen waipt-ar und 

waiptay-ar ist im einzelnen folgendes zu bemerken: waipt-ar laBt sich als 

regelmaBige Distributivbildung zu waipte auffassen (mit Unterdriickung des 

vokalischen Wortauslauts wie in somo "eine": somar, kusane "eine bestimmte 

Miinze": kusanar), wahrend waiptay-ar entweder von alterem *waiptay- oder - 

mit d-Umlaut - von *waiptay- gebildet ist. Da nun auslautendes wtoch. -e eher 

auf alteres -ay/-ai als auf -ay zuriickgefiihrt werden kann - so konnte etwa der 

Ausgang der 3. Sg.Prat.Med. -te liber alteres *-tai auf idg. *-toi zuriickgehen 

wird man sich unbedenklich fur *waiptay- (*waiptai) als Vorform von waipte 

entscheiden.

Dieses *waiptay- laBt sich nun ungezwungen als Entlehnung aus einem iran. 

*hwai-pati- deuten. Wegen des auslautenden -ay- ist jedoch von einem obliquen 

Kasus mit vollstufigem Stammsuffix (iran. -az’-) auszugehen, und zwar kommt 

wegen der fur toch. waipte I *waiptay- erschlossenen Grundbedeutung "fiir sich" 

offenbar nur der Dativ, d.h. iran. *hwai-patayai, oder aber - als syntaktischer 

Vertreter des Dativs - der Genitiv, d.h. iran. *hwai-patais, in Betracht. Als erstes 

Ergebnis ist somit festzuhalten, daB toch.B waipte / *waiptay- die Exi-stenz 

eines iranischen Dat. *hwai-patayai bzw. Gen. *hwai-patais in der Be-deutung 

"fiir sich (selbst)" sichert. Damit tritt ein Beleg zutage, der fiir die Frage nach der 

urspriinglichen Bedeutung von idg. *poti- von einiger Bedeutung sein diirfte. 

Nach herkommlicher Ansicht wird die Bedeutung "Herr, Gatte" aus einer alteren 

Bedeutung "selbst" (in lit. pats und der adjektivischen Ableitung av. xvae- 

pai'&iia-, ap. uvai-pasiya- "belonging to self, own") erklart (s. z.B. IEW). Dieser 

Auffassung hat Szemerenyi (1964: 337-373) entschieden widersprochen. Nach 

seiner ausfiihrlich begriindeten Meinung kommt *poti- allein die Bedeutung 

"master, lord" zu. Weder das Baltische noch das Iranische biete irgendeinen 

Anhaltspunkt fiir ein angebliches idg. *poti- "selbst" (1964: 372f.). Iran. *xwai-
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pati- erklart Szemerenyi als "master of himself, independent", von dem das 

Adjektiv *xwai-pati-a- in der Bedeutung "referring, belonging to the master; 

belonging to one as a master, one's own" abgeleitet sei (1964 : 364). Angesichts 

von toch.B waipte / *waiptay- wird man jedoch nicht umhin kbnnen, die Frage 

nach der Grundbedeutung von idg. *poti- emeut zu iiberprufen.

Ein weiteres Problem, das toch.B waipte / *waiptay- stellt, diirfte auch das 

Interesse des Iranisten beanspruchen: Iran. *pati- tritt uns hier - anders als im 

Faile von waipecce < *hwai-pati-a- - in einer synkopierten Form entgegen. Das 

Problem der synkopierten Formen von pati- als Endglied eines Kompositums ist 

von Szemerenyi (1975: 354ff.) eingehend behandelt worden. Die Komposita mit 

iran. pati- "Herr, Anftihrer" konnten sich im Mitteliranischen in zweifacher 

Weise entwickeln: Entweder erscheint pati- als -bad (oder -bed, -bud) oder der 

Vokal wird synkopiert (mit Ubergang von -pt- zu -ft-), vgl. etwa mp. hazdrbad 

(ein hoher Titel, wtl. "leader of a thousand") neben hazaruft (< *hazaraft mit u- 

Umlaut vor dem folgenden Eabial). Beide Typen liegen auch in iranischen 

Lehnwdrtem im Armenischen vor (vgl. hazarapet neben hazarawuxf) und finden 

sich ebenfalls im Baktrischen wieder (vgl. ^pvo(3ido Beamtentitel, etwa 

"Waffenmeister" neben ua^apo/TO, d.i. hazaruxt, Titel eines hohen Beamten (s. 

Davary 1982).

Es laBt sich nun mit hinreichender Sicherheit feststellen, daB die Synkope in 

toch.B waipte / *waiptay- nichts mit der mitteliranischen Synkope in Formen 

wie mp. hazaruft, dibiruft "chief secretary" zu tun hat. Die mittelpersische 

Synkope ist nach Szemerenyi (1975: 358) etwa in die Mitte des dritten Jh.s n. 

Chr. zu datieren; toch.B *waiptay- muB jedoch wegen des bewahrten Di

phthongs spatestens in fruhmitteliranischer Zeit entlehnt worden sein. Es er

scheint sehr fraglich, ob die Synkope in waipte I *waiptay- iiberhaupt auf das 

Konto der iranischen Gebersprache zu setzen ist; viel naher liegt es, fur 

*waiptay- von einer unsynkopierten iranischen Form von pati-, allerdings mit 

palataler oder labialer Umfarbung des Wurzelvokals, auszugehen. Eine solche 

iranische Ausgangsform hatte im Tocharischen iiber *waipatay- ebenfalls zu 

*waiptay- fiihren miissen. Umfarbung des Wurzelvokals von pati- zeigt sich 

nicht nur in den mittelpersischen Komposita auf -bed und -bud, in den 

armenischen auf -pet und in den baktrischen auf -|3l6o, sondem auch in 

khotansakischen Personennamen wie Hvrriviti (d.i. *Fri-vid < *friya-pati-)1062 

und in den in den Niya-Dokumenten iiberlieferten Titeln jenavida, dasavida und 

sadavida, die nach J. Harmatta (1960) aus iran. *zaina-pati~, *dasa-pati- und 

*sata-pati- zu erklaren sind.1063

Mitteliranische Synkope von pati- "Herr, Gebieter" scheint dagegen in drei 

westtocharischen Personennamen, die in unpublizierten Texten der Pariser 

Sammlung uberliefert sind, vorzuliegen. Es handelt sich um das mehrfach

1062 Den Hinweis auf diese und die folgenden Belege verdanke ich Herm Dr. Dieter Weber 

(Gottingen). Ausfiihrlich dazu jetzt Weber (1983).

1063 [[Hier ware die Ub. dieser Titel zu erganzen: "Herr des/eines Heeres"; "Herr liber zehn 

[Soldaten], lat. decurio; "Herr liber hundert [Soldaten], lat. centurio".]]
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bezeugte Cinaupte sowie um die je einmal belegten Citraupte und Wiryaryaupte, 

deren Hinterglied sich, falls richtig als -upte abgetrennt, unmittelbar mit mp. -uft 

in hazdruft und dibiruft vergleichen laBt. Cinaupte enthalt als Vorderglied skt. 

jina- oder etna-, Pl. "die Chinesen". Schwer zu beurteilen ist dagegen der Name 

Citraupte. Eine Verbindung mit iran. *cz'Era- "glanzend" scheint nicht in 

Betracht zu kommen, da man statt eines altiran. *cii9ra- eine entsprechende 

mitteliranische Form erwarten sollte. Man wird daher eher an eine hybride 

Bildung mit skt. citra- denken wollen. Wirya- (fur *wdzya-)1064 diirfte fiber 

*wriya- auf ein mitteliran. */3riya- "lieb" (vgl. khotansak. briya-) aus uriran. 

*friya- zuriickgehen, so daB Wiryaryaupte, sofem nicht iiberhaupt Schreibfehler 

fur *Wiryaupte vorliegt, als "lieber, edler Elerr" zu interpretieren ware.

Im Vergleich mit toch. B waipecce und waipte liegt es nahe, auch in dem in- 

deklinablen Adjektiv B waimene "schwierig" ein iran. *huai- "eigen” wiederzu- 

finden und waimene als iran. Bahuvrlhi *huai-manah- "wer oder was seinen 

eigenen Sinn hat", d.h. "eigensinnig", "schwierig" zu analysieren.

SchlieBlich sei noch auf B ainake (ainake), A enak "gemein, niedrig", skt. nihina 

hingewiesen,1065 das seine nachste Entsprechung in av. aenah- m. "Ubeltater" 

findet1066 1067 und wegen des in Toch. B bewahrten Diphthongs ebenfalls zur Gruppe 

der altesten iranischen Lehnwbrter im Toch. zu rechnen ist.

Ein weiteres sehr altes Lehnwort aus dem Iranischen - unter den bisher bekannt 

gewordenen vielleicht das alteste iiberhaupt - ist toch.B tsain "Bezeichnung 

einer Waffe" (Pl. tsainwa, davon abgeleitet Adj. tsainwasse),'"1' das, wie man 

bisher noch nicht gesehen hat, seine nachste Entsprechung in aw. zaena- m. 

"Waffe" findet. Das stammbildende -a- der iranischen a-Stamme ist bei den 

alten Lehnwbrtem im Westtocharischen in der Regel erhalten und erscheint 

lautgerecht als e (vgl. toch.B waipecce "Besitz" gegeniiber aw. xvaepai&iia- 

"eigen" oder toch.B kertte "Schwert" gegeniiber aw. karata- "Dolch"). Wenn nun 

tsain abweichend als z/-Stamm (vgl. Pl. tsainwa) flektiert, so diirfte das im 

Verein mit dem - ebenfalls dem Iranischen entlehnten - zz-stammigen arm. zen 

"Waffe” darauf hindeuten, daB in diesem Faile von einem iranischen z/-Stamm 

auszugehen ist. Wichtiger ist jedoch der Beitrag, den das tocharische Wort fiir 

die Kenntnis der Entwicklung der idg. Palatale im Uriranischen beisteuert. 

Bedenkt man namlich, daB stimmhafte Affrikaten - genau wie die stimmhaften 

VerschluBlaute - im Tocharischen stets stimmlos werden, so hindert nichts, das 

anlautende ts- von tsain als direkten Fortsetzer einer alt- oder voraltiranischen 

Affrikate dz in Anspruch zu nehmen. Ist diese Annahme richtig, so spiegelt toch.

1064 Zum Ubergang von a > i nach Labialen s. Krause-Thomas (1960: 49).

1065 Bereits von Hansen (1940: 146) als iranisches Lehnwort erkannt.

1066 Ferner steht mp. ’ynykyh "Gewalttat".

1067 Die richtige Bedeutung von B tsain ist von Couvreur (1954: 246 Anm. 55; 249) erkannt 

worden.
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B tsain einen Lautstand wider, der in keiner der bekannten altiranischcn 

Sprachen mehr erhalten ist. Als Quelle fur das tocharische Wort kommt 

demnach nur eine alt- oder voraltiranische Sprache in Betracht, in der idg.

im Wortanlaut noch durch die Affrikate dz vertreten ist. Toch.B tsain erweist 

sich damit als eines der altesten, vielleicht sogar als das alteste, der bisher 

bekannt gewordenen iranischen Lehnwbrter im Tocharischen.

Ein weiteres Beispiel fiir toch. is- (vor)altiran. dz- kbnnte B tsainne 

"Schmuck(stiick)" liefem, falls es - wie1068 auch B tsain "Pfeil, skt. isu- - mit 

der in aw. zaya- m. "Gerat, Ausriistungsgegenstand", khotansak. dysan- "to 

equip, adorn"1069 1070 * < *a-zai-nd-), b.sogd. zywr "collier, bijoux", np. zevar "ome- 

ment" usw. vorliegenden iranischen Wz. *zai- "to equip; adorn" zu verbinden 

ist. Eine toch. B tsainne formal genau entsprechende iranische Bildung ist 

bisher noch nicht gefunden worden.

Ein weiteres sehr bemerkenswertes und ebenfalls sehr altes Lehnwort aus dem 

Iranischen ist der westtocharische Name der Inder: In unserem Ordinations- 

ritual findet sich zweimal ein Adjektiv yentukafme "indisch”. Man vgl. etwa: 

KVacl8a4f. tumem [kajrmapaya wesencatse tonak rekauna yentu-kane'"" 

pele we[s]a(le II srn)otu bh(ada)nt(a) s(amghah)

"Darauf soil derjenige, der die Karmavacana spricht [d.h. der 

Karmavacaka], genau diese Vorte auf indisch sprechen: 'Es 

hbre die ehrwiirdige Gemeinde!'"

Das Adj. yentukanne setzt nun nach dem Verhaltnis rsdke "rsi": Adj. rsakanne 

und panakte "Buddha": Adj. panaktanne ein yentuke "Inder" voraus. Dieses 

yentuke ist, wie man bisher noch nicht gesehen hat, tatsachlich belegt, und zwar 

in Nr. 424 b 6, wo nicht mit Sieg-Siegling yentu kemne "in das Land Indien (?)", 

sondern yentukemne, Lok.Pl. von yentuke, zu lesen ist:

//// ka yentukemne masa”... ging zu den Indent.“10/1

Gegen den Ansatz eines *yentu, das schon Bailey (1967: 414) mit dem irani

schen Namen fiir Indien (vgl. ap. hindu~, aw. handu-, hindu- usw.) zusammen- 

gestellt hatte, spricht zum einen, dab in Verbindung mit einem Landes-, Ein- 

wohner- oder Kbnigsnamen nicht kem "Erde, Erdboden, Statte", sondern yapoy 

"Land" gebraucht wird (vgl. etwa daksinapat ypomnamem 110 a 7, maga- 

tassemts ypaunane 408 b 2),1072 zum anderen, dab eine Entwicklung von *in- zu

1068 [[Auf den semantischen Aspekt dieser Gleichung geht Schmidt leider nicht ein. In KZ 97 

(1984), 152 hatte er die Gleichung tsain = skt. isu- "Pfeil" angegeben]].

1069 Das iranische Belegmaterial bei Emmerick (1968: 10) und Bailey (1979), s.v. aysan-.

1070 Sic! Der Schreiber der Blatter 11 bis 19 neigt zur Einfachschreibung von Doppelkonsonanz.

10/1 Angesichts des undurchsichtigen Textzusammenhangs laBt sich nicht entscheiden, ob hier der 

Bewohnemame im Sinne eines Landemamens gebraucht ist. Es ist eine in den idg. Sprachen 

weit verbreitete Erscheinung, fiir das Land den Vdlkemamen zu verwenden. Man vgl. etwa 

Beispiele wie lat. Caesar ex Menapiis in Treveros venit oder gr. eig <PotKeag etropevTO. 

Ausfiihrlicher dazu W. Schulze, KZ 41 (1907), 168 mit Anm. 3 und H. Jacobsohn, KZ 57 

(1930), 97.

1072 So vermag denn auch Thomas (1969: 255.) als einzigen Beleg fiir die Verbindung von kem mit 

einem Landemamen nur unser yentu kemne beizubringen.
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wtoch. yen- in zweisilbigen Wbrtem ganz singular ware. Geht man jedoch von 

dreisilbigem yentuke aus, so laBt sich dies hinsichtlich Silbenstruktur und 

Vokalismus der beiden ersten Silben mit dem Typus der Privativa mit wtoch. 

e(n)- wie esuwatte "ungegessen" (Wz. su-) und dem Typus der Partizipia 

Prateriti mit Reduplikationsvokal e wie pepyutku "zustande gekommen" (Wz. 

pyutk-) vergleichen. Wie man nun auch immer den e-Vokalismus der ersten Sil- 

be erklaren mag - eine befriedigende Erklarung ist bisher noch nicht gefunden 

-,1073 man wird davon ausgehen durfen, daB sich bei diesen Privativ- und Partizi- 

pialbildungen das urtocharisch vorauszu-setzende a der ersten Silbe vor a, i, u 

der folgenden, d.h. der Wurzelsilbe, zu gtoch. a, wtoch. e entwickelt hat. Ganz 

entsprechend laBt sich nun dreisilbiges yentuke < *yantuka- < *ydntuka- und - 

mit *yd- < *z-1074_ auf *intuka- zuriickfiihren, das aus einem iran. *hinduka- (vgl. 

etwa mpB. hinduk "Inder", mpT. hyndwg ds., b.sogd. ’yntkw "Indian" usw.1075) 

entlehnt ist. Fur eine sehr friihe Entlehnung des Inder-Wortes spricht nun, daB 

die wesentlichsten Phasen der Lautentwicklung, die yentuke im Tocharischen 

durchlaufen hat, bereits der gemeintocharischen Periode angehdren; nur die Ent

wicklung von *yantuka- zu yentuke, die ja auch die nach Winter aus dem 

Baktrischen stammenden Lehnwbrter wie perne, retke usw. mitgemacht haben, 

fallt in einzelsprachliche (d.h. westtocharische) Zeit. Stellt man nun in Rech- 

nung, daB sich die Spaltung des Gemeintocharischen in die beiden uns bekann- 

ten Dialekte West- und Osttocharisch mit den Mitteln der Glottochronologie - 

bei aller gebotenen Vorsicht - etwa in das erste nachchristliche Jahrhundert 

datieren laBt, so scheint es nicht allzu gewagt, die Entlehnung eines iran. 

*hinduka- bereits fur die spatachamenidische Zeit anzunehmen.

Es erscheint verfriiht, auf Grund der wenigen hier behandelten iranischen 

Lehnwbrter weitergehende Schliisse, etwa zur genaueren Bestimmung der 

iranischen Quelle (bzw. Quellen) sowie zur Lokalisierung des Entlehnungsvor- 

ganges ziehen zu wollen. Dazu wird man weitere Materialfunde abwarten 

miissen. Es gilt jedoch festzuhalten, daB sich nunmehr - unter EinschluB der hier 

besprochenen Lehnwbrter - iranisch-tocharische Sprachkontakte iiber einen 

Zeitraum von mehr als einem Jahrtausend bis in alt-, mbglicherweise sogar vor- 

altiranische Zeit nachweisen lassen.

1073 Zu den tocharischen Privativendungen zuletzt Van Windekens (1985: 250-253).

1074 Dazu zuletzt Normier (1980: 256, 259).

1075 Das iranische Belegmaterial ist zusammengestellt bei Bailey (1967).
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