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TOPOLOMaSTIK AL5 t s i l s y s te m  der

SPRAGUE USD ALS SUBSTRA'J?

G.Kert

Petrosavvod.sk

Die nom inativische Lexik wird in  zwei K lassen e in -

g e t e i l t  -  d ie a p p e l la t iv is c h e  and d ie  onoiaastische. In der

^prache v o l lz ie h t  s ic h  ein  Ubergang der a p p e l la t iv is c h e n  

in  die Ѣ op on oiaa s t  i  s с he Lexik und umgekehrt. Diese zwei 

Wortschatzklassen unterscheiden s ic h  voneinander n icht nur 

durch ihren inneren Sinngehalt sondern auch durch Funk- 

tionen. Das Appellativum b e s i t z t  eine so genannte innere 

Wortform - die Bedeutung. Neben dem Benennen, d .h . der 

Bezeichnung von Gegenstanden und Erscheinungen der re a -  

len  iV irk lichkait  e r f l i l l t  d ie a p p e l la t iv is c h e  Lexik  die 

Funktion der Verallgemeinerung and der Wiedergabe von Be- 

g r i f f e n .  Die toponomastische Lexik hat keine innere V/ort- 

form and ihre Aufgabe i s t  nur die Namensgebang -  d ie  Be

zeichnung der n a td rlich en  und kunstlichen  O bjekte.der 

Umwelt.

Bei der Behandlung der toponomastischen Lexik kann 

man le ic h t  nachweisen, uass e in ig e  Ortsnaraen ihre  seman- 

t isc h e  Beziehung zu den A p p elativa , auf die s ie  zuriick- 

gehen, noch d e u t l ic h  b eibeh alten . Sine andere Ortsnamen- 

gruppe hat ihre semantischen Sntsprechungen im ap p e lia -  

t iv i s c h e n  '//ortschatz e in gebu sst, deslialb l a s s t  s ich  d ie se r  

Zusammenhang nur durch die etymologische Analyse heraus-
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s t e l l e n .  Die Entsprachungan f a r  einen Ortsnamen ( f a l l s  

solche nachweisbar sind) finden s ich  entweder im. u ra ltan  

.Vortbastand der ja w a il ig a n  Oder e in er  nahvervvandten Oder 

aber e in er  systamfremdan Spracha. Die Ortsnamen, walcha 

Sntsprechungen in systemfreinden Sprachan liaben, gehoren 

gewohnlich zum Substratortsnamangut.

i/Vorin t re ta n  e ig a n t l ic h  iihnlichkaitan  und Untar- 

schiede nominalar a p p e l la t iv i s c h a r , toponomastischar und 

substrat-toponom astischar Laxik  zutaga? Gameinsam fu r  a l i a  

d iese K lassen der Nominallaxik i s t  die k a t e g o r ie l la  Zuga- 

h o r ig k a it  a inas konkretan Wortes dern bestimmten R e d eta il  

u.zw. der Katagorie der S u b stan tive . A lla  d iase Klassan 

das ivortbastandes konnan a ls  Komposita und a ls  Bastand- 

t e i l e  von Wortvarbindungen a u ft ra ta n ; s ia  vverden e in ar 

grammatischan Wortvaranderung untarworfen. Da i s t  abar 

die A hnlichkeit d ia sa r  le x ik a l is c i ia n  K lassan zu Ende.

Neben dan obangenannten Gainainsamkaiten weisen d iasa  

IClassen der Nominallaxik auch w esantliche Untarschiada 

au f. Diese Unterschiede konuaan vor allam in dar Samantik 

zum Ausdruck. Die A p p e lla t iva  varfugan uber eine innara 

Viortforia, d .h . s ia  haban eina Bedeutung. Dadurch i s t  ihra 

Eah igkait  zur Varallgamainarung badingt. Das Wort v e r a l l -  

gamainert aina K lasse  von g la ic h a r t ig a n  Gagenstiindan und 

B e g r i f fe n .  Das Wort kann sogar e in iga  Badautungen haben. 

Diesa Badeutungan werden durch dan nontext gapragt und 

la ssa n  s ic h  nur im Kontaxt erkannan. Das Wort " le b t "  im 

Kontext. Die Verban, walcha fa h ig  s in d , an s ic h  Nomina zu
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binden, unterstiitzan e in e r s e i t s  d ie  Bedeutung der Nomina, 

a n d a ra rsa its  b ie t a t  d ie V ie l i 'a l t  der nontexte, d .h . dar 

Nomina, d ie Varben und andare vVortarten an s ich  binden 

konnen, eine pofcentielle  Libglichkeit fu r  die Entstehung 

von neuen Badeutungen. Besonders ausgepragt i s t  d ie innare 

inhalfcliche Wechsalbeziehung zwischen den Besfcandfceilen 

eines Kompositums, das im nontext -  ira Syntagma fu n k tio -  

nirfc. Zur iViederspiegelung der Objekte und Erscheinungen 

der re a la n  W irk lichkeit  b ilden  A p p e lla t iv a  in  o s t s e e f in -  

nischan Sprachen u .a . im Lappischen Komposita. her vor-  

liegende B a it ra g  stilt  zt s ic h  auf das lappische Sprachgut 

von Kola - Lappen. Die Valenz der A p p e lla t iv a  -  Nomina 

wird durch d ie  M oglichkeit der Wiederspiegelung der 

objektiven  R e a l i t a t  bestimmt und g e ra g a lt .  'fheoretisch  

i s t  eine Unmenge von zwei, - d re i  -  und m ehrgliedriegen 

Wortverbindungen (Komposita) mbglich, im praktischan  

"Sprachleban" i s t  abar d iese Auswale der Zusammansetzung- 

en streng  re g le m e n tie r t . Nebenbei g esagt ,  wenn wir die 

Filgungspotanz der Nomina im a p p a l la t iv isc h a n  und im to -  

ponomastischan Wortbestand v a r fo lg a n ,  so konnen wir schon 

auf den e rste n  B l ic k  einen gewissen Unterschied in  der 

an d iesen  Zusaramensetzungen b e t e i l ig t a n  Lexik  erkennen. 

(Die Frage uber nominale Verbindungen in a p p e lla fc iv i-  

schen und toponomastischen Nomina konnte wohl zum 

s p e z ie l le n  in teressan ten  Untersuchungsthama warden).

Noch me hr, auf der Anfangsstufe der , om inalisierung von 

geographischen Objaktan konnen n icht nur nominalkoiaposita
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sondern auch. апаегѳ tfortverbindungeii u .a .  a d je k t iv isc h e  

(mit A djektiven) sowie a n a ly t isch e  (Zusaiamensetzungen mit 

Fra  -  und Posbpositionen) verwenaet werden. A is  B e is p ie l  

s e i  h ie r  die Bezeichnung eines geographischen Objekts im 

Lappischen angefuhrt, die m ibtels e in er  a d je k t iv isc h e n  Kon- 

s tru k t io n  g eb ild e t  wurde; U ttsvuoptjaurash "K le in er  See 

kurzer (buchstab lich  "k le in en ")  Haare". Die an dei' Dildung 

d ie s e r  Konstruktion b e te i l ig b e n  A d jektive  konnen auch im 

Komparativ a u ft re te n ,  z. B . : P a iban jarg  "e in  hoheres Kap". 

A nalytische ^onsbruktionen werden auch n o m in a lis ie rb , z.

B . : X iekkvaarvualgashvaair "Ein  miter am Kuckckberg l ie g e n -  

der B erg" , V irr tu a g ash j aur "Ein h in ter  e in er  Anhohenkette 

l iegen u er S e e " ,  Tshodekjaurash "Ein Bee (wo man im V/in te r  

u b e r fa h rt , buch stab lich  "uber den B e e") ,  Toaresmoorast 

"Querunhbhenkette, Berg" (buchstablich  quer Anhohenkette). 

Daraus kann man s c h l ie s s e n ,  dass die Dorter, welhe nomi- 

n a l i s i e r t e  Bezeichnungen der Objekte b ilaen ,im  a p p e lla -  

t iv i s c h e n  vVortbestand "e in  reges Leben" fiihren. In beiden 

F a l le n  hangt die hedeutung jedes G liedes der rfortverbin- 

dungen (dex> nominalen, a d jek t iv isch e n  und analytiseh en ) 

von Bedeutungen der anderen an der je w e i l ig e n  Verbindung 

b e t e i l ig t e n  v/orter ab und stimmt mit diesen uberein. Bei 

der Bildung der Komposita auf a p p e l la t iv is c h e r  Ebene funk- 

t io n ie re n  zwei grammatische Ebenen. Die Grammatik "im 

./ox*tinnern", wenn die G lie ae r  e in es  Kompositums in Uber- 

einstimmung mit der Semantik jed es  G liedes in  geg en se it ig e  

grammatische Beziehungen im ./ort inner n tre te n  und mor-
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phologisch  g e s t a l t e t  werden. Die Grammatik "ausseriial'o das 

Wortes", wann ein  Komposituia in  grammatische Beziahungan 

zu anderen Wortern entsprechend dem Zweck dar Ivlittailung 

t r i t t .

Bobald das kompositum d ie  nominale F unlction e r h a l t ,  

d .h . zur Bazeichnung eines gaographischan Objektes wird, 

beginnt s ic h  die Semantik der einen zusammangesetzten Orts- 

naman bildenden G lieder zu vardunkeln; die ih r  im A pp ella 

tivum zukoimuande R o lle  s p i e l t  s ie  schon nicht mahr. 

Grammatische Formantan im Wortinnarn bussan ihre fruheran 

Funktionan e in  und werden dem Wesen nach zu R e l ik tan .

Die Grammatik "im Wortinnarn" hort auf zu e x i s t ie r e n .

Das semantische wesen des Wortes wird umgewanaelt, w e i l  

s ic h  dessen Funktion verandert hat. Die Hauptfunktion des 

Wortes, seine P ra d est in a tio n  i s t  j e t z t  das Benennen des 

Objektes und a l s  Folge daraus - die Adressfunktion. Derm 

das Objekt, in  dar Reiiia von anderen abgesondert, muss ja  

n icht nur benannt werden sonaern auch ortsgebunden se in .

Semantische V erluste  beschlaunigen den Frozess der 

Verwischung n icht nur dar Morpheme sondern auch der an 

der Bildung einas Zusammengesetzten Ortsnamsns b e t e i l i g t -  

en .Vorter. Die zerstorende Einwirkung der syntaktischen  

Phonatik v e rst i irk t  s ich  besonders im Wortauslaut. Die 

fu r  das Kompositum auf a p p e l la t iv is c h a r  Ebene charakte- 

r i s t i s c h e n  Analogiegesetze v e r l ie r e n  in  toponomastischer 

Lexik ihre Gu.ltig k e i t .  E in ige B e is p ie le  fu r  die "Ver

wischung" eines T e i l s  dar Ortsnaman b e i deren
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Desemantisierungi </)utnjarmajok (vgl.Auo66 "Geschoss, Ku- 

g a l "  + norba "Wiese, wo G an sed iste l wachst" + joGk 

" F lu s s " ) ,  Eneman (v g l .  ^nna , enna "Nacht" oder Enno, Inna 

Name + mann "Mond"), T e r s rk e l l ja u r  (v g l .  to rvas  "dunkel, 

teerschw arz" ♦ k u e l l  "F isc h "  4- ja u r  "S e e " ) .  Eine neue 

Q u a lita ts s tu fe  e r re ic h t  die toponomastische Lexik  dann, 

wenn s ie  a l s  S u b s t ra t le x ik  der entlehnenden systemfremd- 

en Sprache au fzu treten  beginnt. (Die Analyse der Adap- 

t ie ru n g  der Ortsnamen in nahverwandten Sprachen gehort 

n icht zum Z ie l  des vorliegenden B e i t r a g s ) .

Die Adaptation der toponomastischen Lexik auf der 

Ebene der systemfremden Sprachen kann man am B e is p ie l  der 

E rsch liessu n g  des lappischen Ortsnamengutes durch die 

ru ss isch e  Sprache zeigen. Wir w ollen es auf p h on etisch er, 

morphologisch -  syn tak tisch er  und semantischer Ebene 

veranschaulichen. Vor allem s e i  bemerkt, dass die 

E rsch lie ssu n g  des lappischen Ortsnamengutes durch die 

ru ss isch e  Sprache anscheinend zwei Wege gegangen i s t .

Der e r s te  n a tu rl ich e  V/eg i s t  d ie Aneignung der lappischen 

geographischen Namen durch die Russen im V erlaufe  der 

allm ahlichen ru ss isch en  K o lon isa tion  der Kola -  H a lb in se l. 

D ieser Vorgang s o l i  noch in  XI. -  X II .  Jh .  begonnen haben. 

Die Ortsnamen so lch er  Art sind in  ru ss isch en  h is to r isc h e n  

Dokumenten aus X V I.-  X VIII. Jh .  d eu t lic h  f i x i e r t  (Urkund- 

en, In v e n ta r l is te n  von verschiedenen K lo stern , K a u fb r ie fe ,  

vorhandene Zahlungsbucher u . a . ) .  Der zweite spatere  Weg 

i s t  die H erste llu n g  der geographischen Landkarten durch
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verschiedene kartographische D ie n s ts te l le n .  Das phonetische 

System des Lappischen unterscheidet s ic h  w esentlich  von 

dem des Russischen. Das Lappisch hat lange Konsonanten 

und Geminaten, e in ige  Vokale warden phonologisch nach 

Lange und Ktirze entgegengesetzt. Der Vokal -  und Konso- 

nantenwechsei durchdringt das ganze Sprachsystem. AIL das 

kommt im Russischen n icht vor. Lm Lappischen g ib t  es 

VokaLe und Konsonanten, weiche im Russischen n icht vo r-  

handen sind . Dadurch entstehen bestimmte Gesetzmassig- 

k e iten  b e i der Adaptation von Lappischen Ortsnamen im 

Russischen. ALle sp e z if isch e n  phonetischen Besonderheit- 

en des Lappischen werden im Russischen n a tu r l ic h  n iv e l -  

L i e r t .  Rs b ie ib t  nur das e rh a lte n , was das ru ssische  Ohr 

vernimmt ( in  Analogie zu Lauten der Muttersprache) und 

was der Sprechapparat hervorbringen kann. Trotzdem werden 

e in ige  e ig e n a rt ig e  lappische Laute u .a . stimmhafte A f f r i -  

katen 3 und 3 im gesprochenen R u ssisch  wiedergegeben.

Bei der Adaptation der lappischen Ortsnamen auf l e x i -  

k a l is c h  -  Ortsnamen entsprechende Genusendungen.

Unter Berlicksichtigung des weiten V erb re itu n g sgeb ie t- 

es vom lappischen Ortsnamengut im Norden des Ruropai- 

schen T e i ls  der UdSSR i s t  das Problem der H erausstellung 

des lappischen S u b stra ts  und der Adaptationsweise der 

lappischen Ortsnamen im Russischen a l s  e ines der akhuel- 

l s t e n  anzusehen.
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