
V. Die volkstümlichen landwirtschaftlichen Geräte
im heutigen Anatolien

A. I)er altaische und fernöstllche Hinterprunrt

l)ie 'l'tirktlt kar¡tt'n nach.,\ttatolit'rt clst inr t'rstcn \¡iertel rles ztvciten n¿rrrh-
trhristli<rhcn ,laltrtat¡stnrls. \¡rlrltcr hatten sit cinc rvtite W¿r¡rclerung ¿rus cle ¡
lltittlcrt'tt rrntl tistlichcrt 'l't'ilcn r\siens rlurt:h Pelsien und 'lr¡rkcstarr hinter
sich gt'lrrlrcht; in rlen (ìrrllietcn, tlie sic r.trliesscn, hattrrn sic als Nornatlen grr_
lcllt. l)ie -l-iirl<cn gt'hiirt'n zu rìrn altais.hcn \riirkcln, clcnrn ITrlleilnat (ì..1.
Iì.rr¡sTl';tr't irgt'tttlu'o irr .lchol Irzr'. I Iirrg:rrr-(ir:lrirgt. nnnir¡rtrt. Iìr t.t,ilt rtit,
altaist'llt'n S¡rt'lrt'ltt'n in vicr Ilatr¡rtgrrr¡r¡re¡r r.i¡l: rl¿rs ltorcalrischt.. rlus 'l'tr¡-
gusisr:hc, tlls illongolische untl tlic'l'tirlts¡rr¡tcht,n.

r\ls tlit"l'[irlicn lttts tltrtt i\ltaigrgcrrrlt'n aufgcbrocht'n rvalr:n, l<anren si¡ ss¡r
I'it'l IniI tlcn Cltittest'n in I]t'riihnlng, \ron rle¡1r¡ ¡;i¡ ¿rrrch die Ånfangsgriirrrìc
rler Lantls'irtst:hafI lcrntclt, olrs'ohl sie hau¡rLsiir.hlicrh Nonl¿trlt'n l¡litrþcn. [ìin
lJervcis fiil tliescn ll,infltrss ist tlus \¡orko¡¡llrr.n einigtrl chincsischer.\\rärtt-r.
itr rler lanthvirtsclllftliche rr 'l'clnrinologit' rler tiirhischcn S¡trachcn. ln C¡ina
t'¡ttstitntl rlit ¡rrilrritive Lantlu'ìrtschaf t n,rihrcntl rlt's Ne oli[hil<ul¡s. I)i¡ [ìhine.e¡
hallt'It l'it:lle icht ¡licht stl vicl lanrln,irtsch¿rltliches \\Iisscn von ¿ìlì(lt,rclr \¡tilkcrn
i'tllcr¡rotrtt¡tt'tì, tt'itr bcis¡tielsl'cisc tlie lt)rrro¡riicr. r,otr rlcn Völliern ¿ts Na¡¡¡
Ostcns' Ill rler I Iatt¡rt,s:rclte schttft'n tlic Uhineserr ihrc I-¿rnrll,irls¡|irft sellrst.
llngelatrgett voltt (ìralisLoch-Ac-krrburr irr rlcr neolithischelr Zcit, unrl naclr
rlt'r Jleilrttng tlt'r' Archtiologen isL 'l's'i-rnin-y:ro-chou rler Sc¡ìt¡ss¡ru¡lit rlcr.
chint.sisclrrn printitir,cn Lanrlrr'irtschalt,.

\\'lt.t.t,rrt \Vivt'soN, Iiarlr. (livilization in China (l,onrlou 1.9(i(i, \¡ors,¡rt yo¡
Srtr'rltL' Ptrlrlttr'), s<:hl'eihL (S. 7): ,r\\Iil-h our ¡rrescnt knorvltrdge [[at agr.icLrltr¡'ltl
comluunitirs \\:clrì erìlerging ir \\'tster¡r ¡\sia soon aftt'r 10.000 IJC, ancl rvriti¡g
anrl lit.t'rate t:ttltt¡re rlcvelo¡ting from Lltt'fourth r¡rillenniur¡ llI orr¡,a¡ls in
l.hc saltte rcgioll, u'tr n¿rLur¡rlly asli x'hc[he.r thc ancicnt civilization ol Uhina
is ol cqrraì ilnti(lttit\', antl u,l¡r'thel its oligins n,ere rlrrc to ilrltr¡r¡nrlent 9r
tlerir.ative lttt:tol's,r Arrl ltt'itle lìragen antrr'ortet \\¡,r.rsoN verneincncl. t\us
China lit'gert t'iltsttvcilen nicht so altc r\ngalrrrn vor n,ic aus <lc¡r Nahen Ostt,n.
Zs'ar gilrt cs atls,Ja¡tan einigrr (ìla-I)aticmrrgcn, nacll flt,nt¡ rnan clorL elrtrnso
friih x'ie ittl \¡tlrtlercn orient gleich u,cit ¿ruf <lenr Gclrit't rltrr Iier¿rmik gek6¡r-
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Íren \\'ar, abcr rvas dic ülrrige urateriellr: Iiulttrr angcht' rit is not before [he

nri¿dlc of [he second nlillennirtm ßC that \\'c can rvith any confidence stts¡rcct

thc ¡lrtsence, in ân alrcady highly devclo¡tt'tl alrtl essentially Chinese cultrrre,

of sornt' intrusivtr elc'nrents from the \\¡est.r

.Lrr:eups (ìRRnu'r, Ancicnt China lroltr the Reginnings to the Entpire (trans-

latetl from tþe French by Iì.n'vrtox¡r [ìttor¡nr-r, Lotttlott 19{i8), hctrachLet

(S. 3l) dic E¡rtstchung clel chinesischen LanrhvirtschafL im NeoliLhikttm als

sthr unsic[cr: r\Ve still do not knou'in r¡'hich period ¡rolisltetl stonc lvas first

rusecl in China, or u'hcn the first attem¡rts n'ere ntaclt' trt agricttlturc anrl stock-

hr*erli¡rq. T[t fourth millenium h¿rs sometilncs t¡ct'¡t ¡rut forrvarrl as a tentative

¿atc. lt lìas sot¡ìr. lilielihood anrl lvt. nray a<lopt it for the tiule bcing.r -
\\¡irÌ er ferner feststcllt, entstandt'¡r rlie neolil.hischen liultuten i¡r China lin
thc ¡'oqrle.d vallcys r¡f liorth China anrl the Ycllorv River lt¿rsin: the valle.ys of

Wt,i, the Ching and the up¡rer reacltes of the FIan in Shcnsi, IreIl vaììey in

Shansi, antl tlte Lo and the midtlle Ycllow River valleys in Flonan¡r. Auf S. 4tj

rveist (inHxr¡. darauf hin, dass rn¿rn rlie ältt'stc I{ultur (lhinas lange fiir cint:

landrvir[schaftliche I{ultur gchalten hat. 'l'atsache ist seincs lìrachtens jetloch

fslgen{es: rIt rvas only nluch later, cluring l"he last five hunrlrecl ycars llefore

the (lþristiarì erâ, that Norllt (lhina ¡rnd tlte Yangtsc valley becanle a vast, clen-

srrly po¡lulated art-'¿t thal, rvas continuously farmed. The deveìo¡rment of a state

structurt, unknown in thc archaic ¡lcriorls, ltatl bcen nectìssal'y for this to
hap¡rcn, liketvise thc tliffusiott of thc new iron-casting tecltniqllc.ù - I)er bc-

rühmte (ìhina-SJrczialisl, cler Sorbonne hält aìso tlit' E¡ltstchttng clet l-antl-

rvirtschaft in China für cine zier¡rlich s¡rätc lìrscltt'inttng, trnd rvir habcn attclt

noch keinerlei sichcrc Cla-Datierungen, rlie beueisc'n s'ürdeIr, class sclton in

vorgeschichtlicltcr Zc.it in China Lanrlu'irtschnft gt'triellen \t'orrlen rvärc -
in einem relativ kleinen Gcbiet ka¡rn das zrvar tler Fall ges,cst'tt st'itr. hn ühri-
gen ist aucìr zu beacìrten, tlass die von (iruNtl'als neroli[hische Zcit tles'1.

Ja¡rtause¡rcls v.Chr. bezeichnete lÌ¡loclte schon der s¡rätchalkolitntt.t,,"n Zcit

des Nahen Ostens entsPricht.
Im (iegensa[z zu clcn antlerelt l.'orschcrn h¿ilt der St:hn't'dt'l).rc'l'nolztrl ilt

scinc¡.¡r \\¡erk rslag¡tn och anrlra tröskrt'tlska¡r,r ([)cr Flegt'l uncl antlerc I)resch-

gerâte; Stockholm 1913, S. 178 f.) es für siclrt:r, rlass (ìhina tlie Lantlrvirtschaft

aus rlt'nr \¡or<lr.ren Oricnt, ja sogar von ettt'o¡rüischt'n Iiultttrt'tl [illcrnollllltelì
hat. tlr sagt (S. 178): rllycrket Lyder ¡rii att rlen liincsiska kttlturcn vtrxit fram

¡n(ìer liygiyanrle tillskott och irn¡lulsel från clc fr¡it¡rreasi¿rtisl<a oclt t'tttopcisl<a

kulIul'r't'na. I)r. viktigastc vligarna för clt'ss¿r kultttn'ågor ha g:itt i tttkantcrn¿r

¿rv rltl stora transasiatisÌ<¿r ste¡l¡lbältct hnytanclc l(ina till Sydrysslantl oclt

F'räntre Orieuten. Anrlra lecltr ha fràn Frärnrt'Orie¡ltett passcrttt Iìränlre In-

rlien oc[ {¿irifrån gått vidart gcrnorn Bunna clk'r u¡l¡l gcnom bergs¡rasst'n till
Ostl"urkt'stan. Rerla¡r undcr neolitisk tirl kan ¡rtan i I(in¿r s¡råra l<trlttrrrlrag,
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som visa vllsterut.pr Er behauptet, dass aus Gegenständen der chinesischen

Bronzezeit Einflüsse cler euro¡räischen bronzezeitlichen l{ultttren ìreraus-

zulesen seien; als Vermittler nimmt er sibirische Nomader¡ståmme an.

Speziell über die Landrvirt'schaft ist Tnotzrc (a.a.O. S. 179) folgender Mei-

nung: rrPå jordbrukets omr.idc synas influenserna från de mediterrana och

fréimre asiatiska kulturerna ha varit starkast. Flera grundläggande element
i de egyptiska, babyloniska, indiska och kinesiska högkulturerna äro gemen-

samma: oxe, plog, vete, konstgjord bevattning. Oxen togs i bruk i Kina möj-
ligen i sen neolitisk tid, vetet, under tidig bronsålder, medan den oxdragna
plogen är påvisbar först på 300-talet f.Kr. Ett särskilt skrivtecken för plog
och faktiska uppgifter om kreatur som plogdragare finnas först från Han-
perioden. Det är troligen det enkla årdret med handtag och sula i ett stycke,
som då införes. Det är besläktat med årder bl.a. i det gamla Egypten och Ba-
bylonien samt större delen av Asien, men år i stora delar av Ostasien undan-
trångt av en yngre typ. Bland andra jordbruksredskap kunna vi följa den s.k.
vidjeharven, en ram med inflätande vidjor, från Sydeuropa över Mindre Asien
och Ukraina, Armenien, Iran och Ostturkestan till Ost- och Sydasien. Vidare
finnas räfsliknande harvar i Medelhavsområdet, Ukraina, Främre Indien,
Kina och Sydostasien. Såplogen uppträder i det gamla Babylonien, är om-
talad från Fråmre Indien och knytcr an till Kinas såtrattar. För sädesrens-
ning har man i hela Medelhavsomrâdet, Södra och Mellersta Asien och Kina
begagnat den långskaftade skoveln. Den flåtade vannan är bl.a. belagd i clet
gamla Bgypten, Fråmre Indien och Kina.ls

I rVieles weist rlarauf hin, <lass tlie chinesische l(r¡ltur unter belcl¡cnden Belträgen und
Impulsen von den vorderasiatischen und europäischen Kulturen eltstantlen ist. Die wichtig-
sten Wege für rliese Kulturwellen sind am Rande des grosscn transasiatischen Steppengürtels
verlaufcn, del China rnit Südrussla¡¡d und dunr Vordcron Oricnt vcrl¡indct, Ânderc Wcgc sind
vonr Vortle¡en Oricnt Ílber Vorrlcrindien r¡ntl von dort weiter rlurch Burnra otler hinauf durch
Bergpässe nach Ostturkestan verlaufen, Scho¡r in tlcr ncolithischen Zeit l¡ann nran in Ohina
I(ulturzüge nachweisen, tlie nach \Yesten deutcrr.r

2 rlm Bereich der Landwirtschaft scheiuc¡r rlic Einflüssc von den ¡nediterra¡ren und vor-
deraslatlschcn l(ulturcn am stårksten gewe.scn zu seln. Vlelc grundlcgcndc Elc¡nente ln den
ägyptischen, babylonischen, intlischen unrl chinesischcn Flochkultr¡ren sin<l gemeinsam:

Ochsen, Fflng, Weizen, künstliche Bervässerung. Die Oclrser rvurden in Chirra mäglicher-
weisc in der spåten ncolitlrischcn Zcit in Gebrauch genomrnen, der Weizcn in dcr frfihen Bron-
zezelt, abcr der vo¡r Ocl¡scn gezogenc Pflug lst erst ll¡r vicrtcn Jahrhundcrt v. Chr. nachrvelsbar.
Ein besonderes Schriftzeichen für dcn lJflug und falitische Angaben von 'l'ieren als Pflug-
ziehcr¡r finden sich erst âus der IIan-Ptriode. Es ist rvnhrschcinlich der einfache fläufelpflug
nlit Griff und Sohle in ei¡rcr¡r Stflcli, <le t'rlantals eingeffll¡rt rvurdc, Iit'ist vcrrvandt nlit Häufcl-
plll¡gen u.a, lnt altcn Ägypte¡r un<l in l3abylonien sorvic grössercn 'l'r.ilen vorr r\sien, abcr
ist in einem grossen'l'eil Ostnsiens volr ci¡lenl jtingeren'l'y¡rus vertlrärrgt. Unter a¡rderen lantl-
wiltschaftlichen Gerãte¡r könncu rvil clcr sog. \\¡eidenegge folgen, ci¡rer¡r Rahmen nrit einge-
flochtencn Wcidenrutcn, von Slideuro¡ra llbcr l(lelnaslen uncl dlc Ukralne, Ar¡ncnicn, fran
und Ostturkcstan bls Ost- und Siidasicn. Ferncr finden sich harkenähnliche Eggcn im llittel-



Agricultura Arratolica I

Die Behauptungen 'l'no'rzrcs sind jecloch nìcines Erachtens viel zu unbe-

stinìrnt, als class nìan sie fiir berveisbar halten könnte. Iìrst weitere Forschun-

gen und neuc Ausgrabungen können zusåtzlicltes untl berveiskräftigeres

]\taterial zu clieser Frage crbringen, die jedocìr nicht eigentlich zu ttnsercr

Untersuc¡ung gchürt. Ich verweise jecloch auf die l{apitcl der vorliegcnden

Untersuchung, in denen clie einzelnen landwirtschaftlichen Geriåte gesondert

bchandelt \ryerclen, und in denen versucht rvird, tlie Unterschiede zwischen

clen Traclitioncn tles F'ernen und dclt Nalten Ostens ztl klåren'

Die chincsische Landwirtschaft entstan(l in Nordchitra in de¡r Gegendcn

von Wci untl Þ'en, rvo tlie Quellen des Gerlllen F'lt¡sses etlbspringen. Dort haben

die Archäologen viele Beweise für eine prinritive Lanchvirtscltaft gefunden.

Der Ackerbau verbrcitcte sich nach den Gegenden von l{iang-Tscltott, Tscltö-

Kiang untl Fu-l(ien, deren Funcle ins späte Neolithikum gehören. I\{an

spricht in diesem Zusammernl¡aug von der Yang-tschao-I{ultur, deren kenn-

zeiclrnendstc 7,uge in Resten von Getreidekörnern sorvie aus Stein angefer-

tigten Bt-ilen, Hackcn, Sichcln und Handmühlen llestehen. Die Landwirt-

schaft rvirntlerte vt¡n clen niedrigen Bergabhringcn weiter irr die 'l'ålcr der

grosst3n ¡lt¿ kkrinen þ-liisse. Die ältesten in China angcl)auteIì (ìetreidearten

sincl Panicttm miliaccum und Sctaria italica, ferner Andro¡logotl Sorghuttr so-

rvic Iìeis und Weizcn. Das höchste Alter hat die Hirse, die fast ausschliesslicìr

zur ältesten þ'lora Nordchinas gehört. Sorgho und Hanf sintl aus I¡rclicn naclt

China gekonttnett, der Weizen atrs Nepal rtntl vottt Pirmir, cler Rcis dagegen

aus den fcuchtheisscn süclöstliche¡r'leilcn Asiens. Von den ältesten Haustic-

re¡r kannte rnan in China bcsonders das Schrvein, w¿ihrend das Schaf und das

Rind in tler ncolithischcn E¡rochc selten waren.

tlber dic Lanrirvirtschaft dcr Schang-Periode im zrveiten vorchristlichcn

Jahrtausentl neiss man durch archäologische þ'ttntle rvie auch drrrch die ål-

testcn 'fexte so viel, class eine Art von l{artc der la¡rchvirtschaf l.lichen Zentre¡l

hat angeft-.rtigt rverdcn können. I)ie Landwirtschaft l<onzentricrte sich da-

mals auf die alluvialen Geqlrrìe¡r und bestand in lrrigationsackerbatt' Die

âlLesten piktographischen Zeicht'n dcr chinssische¡r Schrift beweiscn die

I{enntnis {es l-Iolzpfluges. Von den {ìetrciclepflanzen waren arn häufigsten

Reis uncl Hirse. Man liess Schweine, Schafe und Zicgen weiden, rvogegen die

Rinderzucht sich crst in cler nåchsten Epoche attsbreitete, nämlich der'lschtlu-

Periode .

Aus dieser 7,eil (1122_2irl-r v.Chr.) kennt man viele chinesischc I-iteratur-

t¡eerge¡ict, i¡ tler L.tkraine, ilr Vorderi¡rdicn, China un<l Südostasicn, Dctl Saatpflug gibt es

i¡¡r alten Lìabylonien, cr ist i¡r Vorrtcrintlicn crrvähtrt un<l knüpft ¡ltr Chinas Saattrichtcr an'

Iìür.tlie Getrei<lcrcinigung hat uran ir¡r ganzen Àfittchìleerratlllì' in Süd- rrn¡l \tittelasien und

china tlit: langstieligc Schatrfcl bcnutzt. Die geflochtcnc Scltrvinge ist u.a. iln alton Ågypten'

in Vorderindien rtntl China belegt.r
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werke, wie etwa schu-king, Li-ki und 'l'schouli, ât¡s (lenen rvir lienntnis von

Jei aamatigen Landwirtschaft erhalten. Die Zahl der GetreideaLten naltrn zu,

besonders ãi" ,t". Flirscarten, die das vom Irrigationsackerllatt verttrsachte

Salzigrver¿en cles Bodcns vertragcn. Nel¡en Getreide rvtlrclcn auch Obst und

Gemüse angebaut. Ul¡r meltr lrettc für clic Nahrung zu gewinnt'n, begann

man neben clern ()lllaum ¿ruch Sesa¡¡r a¡tzullauen. Als Material für Pflugmesscr
drang die Bronzcr vor; in clcr nächsten Periode rvurden rliesc dann auch schon
hau¡rtsüchlich aus lìisen ltergestellt. Die ¿iìtcstcn cisertten Pflugmesser stam-
tncn aus der Zeit um 500-1i00 v. Chr. Das Ben'¿issentngs\!'csen, vor allem auf
de¡r Reisfelrlern, \\'ar schon sehr cntwickelt. Die Bauern fingen an, ihre Dörfer
zu befestigen.

In der FIan-Periorlc (20{ì v.Chr. ' 22{l n.(ìhr.) begannen die. Historiker Anna-
len zu schreiben, in tlencn auclr von der Landwirtschaft erzåhlt wircl. Aus rlic-
sen Werken si¡td interr.ssante liinzelheitcn ersichtlich. Auch das arch¿iok¡-
gische llaterial, das u.a. de¡r Versto¡'benen ins Grab nritgegebene lan<lwirt-
schaftlicl¡e Gegenstíinde untl'l'errakotta-Bilclsâulen umfasst, ist reichlich.
Das chinesisclte \\¡irlschaftsleben war in clicser E,¡loche von rler L¿rndn'irt-
schaft llestimmt. L)it' l{onsen,ierLecltnik c¡rtn'ickcltc sich stark. -ls'i-min-yao-

tscltott herichtet von zahlrcichcn Hirsear[etr, rleren Farben und F'ornren gc-
schiltlert rvertlen untl tleren II¿rltllarl<eit gcriihlut rvird. Á,uch rlcr S¡rcicherung
tles (ietreides schcnkte t¡tatr viel Beachtung. I)ic in tlie tsildbeilage tliescr [)n-
tersuchung aufgcnonrnrcnen Abbildungen slellen rlamaligc Pilugtypen rlar.
Das Pflügett gescltah nit cinem Ochscn¡raar, dtln ein hölzernes Joch ¿rul clen
lrlat:ken gclcgt rvar. (Ìllt¡' die Geschichtc dcr chinesischen Lantlrryirtschaft s.

gerìauer z.R. C¡sr,rcNor-, l)ictionnaire Ârcheologiquc dcs 'l'echniques, Paris
1963, I S. 26 ff. tJher rlie intlischc l,andrvirtschaft s. ibirl. rlcn Artikt,l von
.I. Aur¡rlvr.:n.

L¡rr ]l,tt.r'l's.t¡ bcrichte.t nach cltinesischen Quellen in scinem unìfiìngreichen
(831 Seiten) Geschichtsrvcrk ¡rDic chinesisclten Nachrichten zur Geschichte
rlcr Ost-'l'iirken (T'u-küe) I- ILr (2 Teile, Göttinger Asiatische Forscìrungcn
Brl. 10, \\¡iesbadcn l95tl) nur sehr kurz in Teil I S. .156 f. iiber die Landwirt-
schaf I im T..Iahrht¡nrlcrt n.[]hr.:

ul)ie 'I'u-küe (darnil" sintl die Ost-Türl<en gemeint) lebten zwar von der
Viehzucht, ¿rber sie triellen teils auch Ackerbau, denn wir erfalrren, dass l\,fo-
tsch'o i¡n .Iahr {ì[ì8 r'on 'l"ang mehr als 40.000 Schi Saatgctreide und 11.000

landrvirtschaflliche Gerütr. verlangtc und bekam. Ob sie nun den Ackerbau
von andercn Nornade¡rvölkern, etrva Juan-juan ocler von den Chinesen gclernt
haben, lässt sich ¡licht feststellen. Sicher ist es rvohl nur, dass sie sich durch
den ständigen Kontakt mit clen chinesischen Bauern bzw. Milit¿irkolonisten
immer st¿irker mit dem Ackerbau bcfasst haben müssen. Fernc.r ist es mög-
lich, tlass sie von den sie beratenden Sogcliern dcn Ackerbau gelernt hallcn.
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fi,usserrrlcrn crhielt llo-tsch'o einige 10.000 Pftrnd liiscn. Dieses Eisen brau-

sh[e err sicherìich für clie Scluniedcn seiner Lettte, clenn sie warcn schon

unter (lcn Juan-juan als Schrniede beka¡rnt. lfamit wurden ausser Waffen

sicherlic[ auch andere Gertite, vicllcicìrt anch lanthvirlschaftlicltc Geräte,

hergesIcllt.
'lschang liicn licss die t¡nters'orfenetr Ssc-kic in 'lai-tschou t\ckerllau [rei-

ben (nach ti27). Die llr¡rte. rvurcle von cler r:hinesisclten llegierung zur Del<-

kung des Arrneebeclarfes attfgekauft.rr

Nar:h rlen c.hi¡rcsisc:l.re¡r Quellen lernLrrn clic 'l'iirl<e¡r also tlie Landn'irtscltaft
entç.ecler von tle¡r Chinesen ocler dcn Sogtliern odt'r irgetrdu'elchcn Nontaclen-

völker¡r. Leitler sind genauere Angaben aus clt'rn T.Jahrhundcrt nicht zu e¡'-

langen. Wie tvir spliter sehen u'ertlerì, braclìtcn rìic Tiirken tlie clti¡tesisclte'l'ra-

¿iti6¡t ¡richt in rlen Wes[eu, rvenigstcns nit:ht rlie Tratlition des Pflttgcs ttnd

dcr [)reschn'erkzettge.
Ollgleich die Landrrirtschafl der llongolen nicht zum Gegenstand unserer

LJutersuchung gchilrt, sei hier eru'rihnt, class sie im Lichte der rvcnigcn llisher

srst:hienene¡l Allhandlungen crrvartungsgertrâss ¡niL cler 'l'radition tlcs Fernen

Ostens zusarìlrnenhängt. Von rlit'sen Unlt'rsuchungcn sei vor allern A. Iìri¡¡,r-
1',rs, r>Sorne Data on the Agricultttre of tltc ìIongolsr gentrnnt (in der F'est-

schrilt,r()¡ruscula Ethnologica NIc¡noriac Lutlovici Biró Sacral, lStttla¡tcst

l9ir9, S..143 ,169); dcn Schluss tlavon bildet ein ganz l<urzcs Verzerichnis aus-

gctvtihlter mongolischer \\¡ürter für lanchvirtschaftliche Geräte tttrcl tlerelt
'leile auf S. .t68 ,169. l)it u'ic.htigstcn von ihnen si¡ttl s'ohl artr/iisiart), an-
rlÍusun, anílrr.sun, undSas'l)flltg', deu¡tr'Scltattft'l zttn \\¡a¡rncn', 7adùr'Sense .

Sichel' unrl ktirr/äc'Sclraufel, S¡raten'.

Es ist aìso seilllstverstäncllich, rlass clic 'l'iirliviilker, als sie ¡uit der chincsi-
sclren Ilochkull.ur in tseriihnuìg l{amL'n, auclt cLrvas volt tleL l,andrvirtschaft
lernIe¡t. W¿ihre¡lrl sie rlurclr Persien, r'int,s rler ältcstcrt At:l¡erll¿rrrl¡ìnrler, rvtrst-

u,årts wandcrte¡r, lernlen sie u'citere lìcrtigl<eiten, untl schlit'ssliclt gelangtt-tr

sitr nat:h Analolitn, rlas lnan als cincs tlt'r Lii¡¡tler licnnl, rvo tlit- Lanchvirtschaft
entstantle¡r ist. Vorl¿iufig hat rnau die Lanclu'irtschaft rlcr'I'iirl<cn recht wenig

trrforscht, nur cine einzige eingehencle Lll¡rtersuchung ist darüller t'erfassL

rvordcn.
f)ie l,andrvirtschaft Ost-Turkestans isI ttntersuclìt wordcn von Lttthvig

(ìoloun, rDie Bodenkultur in Ost-'lurkestan, Oascnlvirtschaft trntl Noma-
dentumr (Þ-reiburg/Scltweiz 1959). Vorn Standpunkt urlserer tlntersucltung
sind in seinem Werk am intercssantesten l(apitel V >Feldbestellung (S.84-
85), I{apitel VI rErntc> (S.85-87) uncl l{apitel VII rDrcschenr (S.87-89).
Er stellt fest, dass clie dortige Lanchvirtschaft Pflugkultur ist (tlie Namen des

Pfluges sind ùttguza und orncð), rvobei dcr Typ des Grintlelpflugs gebräuchliclr

ist. Hackbau n'ird lediglich im Garten getrieben (die Hacke lteisst ke/men),
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und zwar ist er gerade bei den Türken üblich, wåhrend die Chinesen die
Schaufel benutzen. Die Benennung der Egge ist söiöm und die der Sichel
oraq. Gedroschen rvird mit, der Dreschwalze sowie mit Dreschgabeln und
-schaufeln, aber nicht mit dem Flegel wie in China. Die landrvirtschaftlichen
Werkzcuge Ost-Turkestans gehören also deutlich zur Tradition des Nahen
Ostens.

Eine rvichtige aber etwas veraltctc Untersuchung ist Hamit Zübeyir Koçavs
umfangreicher Artikel rrTürkiye halkrnrn maddî kültürüne dair araçttrmalarrr
in der Serie rTürk Btnografya Dergisi Iu, 1956. Koçe,v kennt nur die ins ana-
tolische Chalkolothikum zu datierenden Funde, wie etwa die Getreidespeicher
und verkohlten Weizenkörner in den Feuersbrunstschichten von Alaca Höyük,
die zur Bronzezeit gehören und die er um das Jahr 2100 v.Chr. datiert, sowie
die clamaligen Sicheln und Handmühlen. Doch ahnt er - und ganz richtig -,
dass spätere Ausgrabungen auch landwirtschaftliche Relikte der neolithischen
Zeit enthüllen können, denn das ist nachher geschehen. Mit Recht weist er
darauf hin, dass die Türken bei ihrer Ankunft in Anatolien reine recht ent-
wickelte Zivilisationslastr mit sich getragen haben, so dass, wenn man die
Geschichte der türkischen Landwirtschaft erforscht, >das volkskundliche Ma-
terial uns der alten 'l'radition Anatoliens und Zentralasiens gegenüberstellen
wirdu. Koç,rv stützt sich auf die Forschungen des russischen Botanikers N. I.
V¡.vrr-ov (hauptsächlich veröffentlicht in Bull.Appl.Bot.Plant tsreed XVI. 2,

Leningracl 1926). Nach diesen Untersuchungen sind Turkestan, Afghanistan
und die l-Iochcbenen Kleinasiens Fleimatländer von l{ulturpflanzen. Dic
Gerste ist eine åltere Anbaupflanze als der Weizen, das haben auch die neue-
sten Ausgrabungen bewiesen. Koç,rv macht mit Rccht auf die Tatsache auf-
merksam, dass es für 'Gerste' einen alten gemeinaltaischen Namen gibt: tür-
kisch arpa 'Flordeum sativum', rnongolisch aróa, mandschurisch arfa 'schwarze

Gerste'. Aus dem l'ürkischen ist das Wort ins Ungarische cntlehnt worden,
und zw:rr in der Form rÍrpa. RÃsÄNrn, Btym. Wb. S.27a, weist nach, dass das
Wort im mitteltürkischen Gebiet bekannt ist: mtü. tschag. osm. 'Gerste',
dagegen kaz. 'Gerstenkorn im Auge', oir. usw. arbai man beachtc auch osm.

arpa-zyk 'das l(orn auf dem Flintenlauf'; nach R¡,1¡stnpr (I{alm. Wb. 15)

heisst es im Mongolischen arlra¡, davon soj. aråai 'Gerste', mogol. und
manrlsch. arlra. Hierher gehören auch afghanisch rírD¿l.faå, griechisch ãþt,
albanisch efp, nach Jorr (LSS S. 69-70) auch iranisch*arpa. Hingcgen ge-

hören armenisch gari und die damit zusammenhêingenden Wörter - gegen

I{oçavs Meinung - nicht mit dem in Rede stehenden Wort zusammen. Es
kann sein, dass das Wort für 'Gerste' sich ursprünglich von Iran aus in die
altaischen Sprachen ausgcbreitet hat. Vgl. auch 'W¡r¡,on-Po¡<onxv I 92.

Auch das Wort für ''Weizen' ist gemeinaltaisch, vgl. Jorr, LSS S. 106 f. und
RÄsÄr.rnn, Btyrn. Wb. S. 86a: atü. uig. buydai'Weizen', osm. turkrn. boydai,
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kkir. Òur/ai, kzk. tob. bu¡,dx¡, kar. usw. butlai, kaz. bodai, baschk. Òeôrii,

Lrnr. u.ru. pttydai, oir. tlsw. putlui icl., tscltttw. pâri'Spelt'(> tscher' pãri;kaz"

bertij, kr,k. ôorai id'; altbolg' > ung' brizu) : mong' bugrrdtti (Rmrs'rnn'r'

Kntnr. \\¡b. 6'tr) (> oti.i. Isuyudai 'TVeizen'), gotdi Õrìda. l(o$irv kennt clie

türkische und die mongolische (buda) Form, allerdings auch noch dic kasan-

tatarische Form.

Gerste uncl Weize¡r waren die wichtigsten Anbaupflanzcn tles alten Orients.

Bs ist ¡atürlich, dass ihre Namen in den altaischen Spracìren übereinstimrnen.

F-trner gibt es einige gemeinsame Wörter, die zwar Getreide bezeichnen, cle-

re¡r Flerclcutungcn aber in tlen einzclncn altaischen Sprachcn auseinandergehen,

rvie cts,a nach RÄsiiNriru (Etym. Wb. ,t6'1b) mtü. s-uig. targ-y 'I(orn, Weizen',

'Ilirse', tschag. lari-y, tar. /erilc, kmk. blk. krð. usrv. taty () tscher. f¿r

id.), rrsm. az. tr¡rkrn. darg id., soj. farli, lnong. tari (2 ma. /art 'ackcrn'),

s. Iì¡us.rupr, I{alm. wb. 380, PoPpr 62. Das Wort gehörl, zu uig. mtü.

lary 'ackern', s-uig. lurg,lrtnt, tschag. otü. Iarut 'das Land bebattcn" Vgl. arrch

s.121. 122.

I)it' lltnennungen clt's Reises in den altaischen Sprachcn sind entwedcr

ltntìchnungcn oder altc cigenständige Wörter. I\feltrere türkische ttnrl mt¡n-

golisc:¡e l)ialekLc hallen crst nc.ulich das russischc ris angenolttmt'n' Osln.

krn. pirinrÌ'lìeris', kor¡r. årinâ'(ìrtitzc', trkm. å¡ïrind sincl ¡rcrsisclte Lehn-

rvörtcr (pers. åirirri; s. IìJisÂNEN, litym. Wb. .381-r b). Alte cigene Wörter

sinrl nrtü. lttlurkut 'Reis', kom. lularT(n' tschag. lttlttryu id. æ tnon€. tttturyu

'Reis, Reisbrei' - ? kor. *lulur- (RrisitNriN, Etym. Wb. 1102 b) uncl otii.

g¡rirritlReis', ì<kir. Àtirtit: trsw' (s. RrisÃnuN' a.a.f). S.3ll b).

Noch bei ihrer Ankunft in Anatolien .ivaren die osmanischen 'I'tirkcn haupt-

sâc¡lich Nomaclcn, die reitcnd ihre Ziegcn und Schafe hüteten, aber sie hatten

cloch auc¡ schon gewissc lfriahrungen in der Landwirtschaft, die auf der fcrn-

östlic¡en, cler zentralasiatischen und der iranischen Tradition fttssten. In

I{leinasien lerntcn sie clie uralte anatolische Tradition kennen ttnd verschmol-

zen diese mit den an(leren. Dass ar¡ch die altc altaische 1'radition kraftvoll
weiterlebte, rvird ersichtlich, wenn wir die im Türkischcn und in den übrigen

altaischen Sprachen vorkommende 'lermi¡tologie. der landrvirtschaftlichen

Geräte untersuchen. Wir rverden bcmerken, class cìieser Wortschatz üllerwie-

gcn¿ altaisch ist, obglcich das archåoìogische lllaterial und die heutigen volks-

tümtichen Werkzeuge überrvicgend von anatolischem Typ sind' Die Osmanen

gaben also anatolischen Geräten altaische Namen.

tì



E2 Yuit¡r D¡H¡:n

1. PFLÜGE

Eine kurze, aber klare Gesa¡ntdarstellung von der Entstehung und l.lnt-

wicklung der verschiedenen Pflugtypen sowie von ihrer Vcrllreitung gilrt
KuNz Drrrunn, Allgemeine Välkerkunde, I"ormen und Entwicklung der

Kultur (Braunschweig 1954)' in dem l{apitel rPflugbau und Hochkr¡ltur,r
(S. 264 ff.). Die Pflugtypen Anatoliens behandelt er nicht gesonrlert, nur ein
ungefähres Bild gibt er von ihnen, ähnlich wie P. Lnsrn, Eine der neuesten

Pfluguntersuchungen, in denen auch die Ptlugtypen clcs Nahen Ostens bt-
handell werden, u.a. die neuiranischen, ist Axrr, SrnsNsBEnt;, NIcd Bragende
Flammer (KUML 1955, S. 65 ff., man beachte besonclers Abb. 8 auf S. 78).
I{insichtlich dcr Pflugliteratur sei speziell verwiesen auf die Publikations-
serie ulnternational Secretariate for Research on the History of Agricultural
Implementsr, National lVluseum, Ko¡lenhagen 1960-. lìecht intercssant ist
der Artikel von Bn¡rN¡uIR ElnÀTANrc rEinige Möglichkciten zur Irortführung
der Pfluggeräteforschunga, Actcs du lVe Congrès International des Sciences
Anthropologiques et Ethnologiques, Wien 1952, tsand II, I ff.

Nach I)rrr¡nER, a.a.(). S. 266, entstand der ålteste Pflugtyp aus dem Gral¡-
stock, als man tliesem eine Deichsel gab, die Grindel: ¡rDass die ältesten uncl
im ganzen Pflugbaugebiet verbreiteten Pflüge solche Grobstockpfhi.qe sind,
zcigt dcutlich ihre Herkunft vom Grabstock unrl nicht von der l-lacke.r (S.
auch ibid. Abb. 80.) Dieser Typ war auch der älteste Pflugtyp cles Vordercn
Orients, s. z.B. A. S¡¡.oxnr.¡, Agricultura lVleso¡rotamica, Allllildungen, z.Iì.
vom Marlik-Pflug. Aus diesem ältesten Typ cntwickelte sich im indischen
Kulturgebiet der strãrkerc rGrabstocksohlpflugrr, tler sich dann nach Turke-
stan, China und Nordafrika ausbreitcte. Aus dem gleichen Grabstockpflug
entwickelte sich der mesopotamische Zrveimesscrpflug, cler in Persien und
in clen \Mohngcbieten der Tataren noch heute gebräuchlich ist. Ferner ent-
wickelte sich aus dem Gral¡stockpflug clcr rKrümmelpflugn (s. rvciter unten).
Er verbreitete sich von Mesopotamien aus nach Nordwestindien und in die
Gebiete am Mittclmeer, der uSpatenpllugu dagegen at¡s dem nordöstlichen
Vorderasien nach Intlien r¡ncl Nordafrika. Aus dem Spatenpflug entwickelte
sich cler uvierseitige Rahmenpflugr hauptsächlich in Ostasien, aber auch in
Indien, Kaukasien und Persien. Dies sind die rvichtigsten Pflugtypen des

Ostens.
P¡ur, L¡¿srn, Bntstehrrng und Verbreitung des Pflugcs (Ethnologische

Bibliothek, Anthropos Tom. III. il, Münster l93l), ist die umfangreichste
(677 S.), gründlichste und zuverlässigste Darstellung der Geschichte des
Pfluges. Das Werk enthålt all tlas volkskundliche Illaterial, das vor den neue-
sten, nach dem zweiten Weltkrieg durchgeführten Ausgral)ungen bekannt
war. Der Verfasser betonl. ausdrücklich (a.a.O. S. 3): aZiel dieser Arbeit ist die
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Erforschuug tler (ìt,schichte rles Pfluges.r l)as s¡rracltrvissenschaftlicht. llatc-

rial hat er fas[ ganz \!'eggelasse¡1. Sehr kna¡l¡r llchanrlelt t'r (las llatcrial <lt's

alten vorcler(:n orients, z.ll. Ballylo¡riclr rrnrl Àssyrit'n in Iia¡ril.r.l III: Dic

altt,n ùlittcl¡lìeerkultlrren (S.2,11-2'tg) naclt l{cll¡ts r¡nrl .,\ltitalicn, (las al[Lr

ligy¡rten (S.2.t9-261'r) und clie iilrrigen (ì'ehit:tc (S.265-2rì8). ìIit tler lt'tzt-

genannten Ilezeichnung ¡neinI t'r haupts:ìchlich Palästina, ül¡er tlessen ¿rntiktr

Þtt¡g. tr nicht viel sagen kann, rvcil es von tlort z.t¡r Zt'it cles Erscheintrns seines

Ilut:ht's kaunt llaterial gall. \¡orclerasien rvirtl vo¡¡ Lusutt in Iia¡litel V zttsallt-

mrrn rnit Nrlrd- unrl Nrlrrlostairilia llehandelt; t'r vcrsteltt trnter Vorderasie¡r

folgtncle Läntler: Arabien, lrak, Syrietl, Zyl)crn, Lykien, phrygien, ìlysien,

lJrfa, [{urclistan, Arltrt'nicn, Iiaukasien, Azt'rltaitlschan, 'l'alysch utrd Per-

sien. I)it'sen I-¿inrlt'rn n'idrnet t'r die Seiten ll,l9 ii(i2, lrchantlelt abcr Pfliigtr

aus nctterer Zcit.
lis ist ganz nattirlich, tlass Lr.:srirr, dt'r kein Orit'ntalist tln<l iillerhatrpt kcin

S¡rrat:hrvissrrnschaftlcr ist, zs'angsläufig zu tleur sllärlicltt:n vtltl Orit'ntalisten

vertiffentliclttt'lt trlaterial st'inc Zuflucl¡1. gcnommen hat. \Vir kiinnen es tles-

hal¡ gut verstehen, dass t'l'gar nicht rlas ¿¡lttr À¡tatolien bchitntlclrl ktttlttte,

tlenn lltinr I.lrschcincn seint's Buches kannten tlic Oricntalisten ntlclt kattnr

)lateriaì von tlort un<l hattt'n iruch noclt nichts rlavttn ¡rulllizit'rt. Seinc Ile-

hantllung des iihrigen Orients fusst auf vcr¡tlteten Quellen, dic cr jetkrch als

S¡rt:zialkcnncr tlt's Pfluges auf clie bcstmiigliche \\¡eisc atlsztlrlt'rtcIr vt'rstantlcn

hat, rvobei er z.B. die Tatsachc ft:ststellt, tlass tler Sàetric:hter¡lfltrg ntrr ftir
rlas T,rveistrolnlantl lypisch ist.. AuI I)aticrttngcn hat er ¡richt cingchen l<iinnen,

rvcil in dt'r Zcit ,r"t E.5çhtrittens seines IJtrches die Oricntalistcn le<liglich zu

¡ngefährcn f)atienrngen des spiirlichen Pf lttgmatcri¿rls irnstarlde will'en.

Erst SÂt.()Nrir lrat rlurch das in stiner >Agrit:ulttrra llesopotanlicar cnthaltt'ntr

rtrichhaltigc Àlaterial die l)atierungsfrageu geklårt.

So bringt tlas i¡n übrigen ganz ausgezeich¡retc Werk Lris¡ius nicltts für ttnser
'l'¡ema Wichtigcs iiber cl¿rs alte Ànatolicn. Auclt iiber das s¡riitcrc t¡nd tlas

neuz.eitlichc Anal.olien sagt sein ìIatcrial sehr rvt'nig, ttnd at¡s tlit-'sern Grttnde

tnuss nìan sich dt's von l(o;,rv gcsanrrnelten Nlaterials betlienen, tlas tlas vtlr-
ftiufig lleste i¡r cler lreutigen 'l'ürkei zusammcngelragetre volkskrtncllichc ila-
terial ist, wenngleich lio¡,rvs all.aisches S¡rrachmaterial triniger lftrdifizierung
lle<larf.

Es ¿ürfte jedcnfalls Grund vorliegen, zuerst das von Llistilt dargcstellttr

volkskunrlliche lllaterial vom Balkan kcnnenzulerne¡ì, de¡ln clic'l'iirken kamen

auch rnit clcn Völkern clcs Ralkans und tles ülrrigen Südosteuro¡ra viel in lle-
rührung. Lpsnn bringt dieses l\faterial in liapitel IV: Die tibrigen t'uropäischen

Länder, Teil I: Siitìosteuro¡la (S. 26.9 - 282). Das für tlnsere lJntersttchung in

F'ragc korntnendc l\Íaterial ist folgcndes.

Dcr peloponnesische Pflug ist vortr selben 'l'yp wic tlitr Pflüge in einigen
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anderen Teiten cles Mittelnleergcbiets. Er rvirtl von Ochsc¡r gezogcn, die u¡ter
das Joch gespannt sind; Lnsrtt schildert ihn mit clen Vy'ortc¡r: D. . . cin Joclì-
pflug mit schön gebogcnent, in die Sohlc greifendern l{rü¡nel.¡r Dic Pflugsterze
crhebt sich fas[ scnkrecht atlf delìì Kör¡lcr des Pfluges r¡nd enrlet in einem
Hanclgriff, das Pflugrnesser ist, aus Eisen (s. Lasarr, a.a.o. s. 270 uncl ibitl, Abl¡.
115). Der Typ ist clerselbe wie z,B. bei <lenr heute in ägy¡rtcn bekannten pflug
der Irellachcn (vgl. S'rr,oNux, Agricultura, Abb. in cler ägyptischen Abteilung
des Bilderteils). lJbensolchc Pflüge sind auch in l'hessalien noch gebräuchlich.
Auch in llakeclonien gibt es nt¡ch heute Pflüge rnit Joch, bei clenen cler untere
'feil der l)eichsel gebogen untl mit der Sohlc cles pfluges verbu¡rden ist. Der
untcrschied zwischen dem peloponnesischen und dem thessalischen pftug
besteht jctloch tlarin, dass die Pflugsterzc des letztgenannte¡r schräg ist unã
durch den gebogcnen unteren Teil der Deichsel hindurchgeht (s. Lrisun, a.a.o.
s.271 und ibid. Abb. 116). I\,tan kennt einen stichvestmakedonischen pflug,
llei dem clcr untere Dcichseltcil gebogen und mit cler Sohle verbunclen, ¿ic
Pflugsterze abcr zrveistielig ist (a.a.o. S. 222 und ibid. Abb. I lz und 1lg; dieser
Typ istattch in Bosnien bckann[, s. ibid. uncl Abb. llg). Dic volkstümlichen
Pfltige Alllaniens vertreten fast genau rlcnselben 'l'yp rvie rler obengeschildertc
¡relo¡rontresische Pflug. Der einzige lJntcrschietl scheint folgencler zu sein:
u. . . clic Schar, steilgesüellt, [isü] anschei¡rend niclrt auf clie Spitze der sohle
aufgeschobcn . . ., stlntler¡r auf clas zusammenlaufcncle vorulere Iindc des Do¡lpel-
strcichbrettsr (a.a.o. s. 273 r¡ncl C,rn¡- parscrr, Das Sandschak Berat, in Al-
banien, schriftcn der Balkankonrmission, Antiquarische Abteilung, III, \Vien
1904, s. 30, 

^'bl). 
9). I-rsr:n (a.a.o. s. 273) errväh¡rt aucl¡ eincn el¡ensolchen

aìllanischein Pflug, ntlr mit tlent Utrterschied, rlass bei tiicse¡n cler liör¡ler rrncl
tlie Pflugsterzer iìus einenr Stüek sintl.

I)ie trbcnerwiihnten Ptlugtypen sind in Südosteuropa volkstiirnlich untl
vorherrschentl. (iemeinsa¡¡r ist ihnen, dass der untere Teil cler im Joch enden-
tlen Deichsel gcbogen und mit rlcrn pflugl<örper verbunden ist. Nach L¡.:snn
sind clas rrPflüge mit lirümcb; er erklärt den Fachausclruck l{rümel auf s. Z
scines \\¡crks folgenclcrntassen: ¡ll\'Ia¡rche Pflüge haben keinen firin¿el, son¿crn
statt tlessen cincn Tt'il, den rvir l{rü¡nel nennen, cin auf der Sohlc sitzendes
Holz (oder Eisensttick), clas sich nach vorn umkrüm¡nt untl irn dessen vorde-
reln Entlc der Pflrrg gezogen wircl.r Diese Pflüge cles iistlichen Nfittelmeerge-
bicts sind nach l(ory,rvs I\'Iaterial zum Teil auch in der heutigen Tülkei in Ge-
brauclt. Neben tliesern rrPflug rnit, I{rtimeb gibt es in Süclostcuropa noc¡ einigc
artderc volkstümliche Pflugtypen, abcr von ihnen sagt Lrisrn (a.a.o. s,224):
rAttsser dcn Pflügcn ¡nit l(rümel besitzt Si.itìosteuropa noch andere pflug-
Iormen, tloch ist rnir eine räumliche Abgrenzung cler einzelnen Arten von-
einander nicht rnöglich,r>

Wir l<önnen fcststellen, tlass rnân irn Gebiet des hcutigen Anatolie¡, also



\i¡ricrrllrrrrr r\r¡nlolicir I 8b

drrr 'l'iirlit'i, z\\'ci alt(ì l)flugt1,¡lcn rlt's Zlr't'istx)nllrn(lrs llicllt lit'nnt, nrirnlir:h

dc¡l Siietrichtcr¡lflug urì(l (lerì lìriL z\\'ei I)flrtgrncssct'rì \,crsclìt'Iìrrr (ìr'inrlel¡rflug.

Dagegcn isl dt-r inr Naht'n Ostcn rrtrrl im iistli<'hcn'l'cil rlcs ìlitlclnrt'crgchicts.

ârtclì irì Sii<losLeuro¡lrì, lleheinr¿ìtete uraltt' lralrl'11¡¡it¡l1e Pflug, llat'lr Lr.:sr.:rr

(tr.a.O. S.2l(j) rlct',rcinstcrzigc Sohl¡rflug nrit liriinrclr, in Anatolicn eehriiuclr-

lic¡: r'r grhiirt offt'¡llrar zur r¡ralt(,n'l'ratlitiorl rles Yor<lerelt Orie¡rts. I)it'l'tir-
ke¡r lralren ihn lrt'i illrt'r''\nkunIt in Ånatolien iillrrnonìIìì('¡ì lrn(l ihn his ht-uttr

bt'ibelta lte tl.

Nrrn rniissen \\,ir {lic Pflrrgtrarlitior¡ ir¡r ììt'nrrn Os[en irl rlett ursl)riinÍ]licherì

\\¡olurr.¡clrit:tcn tlt'r altaistlrt'n Virlkel lrctrachlrn, [uìì zu seht'n, oh rlic ft'rn-

ästliclrc 'l'r'arlition nlit rlt'n 'l'ii¡'lit'n nach Anatolit'n gcs'attrlert ist. .'\ttsscrrlcrtt

nriisst'rr u'ir uns ¡¡rit rler ze ¡ltr¿rlasi¡rtistrht'n 'l'rlrlition vrrlrauI ru¿ìtrltcIl.

Lr..sr.;l¡ lreschrrilrt tlie I)lltige rles Iìertren Ostens in lia¡ritcl \¡I seincs \\'ct'lis:

lnnt,r-, Siitl- rrnrl ()stasicn, \\'{,\'otì Ostasit'n in'l't'il 2 atlf S. iJtl-t .ll I lrt'hlrrlrlclt
ç'irrl. l)icsc I)fliigtr sinrl hltrr¡rts¿ichlich nvit'rst'itigr I'fliigor, tl.ll. r'otr ¿tntlert'llt
'lvp als rlrr ul)llug rlrit liriinrel'r, rlr:r rlt'tr u'ichtigsten Pflugtl'¡r rlt's iistlicltcn
IIittt'lrnr't'rgchiets rrnrl rlcs Naht'n Ostt'ns arrsrnacht. \¡iclscitigr' ì'}f liige linrlcl
ntlrr in folgenrlcn (ielrictt'n: .Ji'rn-n¡ul, Iirvt'i-tst'horr. Iis'ang-si, Iirr'ung-turtg,
lìu-liie¡r. irt rlet' .Ittn¡.¡tse-(ìcgrrrrl, in Iiiang-su, Schan-tung, I)t'Ìiittg, int Siirl-
rusltcil rlcr llongolci, in rlt'r llanrlschurci sou'ic i¡r Iiorc¿r utrrl .la¡xttr. Llisnn
(a.rr.O. S.:l{10 f.)uiht vorr rlicscrrr l'}flrrgty¡r folgt'nrlc ¿rrrsftil¡rlichc Schiltlcrtrng:
,rSit. lr¡llerr i¡lu¡rcr llur eine St,erzc; rlcrt'rr olrt,res Iìntle rlirnt lriss'cilcn als FI¿rntl-

gri{1, trägt ¿rlrt'r'auch cles irfterrn cinell llesonrlclrn ollcn urrlgcsctztctt (iriff
runrl bci rrr¿rnrrht'¡l l)fliigcn nrrclr rtr¡cll cinctr zu't'itt'tt, trts'us tic[er sitzc¡ltlen.
l)cr (irirrrlel isI anscllci¡leurl nur st'ltcn ganz gt'rarle, rut'isL gclrogen, nlituntt't'
sellr starli. Scin r,ol'rlclt's Iintle lullt ofl, auf einerlr atrf rlcl lir<lc scltlcift'ndt'n
Sclrrrlr: s'o rlicscr fchlt. schl'irìgt (lcr'(ìrinrltl flt'i. l)ic Zrrst.ríingr u'errlen lris-
s'rilen ohlrrr u'eitt'rcs lrr rlern (ìrin<lt.l lreft'stigt, lrisn'eilert rìn eillt'rn, nra¡tclrural
t'ol tlas (ìI'intlelenrlc vorgelegterr, rrr¿tnt'llnral n'citer hintt'n anr (ìrintlcl angc-
llraclttt'n (htscllcit, ueleutntlich u'olll ¿ruch an rtcr Schlcifstcllt' sclllst. l)ic
(ìricssiirrle vt'rbinrlet rlit.Sohh.nicht inrnter stlrrr nrit rlertr (irilrrlel, sonrlern
tlligt rnanchllr¿rl rnelrrere Liicht'r zur llcgelung tles'l'iefg¿ìrìgcs, rlcr an cintln
tlll ttns bcka¡rntcn Pfliigt auch noclr an rlt'r'\¡r¡r'tlerschlt'ifc lleeinllrrsst s'crrlc¡t
kurt¡r.r¡ (S. ilrrr'lt rlic i\bbilrlun¡¡tn in l-r';srirrs \\¡crl< S. iJBl-t 38f).)

I)ie I)fliige rles lierncn Ostcns sinrl also nlrcìr Lr.:sl.:n rvielseitigc (irintlt'l-

¡rlliigcu. Sit' gehären also nitrhI zu rlr¡r rlirtirrrcl¡llliigenrr rlt's Nahcn Ostt'ns ttnrl
rlts iistlichcn llittt'hlrt't'rgebicts. l)ic 'l'iirlie ¡r hallt'n rlitsc fcrniisl.lichc 'l'ratli-
tion nirrhl. n:rch Anatolien nritgclrracht.

\\reuu n'ir nlur zr¡ rlrrn l)lliigcn Zcn|ralasit.¡rs rrntl \¡or<lerittrlietts tilrt'rgcltt'tt.
tlic l,risrirr (a.n.O.) in Iitr¡ritel \¡1,'l't'il 1 st'lriklcrL(Inuerasieu urlrl \¡orrlerintlit'¡¡
S. ll(i:l iltl.l), l<ann s,it'rler seirrr: lil¿rrc lleschreilrrrng zitiert u'errlt'n (S. il{ìlì):
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uAus ,ivciten Gebieten Innerasie¡rs kcnncn wir einen mit geringert Abä¡rderun-

gen ansclìeincnd immer gleichen Pflug, einen streichbrettlosen .Iochpflug

mit geradem, die Sterze durchbohrendem Grinclel, dessen Haupt otler richtigc¡
tlessen Soltlc von dem unteren Entle <ler Sterzc gebildet lvircl; statt cine¡

Griessåule hahen die Pflüge dieser Art nicht selten über tlc¡n Grinclel eine

Querverbindung zrvischen diese¡n uncl tler Sterze.r

Diesen Pflugtyp finclet man bei de¡r Tekkc-'l'urkrnenen, ferner in Buchara,

Samarl<and und deln ganzen rveiten Gcbict zrvischen dieser Starlt trnd Sergio-

¡lol, ausserclem bci clen Sojoten ttncl in Chinesich-'l'ttrkt'stan, naclt Lnsnn mög-

licherrveise auch in Tibet. Die ältesten F'untlc sind el,wa tansend .Iahre alt.
(S. aur:h die Abbilclungen rlieses Pflugtyps bei l-tistitt, a.a'O. S,364-36i1.) Dcn

Türken ist diescr Pflugtyp wohlbckannt; er ist llchcn dem rKrünlelpflugu
auch heute noch in Gebrauch.

I\{an kann also feststcllen, dass in Anatolien erste¡rs tler uralte ¡rKrümel-

¡rflugrr des Vordcren Orients und cles iistliche¡r N'littclmeergebiets volkstiim-
lich ist und zweitens tler in Zcntralasien von den 'l'ürkvölkern viel vcrrventletc

rGrindclpflugu (vgl. LEsEn, a.â.0. S. iì63). Die alte nahôstlichc Tradition lebt
also rveiter, u¡xl z,rvar neben der innerasiaLisclten 'l'radition. I-Iingegen ist cler

dern Fernen Osten eigene chinesische Pflug nicht mit den 'lürken nach Ana-

tolien gckomrne¡r. Ilr ist rvicderurn naclì Südostasien vorge(lrungeÌn, nätnlich

nach tlen Philippincn, Java und Hinterindit'n (Lrrsrilì, a.a.O. S. 5611).

Sehr interessant ist folgendc Bchau¡rtuttg Lusnns (a.a.O. S. i-r6fr): 'rDcr 
Pflrrg

mit lirümcl ist, entgegen dr:n bisherigen Anschauungen, nicht inclogernlani-

schen tlrsprungs, sondern gehiirI bereits den ålteren, nichtindogermanischen

I(ulturen des ]llittelmeeres ân, bestimmt der etruskischen untl babylonischen.>

Zu dieser Feststellung ist Lnsnn aufgrund des spårlichett altoricntalischen
lJildnraterials gelangt. Als er seine Bchatr¡rtung aufstelltc, kannte er nicht
das sehr umfangreiche sprachlichc l\'Iaterial, clas wir atls dem Nahen Osten

kennen, r¡nd das S¡r¡.o¡qriN¡ in sc.inem \\terk oAgricultura Nlesopotamicar llehalr-

clelt. Lnsnn kennt auch nicht das s¡rärlichc Sprachrnaterial atts Alt-Anatolien,
rìas ir¡r Ànfangstcil dieser Untersnchung analysiert ist, ttnd aulgrttnd desscn

rvir zu dem Ergelrnis gelangt sinrl, dass die Hethitcr ìlei ihrer Ankunft in Ana-

tolien vom dortigen Sullstratvolk (oder clen Substratvölkern) die Namen der

wichtigsten la¡rdrvirtschaftlichen Gcråte übernahmen, teilweise aber artch

eigene Neologismen für solchc Ntrrkzeuge sclìtlfen, mit anclere¡r Worten, dass

die hethitische Nomenklatur der lanchvirtschaftlichen Werkzeuge nicht urin-
doeuropäisch ist. .- In diesem Zttsammenhang kann wohl auch darauf hin-
getviesen werden, dass tlie von LESER errvåhnte e.trttskisclre l{ultur, die den

rlKrürnelpflugn kannte, naclì den heutigen Substratforschttngen gerade aus

I(leinasicn stammt, mit anclcre n Worben, atls dt'.m Gebiet, cler jetzigen Türkei,
rvie B. L¡¡¡DssEncrn in seinett Vorlesungen nacltgewiesen hat (die ich leih-
u'eise von S¿\L9NEN t'rhalten habe). So sehen rvir, tlass die tlns von HDRoD1rl'
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vermitttrlttr alte tjberlieferung zutrifft, wonach rlie E,truskcr aus Iileinasien

$,est\r'Íir[s gerrvü nclert sincl.

N¿rc¡ cliesem tlllcrblick könnt ¡r rvir zu dt'r ìltrhantllutrg tler tiirkisc'.lten \\Iör-

tcr für 'Pflttg' übergehen.

\\ ir kt nrreu in clcn altaischen S¡lrac:hett vielc lJenenttttrìgen für tle¡t Pfltl¡{,

¿ic sich wenigstens zuur 'l'eil in verschit'dcnen türkischcn l)ialekte¡r erhalten

h¿r¡en. liinige tlavon sincì gerneinaltaist:h uncl lteu'cisttn sotnil., dass clie Türken

cntrvecler, als sie noch int Altaigebiet u,ohntcn, otler nach ihrern Aufbrttclt

v¡n clort rlen Pflugackerbar¡ kennengelcrnt hallen. Its diirfte sich ttm cinfache

IIolz¡rflügc gehandelt halrtr¡r, rvie rvir sie atts chinesiscltelt tsiìdcrn l<e¡t¡ten

(s. Bilclerbeilage). Der Sät'trichter¡rflug, rvie cr in Babylonien vttrkatn, rvar

inl l"ernen Ostt:n ¡ticltt i¡r (iehrauch.

a. e¡.rlqt\: mtü. otü. srt. trk¡n. arnnt:'Pfltrg'ist nach R,ts,iNuN, lityrn. Wll. l8 b

ar¡s rlcrn Persischen entlehnt, rvo es rimr71i, unt1Ü, Am¡ii,l¡rrt[/ latltert. (\¡gl. schon

R,ror.orr,, \¡crsuch eiues \\rtirtrrrbuches tlcr Türk-Dialecttl, I 646: ¡Ï¡¡ldô | umíii

(O'l'. Sart.) : l)Brs. amr'if 'rtler Pflugu.) lì,tsÄ^*riN stclìt fest: ,rDie Herl<t¡rtft des

Wortcs ist schrvicrig.,r Irn Persisclrtrn isl clic ìJtrclet¡tttng'Pflugsterz'(s. z.B.

Ilonx, Gnrndriss tler ntu¡lersische¡r titymoìogie s.r'.), vgl. l<t¡rtl. rr¡nr! itl'; es

hantlelt sich so¡niL ultt ei¡rc IÌntlehnung ¡l1rs ¡tars pro toto.

lt. uttduzyn, soj. oir.'t:oxa'(vgl. I\I. V,\sñrlìR, tìlì\\¡ s.r'. coxa),'Pflug', naclt

lìi\ùrs'rrrD'f kotnnrt tlas \\¡ort \¡on nlollg. attdrt-sun 'Pflug', s. I{alnt. \\rll. 10.

So auch lì,is,tNn¡.¡, Etym. \\Ill. 20a.

c. ezel, trkru. 'Pflug', ist ¡rach lì,uusrnn'r', .ISltOu lJ2,s. Il, ¡rtit tlcln \\itlrt ¡ralrr
rlcr goklischen Nfundarl. des 'l'ungusischt'n ztt verllindett, tlits 'Schlit,ten' lle-

rleu[t't, ft'rner n'rit mong. ¿rcl'Schlitten; Femerslange' ({ *hurul), wovon otü.

osrtr. ftrrrcl 'Ptlug'. Das r¡rallaischc p, tlas sich im'l'ungtrsischen crhaltcn hat,

ist rìrrrt:h ft in clcnr rnittelrnongoìische¡t Wort vcrtretett, alts tlem otü. osnr'

/rnr,¿/ r'¡tlthnt rr'or<le¡l ist, und n¿rchher ist das /r im'l'ilrkischert geschwttntlcn.

vgl. auch türk. ar¡¡.i'l)cichsel' (s. lìÄsJiNnx, IJ[ym. wb. 26a: *(/r)nr.¡il untl

illla: a¡¿/).
d. ¡tupttru,osnr.'grosser, sclìtvcreir Pflug, clcr nrit eine¡tt Paar Ochsen bespannt

isl', katrn kcin ursprüngìicìr türkisches Wort sc'in, weil im Türkischen alle

rurit p anlautetrde¡r Wörtt'r durch die Larrte¡rtu'icl<lung p >/>/r >O das

Anìaut-¡r verloren halren. l)ie S¡rrache, aus der cìas \Vort entlehnt ist, kenttcn

n'ir nicht.
e. ptt//ttÅ', osm. 'eilte schwertr Àrl. Pflug', ist ebenfalls cin Lt'ltnlvort, u'ie tlas

anlautcnrlc p klar lterveist. lis kommt vo¡u slarvischcn (u.a. russ., btrlg.) ¡tltt.q'

das seintrseits einc lintleltntrng aus detrl Germanischen (ahd. p/rrog usn")

ist. (S. Iì,ts.iNnN, lltyrn. Wb. 1387a.)

f. sa¿la, oir. tel. 'Pflug, Pflugschar', schor. s¿l/a id. Ilier ka¡ln es sich tt¡n

eine IJencnnutrg nach dcm Prinzi¡r tlcs ¡lars pro tottt hantleln.
g. $apun, rntü. osm. trz. 'Pflttg', t¡srn. kaz. ttslv. .snårl¡t id. (davott u.a. \YOg.

a7
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sôpân id.; vgl. RÄsÃNnN, Etym. Wb. 402a; weiter auch russ' c¿órír¿ 'zrveririìtlri-

gui nltug, giosser Schlittc¡r für llischcrnel,ze; l\fastcnholz; Bock zum llolzsågc¡;

Iatar. Vittsfest' ( kaz. usrv. sabut; s. V,rsntnn, REW II 5{il-l). - Schqn

J. pcrsr<rn, Zur Sozialgeschichte llöh¡nens (Zeitsc:hrift fi.ir Sozial- und Nirt_
schaftsgeschichte, Bd. 5, 1897, S. 78)' hat darattf hitrgerviescn, dass man untur
sqban in verschieclenen Sprachclt Pfliige vt'rscl¡ierlernster 'I'y¡ren vt.rsteh[ (r,gl.
auch LRssn, a.a.(). S.'lil An¡tt. llllì). Lrisnn schildert (a.a,O. S. 186-l8tÌ untl
ibid. Abb.) den in'¡ Gebiet r,t¡n Iiasan nalte bei'l'scht'rt'rnsclran gebräucrhlichen
seben, der von ganz andcreur 'Iy¡l ist aìs der gleichnarnigt Pflug in der 'l'iir-
kei, der allerdings hau¡rtsiichliclt irt tler lì<lrm sapnn bckannI ist. I)cn .suår¡rr

dcr Gegentl von l{asan schiltkrrt l.nsnn (a.a.O. S. 187) folgendernrassen: uAuf
einetn zweiräclrigen Vorgcstell (rnit, I)o¡r¡rclgabeltleit:hscl?) ruht cin sehr langcr
Krümel, vom Scclt <lurclrbohrt; sein Entle fasst i¡r rlic Sohle, rlier r.on tltrr
waagrecht liegendcu Enden <ler sich umbiegcndcn beiden Sterzeu gebiltlet
rvirtl; die Doppelsohle vcreinigt, sich vorn und Lrägt clie einseitigr. schar; an
der rechten Scite steht, an Sohle untl l{riimcl beft'stigt, t'i¡r Streichbre[t.r
Dicser vom türkischen sapan llctråclttlich abrveichencle sr¡ånrr isl u,eiI ver-
breitr-'t, besondt'rs in Stidosten bis [Jfa, orenburg und Sarnara (liuihysc:|ev),
nach Lrsr.:,n (a.a.o. s. 192) nröglicherweisc auch in Sibirien (vgl. ibirl. s.201,
20i1,207 üher dr:n snôtrn-'rypus bei rlen lìinnougrit'ru,2f)g,21{} r\¡l¡r. ltìtì,
272 f .,293, 367, ,[7ô, 

'182, 
,197 ¡ncl ,199 Anm. l5i]).

h. kolan os¡tl, 'ein groris(ìr l{arren nrit lìädern; gr'osser Pflug'(lì,ruror.r.'.
wb. lI 607);'Iìiscnpflug' (l{oryr\\'l s. unte¡r S. 108), /crrlcn 'grosser pfrug'
(N[.'rcnz,rNrr), kölen 'Pflug' (Koçev, \'gl. unten s. 108). Es ist vicileicht nicht
unntiiglich, tlieses Subst. mit folg. all.aischtn Vogelnarnen zu vergleichcr: os¡1.
kultut, tschag. kolan 'Pelikan', jak. krr/ar¡ 'eine Art \¡ogel', /rri/rin 'ein Lancl-
vogcl' usw. (s. u,eitt'r lì;i,sÄNuN, lìtym. \\Ib. 28,1 b).

i. kunùe 'Holzpflug' (a iran.?); vgl. unten S. 131.
j. .so/ra, kzk. llar.'Pflug', ùat. s¡¡kr¿ usn'. ({ russ.); vgl. uutcrn Kapitel VIL -t

Rei diesen l'{a¡nen tlcs Pfluges llemerkcn wir, dass rvcnigstens ciner. (lavo¡r
gerneinaltaisch ztt sein scheint, nämlich az¿l; clieses Wort dürfte urspriingliclr
'Sclrlitten' lledeutct haberr, rvie das tungusische pura zeigt, ist aber später zu
cler Bedeutung 'Pflug' übcr6¡egangen. IÌs ist rvohl die åltcste dieser Benennun-
gen. Dic Bt'deutung 'r)c'icllscl' ist sekundâr. I)er Nar¡re anduzgn isI von rlen
Illongolen geschaffen, die Bezeichnung srlpr¡rr dagegcn von tlen 'l'ürken. Durch
tlie IJerührungen mit dclt lra¡riern erhielt ma¡r clie Lehnrvürter ¿inr?ô un{ kunde.
Ein typisch türkisches, lvenn auclt nur in einem begrenzten Gebiet gcbrtiucft-
ìiches \\¡ort ist sn/rla. lt{ach der AnkuufI der Türken i¡r Anatolien wurrlc aus
einer otler mehrcren slarvischen S¡lrachen die Bencnnung putluk cntlehnt, cin
wort germanischer l{crkunft. Ilnbekanntcn ursprungs ist das dem 'l'ürkischen
fremde \vort paprl'd, tlas jedoch erst aus cler a¡ratolischen Zeit s[ammt, rnög-
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licherlveise aus irgcndcincr ¡richttürl<isclrcn Sprache Anatoliens. So s¡riegelt

sich also in der Terrninologie deutlich die Enl.rvickluug u'ider, in dcren \¡erlauf
die Türken rlcn Pflug l<cnncnlerntcn.

Aus tlc¡¡r Neuosrnanische¡r errv¿lhnt, wenigsùens ll,tcirt, llrr.'¡<r in scinerrr

deutsclt-türkischen Wärterbuch rAlarnanca-'l'ürkçc tsüyiik Lûgatr (Istanbuì
l93l) auf S.409b das Wort çil als pars l)ro toto in <ler Berleutung'Pflug'.
I)ieses \\¡ort, isl. ei¡re Entleltnung aus dern Persischen, dort ii¡rl, das nach A.K.S.
I,.,urnroN, Pcrsia¡r Vocallulary (Cambridgc l{)61), S. 50, im hcutigen l.'arsisclt
allgcmein iofl, iufl ausges¡rrochen u'ird, untl tlessen Btrtleu[ung 'pair, yoke (of
oxe.n)' ist,. Aus cler ¡lersischen Benennung dt.s den Pflug ziehende¡r Ochsen*

paares ist also cin \\¡ort für'Pflug'gcrvorden; çifl siirmek bcrrleutet nach Rrrx¡
(a.a.(-). ibid.) 'rlen Pflug treiben, ìtinter tlern Pfluge geheu', çiflçi s'ietlerum
'Bauer'. uber tlas pers. Wor[ s. z. B. IJonN, lt{tu¡rers. lityrn. S.9r-r.

Den rvichtigsten 'l'cil cles Pfluges, dic Pfìugschar, nannte man inr ]littcl-
lärkischcn li.sr, rvas eigentlich '7ahn' lletleutel, tlann aller 'Pflugschar'. Ilier
haben rvir eine ebe¡rsolche Becleutungsentrvicklung rvie z.B. itn Sumelischen,
lvo z us, akkadisch .finnrr, r.igcntlich 'Zahn' bcdcutctc, rlan¡r im Sprachgc-
llrauch der Nichtfachleute 'Pflugmesser', in tlem tler tigentlichc.n Sac.hkenncr
jcrloch'liggenrnesser' (s. S,rr-ONriN, Agricultura Nleso¡lotarnica s.r'v. z. rr2 :
idnnt¡ uncl e rn e --- /iSr7lra). - Nach RÄs.i¡,¡sN, tìtym. \\¡ll. il()8a, ist tt¡rrrl¡7k

irn krtsch. 'Stcllc zwischen Pflugbalken untl Pflugtlcichsel'.

2. I]GGEN

Irür tlie Egge kennen wir kein gerneinaltaisches \\¡ort, rvenn tricltt das u'eitel'
urìten zu beha¡ldelncle *sriri-, wovon das ncuosrnanische /arln srïr¡Trisri 'lJggc'

kommt, cin solches ist (s. z.Il. Rrr.rir, a.a.O. S. 110e). Nir rvissen nit:ht mit
Sicherheit, ob die altaischen Viilker clie Egge schon katrnterì, als sie ¡roch un*
Lereinander in \\¡echsehvirkung sta¡rrlen. Ar¡s dem Osmanischcn kcnnen u'ir
die E,ggenbcncnnr¡ngcn ttrmtk unrl laåan. An Iìnts¡lrechungcn aus ¿rnrltrt¡r
Türks¡rrachen kennen rvir rlas tatarische lïrmu, vgl. IiapiteMl. .l

Das Nor[ für 'eggen, (zusammen)rechen' scheint gemeinaltaisc:h zu sei¡1,

cle¡rn nach Rnrrsrror (Studics i¡l Iiorcan Etymology, S. 239) ge'hiirt tschag.
osm. srirgrï 'thc harrorv' zu tkrr türkischen \\¡ortrvurzel .s¿ir- 'Striclte, Furclten
rnachen, ackern, pflügen', tel. .srïnïrìï 'der Landbauer', eintr \\urzel, rlic zu

verbinden ist mit dern koreanischen \\¡ort ssjrír/c'to harrow, to rakc - a ¡rarl<ly-
fielcl', ?*srìrí-. (Vgl. auch lì,;tsriNnN, l.)tynr. \\¡b. .llJTll; atü., uig..rtir.). l)a *.stir-

so'wohl 'Striche, Furcìren machen, ackern, pflügen' als auch 'to hârrorv' zu

berleuten schein[, ist. es mögliclt, dass es cloch auch mit detn sog. Furchcn-
stockbau in Verbindung zu bringen ist, von dcm H. I(orHn (Vcrlrreitung unrl
Alter rlcr Stangcnschleife, Ethnographisch-archåologische Iìorschungen I,

89
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Berlin 1953, S.89) inbezug auf tlie Verhältnisse Ostasiens sagt: üEs ist möglich,

dass die spåte Afanasjevo-Kttlttlr bereits den Iìurchenstockbau kannte, ttnd

¿ass tlieser z¡samrnen mit der Viehzucht (Pferdl) auf westlicl're lìinflüsse

(Tripolje- uncl Katakomllen-Ktlltur) zurückgeht.u (S. auch K. Jr¡r'rnetr, The

Altai Sefore thc Turks, tsulletin of the l\luseum of F'ar Eastern Antiquities
Nr. 2iì. 1girl, s. 1,11.) Die Frage beclarf noch gründlicher Forschungern.

3. ANSPANNIIN DER ZTIGTIBRE VOR PTTLUG UND EGGE

Das Anschirren der aìs Zugtiere verwendeten Ochsen und l{ühe vor' (len

Pflug ¡ntl vor die Iìgge ist, rvic A. Selo¡qnN (Agricultura Mesopotamica S.

103 f.) gezcigt hat, im ganzen Vorcleren Orient, seit vorgeschichtlichcn T,citen

gleichgebliellen. Aus clem Werk S,rloNr¡r.ts sei nun folgende anscltaulicìre

Schildcrung zitiert, worin er lt.4. votl dem Anscltirren der Zugtierc im

heutigen Anatolien berictrtct: nVor allem war tler Ochs, aber auch dic l{ttlt,
rlas Zugticr cler landwirtschaftlichen Geråte. Deshalb \flar auch clas Joch bei

landwirtscltaftlichen Arbeiten dcn Rindern eigcn, es sah ganz antlers aus als

¿ic Joche {er Equitlen. Wic cs aussâh, sicht man in der Abbildung dr¡s îrüh-
su¡n. .Iochcs Or.N.S. XVI Pl. XLI Abb.4a-b : Salonen, I{ip¡rologica'I'f.-Abb.
VI. I -2; es isL ein auf clen Nacken von zwei Ochsen (2-Gcspann) gelegtes

schu'eres Holz ntit gepolsterten ku3-gtt4,... um den Hals der'l'iere; dic

I)eichsel ist in tler IVIittc mitBåndern und k a k : .rikkalu . . . daran befes-

ligt. Schr anschattlich ist diese Art Joch in Tf.-Abb. XXXIV. 1 aus tlern hett-

tigtn Anatolien (s. unsere tsilclerbeilage), rilo das frühsumerische .Ioch bcinl

Pflügen mit Ochsen immer noch im Gebrauclt ist. Die Rinderanschirntng war

also ei¡re Anschirrttng mit N a ck c n j o e. h t¡nd I-I a I s s tü ck, dabei rvar

rlie Aufzâumttng ohne Gebiss, Das gerade .Joch rvttrde mit Seilen aus Stoff

llzn'. aus Zicgenrvolle odcr mit ledernen Riemen an der f)eichsel angebracht.

l)a clas .loch an den hohen olleren Dornforl,sätzen cler vorderen Riickenwirbel

der Rintler uncl cìcm tieferen Halsansatz am \\¡iderrist genügentl I'Ialt findert,

l<ünne¡r die lìin<ìer mit clem Widerrist bei dieser Anspannung gut ziehen rrnd

ihre l(ehlc rvird trotz des Ilalsstückes nicht zu sehr belastet. Eine andere Art
Oc.hscnjoclt rnit quadratfärmigcn Raltmen um den Hals der Tiere, befestigt

an dem üþer den Nacken der Tiere gelegten schweren Holz, zeigt 'If.-Abb.

xxxvl. 2 (Salonen, Hip¡rologica'l'f. x), âuch ar¡s dem heutigen Anatolien.r
(S. auch die eingehentle Beschreibung des Joc}tes bei S,uoNnN, Hi¡r¡rologica

S. 99 ft. und Bilcll¡eilagen.)
Dern vo¡r S¡\r.oNriN erwåhnten surnerischen Begriff k u S - g t¡4 'aus Leder

angefertigtes Halspolstcr des Ochsen' entspricht das gemeinaltaische Wort
*botj,*moí\; tschag, ðoi'Hals', tschuw. mui ttsrv.'I:[als', kzk. ttsw. moin, kkir.
moiun, kaz. muiin, uig. rtsw. hoiun, tar. bointur¿rlt 'Halsstange der Pfertle
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(rlas ist ltei lì;isiNuN falsch, (ìs rnuss ltcissetr'dr'¡'Ocltsen') heinr Pflügen', soj.

nutittntluruk usn'., soj. moniut, srt. rrtofrt¿:¿t'l{ttmnrct', vgl. mong. (Ponnr.: i3,1,

l,l(l) nniinoy 'Wamnìe', burj. òoinnÀ'(davou kzk. soj. noinuk 'Fell tles l ltrlses',

a¡clì kkir. jak.), kor. (lìI{S 899) rttoTe'litttntnet'(lläsiiNr':x,ll)tyrrt. \\rb.60a).

lì.is,i¡tris vergleichI damit t'in finnisclr-ugrisches Nor[: fi. potrt, tnorcl. porlgo,

tvol"j. pii 'Iluselt'. l)ic lttztcrrv¡Ihntern Zusarnrtìenstcllungcn ¡nit tliesenr ttralten
al[aischen \\iort, cl¿rs urs¡lrünglich atts rlcr Pft'rtle- trn<l Wagen[erntinologie

eines Iìeitervolks stalnmt, sincl meines E,rachte.ns gervagt. Sachlich cnts¡rricltt
z.ll. l<zk. unrl soj, trtoindt'Iiell dt's Halses' tlcln st¡mcrischen l)olster k u Ë-
g lr4. s. S,rloNt.;N, Agrictrlttrra tlesopotami(:¿t s.v.

Irrtcrcss¿r¡rt isl" auch rlas \\tort sulttlu, l"schag. otti. l..ar.'Plertleschlingtr', tel.
'Illor:li,lìolle', kzli.'tinc Art IiumnreI zum Auss¡)nnn('n rler (Jclrsen (s'ird iiber
tlcn llals gclegt)'. Iìs gehiirt zuln \¡erb srrl'hinlegen'(s. IìisÀnrin*, Iityttl. Wb.
it99a). tlicr hanrlelt es sich rncincr Ansicht ¡tach deutlich ttln clas rr0chsenjoch

nrit qua<lratfür'nrigt.n Rahmen urn rle¡t Hals tlt'r'l'icre, befestigl. an tlcm über

rlen Nacken rlt'r'l'ierc grrlegten schrveren Holzr, lr,ovon S,rt-r¡xux a¡l tler obcn-

zitierttn Stcllt' s¡rricltt ultrl itt seinenr \\¡erli tlie Abbiklung 'l'f. XXXVI.2
(s. auch lìiltlerrbeilage) bringt.

lìin grit'chischt's Lehnrvort ziernlich iungcrì l)atunrs ist osrn. (tlial.) zerrle,

zeuli, zelhe, zilue, seuli, zelui 'dit' l<ragenliirmigert lkrlztt'ile aln .Ioch'; vgì.
gr'. (r'i',1a, (,luAí, eefl),í'.Ioclt' (s. 'l'rr.:'rzr':, Orielts L S. 2l{)).

In rliesern Zusarnlnenlrang sei noch etrvähnt, dass rvir ein genteinaltaisches

Verll für"¡lflügcn' kennen, n¿imliclt ttirk. ä,rilsclt¿rrren, graben', tschttrv. rtl

'¡rfliigt'n', tìtong. c/e 'abschabcn'. Iln 'l'ürkisclten ist clas ttrs¡rrünglicht' */ ztt

.i geu'rlrrlen. l)as Nort sclttint sehr all" zu st'in ttnrl gelrt n'riiglichern'eise attf tlitr
li¡lor:he rlt's (irallstocl.i- ttnrl Flackbatls zttriiclt. (\Igl. atrt'h Iì,is,iNnn, lit¡'m.
Nb. 5lr).

.1. H,\(;lil.lN

Iis gillt folgrrndcr tlie Ilacl<c lrt:zcit:h¡rtr¡ttle Nörter:
a. aÖyl. oir. sehor.'einc IIacke zuur lJt'arbeitcn rlcs lleltles', lt'h. ril, tl¡ts atts

rlcn mutrg. S¡lrachen entleltnl, isf: kalnl. ríli 'Queraxt, Hacke', ttrong' rtttli,
urs¡rriinglich *altuli (s. RÃsÄNEN, I')tynr. \\'lr. 2b). l)a rlieses \\¡or[ geratlt'

'Qutraxt' bccìeutet u¡rd als scine ãlteste iur Mongoliscltt'rt vorkotn¡ììen(lc l'i)rnt
nl¡rrli rek<lnstruiert ist, miitrhte iclt wagen, cs so ztl erklärt.n, tlass cs auf ditr

elamitiscltt' Hackcnbcnennttttg h a ll tt rl a zurückgeltt, tlit' A. S..rr.oNrix (Ag-

ricultur.a lleso¡lotamica, S. l,ll3) folgcrrtlernrasst'n schilclert: r...lt'ichtc Do¡r-

pelhackc, ar¡f rlcrn lrekl und im Garten zuuì Jiiten von (lnkrätttt'rn verrventlet;

last inr¡nt'r aus u r tt cl tr 'l{tr¡tfer', Längc 12-11- crn; (ìewicht gt:rviihnlich

1/3- l ][ine, d.h. ca 170-l-t0(] gr. Das cine Blatt diescr l)o¡r¡telltac:ke ist in
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horizontaler, tlas andere in vertikaler Ebene, so tlass die h a h rr d a leicltt
clurch Wenden des Handgelenkes von vorne nâch tler Seite herttmgeschwun-
gen werden kann, wobei das eine Blatt tlie Wurzeì der Boden¡rflanzen von

vorne, tlas anderc von der Seite hackt.n Derartige l-Iacken hat man bei Aus-
grabungen in Persien sehr reichlich gefunden, und zwar angefangen von det
zrveiten Flälfte des 3.Jahrtausentls v.Chr., rtncl sitr rviegen genau so viel, rvie

die sur¡rerischen Wirtschaftstexte als ihr Gervicht angeben. Nach Sumer ka-

men sie als l\fotlewaren zur Zeit der 3. I)ynastie von Llr; damals suchl.etr ela-

mitische Saisonarbeiter Beschåftigung in clcr Lanchvirtschait, des sütllic.hen

Ztveistromlandes, wo die zum Ackerbau gehiirenden Arbeiten ctrvas früher
ausgeführt werden mussten als im kühleren Susiana. Bine Stütze für rliesen

meinen Erklärungsversuch ist auch die 'l'atsache, dass solche Hackcn von

elamitischem 'fyp auch heute noch in Anatolien sehr beliebt sind, rn'enngleieh

sie hcutzutage viel grösser sind als tlie von den Sumerern untl lìlarnitern ver-
rven<lete h a b u d a. (S. in der Bilderbeilage die langstieligen Hacken: ubgl :
hultudu.) Als rlicse erstaunliche technische lìrfindung rveit i¡r den Wcstcn untl
in den Osten wanderte, $'urde zugleich auch ihr Name übernommt'n. Schon

im Akkadisclten schrvand das anlautende à, ttncl der Wechsel vo¡r ¿l (ltzw. ô)

und I ist aus mchreren Sprachen bekannt. Wir erhalten also leicht aus ft¿òudr¿

über *aå¿¡d <iie Form ¿ôul. Ich möchte jedoch betonen, dass es siclr ntrr um

einen Brklärungsversuch handelt, der später viclleicht als falsch erwiese¡r

werden kann, gcnauso rvie sei¡rerzeit die Annahme der Bn[leltnung des akka-
dischcn Wortes pilukku in clie altaischen Sprachen âls falsch errviesen u'orden

ist.
b. alnka, oir. 'l'Iamrner', klg. ulnya, az. a/a¡ 'kleine Hacke zum lìeinigern

der Beeter', stamrnt aus clem Mongolischen: (R.uts'rnor, I(alm, Wb. 7) cluqa
'I-Iarnmer'- ma. folgo, goldi pnftì. Es ist, beachtenswert, <ìass im goklischen Dia-
lekt des 'l'ungusischen die p-Stufe im Anlaut steht, im l\Iandschttrischen rvie-

derum die f-Stufe; diese 'l'atsaclren ber¡'eisen die I-Ierkunft clicses altern Nortes
aus dern L)r-Altaischcn. Es dürfte auf die Zeit cles Hackhaus zurückgelten uncl

ist in der altaischen S¡rrachfarnilie rvahrschcinliclr t'igensttintlig. (Vgl. atrch

RiisÄunN, lìtym. Wb. ll-rb.)

c. *b[1, *åil: osm. az. bäl 'I-Iacke, Kelt', trkm. ¡rí1, knrli. karatsch. Del

'schaufel', kzk. 'Spaten', ist aus dem ¡rersischcn Wort ûil'pelle, btìclte' entlehnt
(RiisÄNrN, Etym. Wb. {i9a). l)ieses \\¡ort iranischer Herkunft, das inl Pcrsischcn
gerade 'Schaufet' bedeutct (s. A.l{.S. L¡rtnroN, Persian \¡ocalnrlary S. 30)

und von den 'I'ürkcn üllernomr¡ren u'ttrde, als sitr at¡f iltrt'r Neshvantlerung
drtrch Persicn I-lerren tlieses Lancles \\'aren, ist at¡clt ittsofçrn interess¿rnt, als es

einerseits'Hacke' und ån(lelet'scits 'Schaufel' lletleutet, so class es der clop¡relten

Bedeutung von st¡nì. a I entspricht (vgl. SÂLoNEN¡ a.a.O. s.v. a I : cllt¡).
Aus diesem Grundt lrringen u'ir ôdi/ unter den Hacken (s. auch rSchaufeln¡l);
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im Ìrit'uosmanischen sagt man, tvcnn ntan clie Schaufel r¡rcint, lrrirelr áel, unr
beirle Begriffc ttnterscheitlen zt¡ köntren (kürek'Schaufel' zu kiire 'schaufeln').

Vgl. auclt osm. Òos/nn örili 'Spatcn' (rvörtlich rGartens¡ratenrr).

d. kÌilmtitt, tscltag. ol.ü. tar. 'Hacke, IJaue', tschag. kilnen '¡{rosse Llacke',
mtü. À¿ilmän '(iri¡bscheit'. l)ics ist eine eigenstândige Renennung in den
'fürks¡rraclten, tlie rvir we(ler als Lehnryort noch aus rle¡n Ur-Altaisc:hen l<en-

nen (s. lìäsrinriN, tr'tynt. \\Ib, 2i19b).

t-. nrí/in, tschag. tar. 'Spitzhackt, Pickc', scht'inI t'llenfalls rrin eigenstän-
cliges \\'r-rrl. tler tiirkisclretr Sprachett zt¡ sein.

L gricchischer Herkunft ist u'ohl osrn. (\\rtstrlial.) r/rÅ'e/, tlikkel, /ike/ 'zu'ei-

zinkigc llacke, Iiarst'; vgl. gr. ôøéi.1,¿ irl. (s.'l'rri'rzr.:, Oriens ¡t. S.217).
lìrr.'x.r, a.a.O. S.22il, nennt auch (lie moderncn osln. Bczeichnungen çapn

un(ì krr:n¡rt'llacke', rlas letztere \¡orn t[i. /ca:'grallen'(s. RitsitNriN, Etym. Wb.
2-llla).

\Vir kän¡re¡r also fests[ellt'r¡, rlass aôyl ein uraltes \\Iort dos Hackllaus ist,
clas vit'lleicht schon friih aus dem rvestliclt gelegenen lìlam in dic altaische
Spraclrfamili(ì gckonuncn ist. I)irgcgcn ist ¿rln/rrr ein altaischer la¡lds.irtschaft-
licher Fachausclruck, dt,r schon aus rler li¡loche dcs Hackbaus stammt, lrlil
ein arn Encle des l..Ialtrtausends n.(lhr. aus clem Persischcn entlchntes \\¡ort,
ktiltt'tä¡t, nrilin und kuztttu offenbar cigenstrinclige Schti¡rfungen rler Tiirkspra-
chen. I)it' Verteilung <ler Wiirter ist rviecler dic glciche, s'it. lvir es frühr.r ftst-
gestellL hal¡en: ein \\'orI ist uraltaisclt, clie übrigen ent*'eclcr ¿rus Persien oder
cigcnståndig tiirl<ischc Ausdrtickc spätercr Zeit. Die Benennungen dcr Ilackc
lles'eisen also tlasselllc rvie rlie anrleren lrar:har¡sdrticke, nämlich rlass rlie Al-
taier vor ihrer 'I'rennung vorteinander irgentleine ¡rrinritive L¿rnrhvirtschaft
gctricllen ltabcn, uncl dass sic s¡rätcr von tlen Välkern, nrit tlent'n sie auf ihren
Nestrvancierung(!n i¡r Rertihrung kam(rn, Wiirtcr für landrvirtschaftlicher Be-
grifft' tntleltnten, scltliessliclt aber auch eigrrnstündige Ncologisrnen schufen.

5. S(]HAI.II.'ELN

Es gibt zrvei Wijrter für 'Schaufel', uncl hinzu kommt noch, dass åcl, das

an sish 'Hacke' becleutct vgl. oben S. 92, in einigen türkischen l)ialclitcn auclr
dic Bcdcutung 'Schaufcl' hat, die im Persischcn gcracle die urs¡rrüngìiclrc ist.
Im Osmanischen gebraucht cler Bauer jetloch gelöhnlich den Ausdruck
lürek l¡el Iür 'Schaufel', zutn Unterschied vor¡r 'IIacl<e' bcdcutcnden ôel;

Rrrr{r, a.a.O. S. r.:Jlb, übcrscLzt ktirek åeI mit'portatif kürek'. Iìr ncnnt auch
gar kein anclcrcs ncuosmanisches \\¡ort für 'Schaufel'; r'gl doch unten s.v.
krïrri. Das Graben in der Ercle rnil. der Schaufel heisst im Neuoslnanischen
kärek I¡eI ile topngt kaznruk.

a. knlrntt-Å', osrn. 'Haken, S¡raten', gehört zusatrrrnerì rrrit nrong. qerr¡tü,

93
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qatmu 'scharrett, kratzern, schabcn' tlnd stammt also atls einer altaistrlten

\\¡urzel. (S. auch RrtsÃNnN, lìtyrn. Wb. 2.38b.)

5. krirri, tschag. otü. os¡n. oir. usw. 'schattfcln, scltarrell', tschag. kout. rltü.

osm. Lel. usw. k¡irdi-/r 'Schaufel', tschur¡'. /t¿reje 'Schaufel' - Inong, (Rlnr-

sTEDr, I(alm. Nb. 24S) küþåe 'Spaten', (lavon koib. /crÏ¡'dirik'Schauft'|, Spa-

ten' (Poera 79 untl RÃsÄNnN, Iitym. Wb. iil0 a-lt).

Die þeidcn eigentlichen Nörter fiir'Schaufel' sincl also altaischen L)rs¡rrungs,

wogcgen rlas aus clcm Persischcn cutlehnte l¡el auch in der fledcuttrng 'Hacke'

cin s¡râlerer Ankiir¡rrnling in tlen lürkischen Sprachen ist'

(i. SICIIELN

Sichelklingen, tlie aus Feuerstein gemachL sind, hat ¡nan aus neolithischer

tund chalkolithischer Zeit gefundcn; ihre Låinge beträgl ltäe.hstens 20 cm. Anr

Anfang tler chall<r¡lithischen li¡roche verfertigte man die Sichclklingen nicht

sofort aus l(u¡rfer und Bronze, sondcrn aus diesen J\Ietallen rvurden ztterst nur

kleinere Gcgenständc hergestellt, rvie z.B. Naclcln. Iirst spä[er, um dic l\litttr
des clritten vorchristlichen Jahrtausends, begann mân atlch die Sichelklingen

ans Bronze anz,ufertigen, Die heutigc gebogene For¡n der Sicht'ln ist' dieselbt'

wie zur Zeit tler Hethiter (r'gl, I(oç,rv, â.â.O. l3ildcrlleilage, utìtl (ìr\ßsTÂNc,

a.a.g. lliftlerbeilagc.), so dass rvir clas F'ortlclten <lc'r anatolischen Tradition
feststellen können.

Im osmanischen 'l'ürkisch ist das allgerneine Wort für 'Sitltel' orak (- nrtii.

oryuk; cigentlich'Scltneitlewerkzeug, Ernterverkzeug', vom Vcrll orntuk

'sc¡neitlen, ernten, rnähen'). f)er Ausdruck '¡nit cler Sichel schneitlen' lteisst

oruklu biçmek. Das I'longolische hat minclestens zwei Wiirter, die hau¡rtsäch-

lich rlic Grasschneitlesichel bczeicltnen, ntimlich yatlur und .{nlga (ç kzk.);

sie sind also nicht gerneinaltaisch (s. R,tusl'uut, I{alm. Wb. 159, 346). Die

cinzelnen altaischen S¡rrachen habern jede ihren eigenen Sichel-Wortschatz

geschaffen, s. genat¡er l(apitel V B, tt'o dic reichhaltige Sichel- ttntl Sensen-

terminologie des Nt-'ttostnanisclten dargcstellt ist'

7. DRESCH-SCFII, IT'I'þ:N

Hinsichtlich dcs l)rusc,hes besteht ein klarer l.lnterschietl zwischen der

nalröstlichen un(l der fcrniistlichcn Tradition. Im Nahen Osten geschah das

Dreschen schon in clcr chalkolithischen Zeit mit Hilfe eines eigens dazu be-

stimmten Scltlittens, rvie die bei Ausgrabungen gefundenen sog. Zähne be-

weisen (sumerisch z u' akkadisch Jinntl), nämlich Feuersteinstücke, clie am

Boden cles Dresch-Schlittens befestigt wurden. Derartige ¡rZähner hat man

auch bei den Ausgrabungen in Anatolien gefunden. Im Fernen Osten clagegen,
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natncntlich in China, aIr (l('sscn '[ì'aditionen die l"ürkischen un(l ¿l¡ì(lererì

altaischen Viilkcr sich hieltetì, wurde mil. tlerm [iclcnkflegel gedr(,schrìn,

el)Lìrìso rvie noclt heute in ¡rrimitivertn (ìegt'ndtrn (vgl. C,ts'r',rr;Nol, a.a.O.

s. 2e).
l)ie Tatsache, class rvir itr rler türkischen Sprtrc:he ¡urr cin cinziges Wort fiir

'l)resclt-Schlitten'kennen, u¡rrl auch rlics crst aus dt'r Zeit, als rlic'l'ürkcn be-
rt'its trach Anatolien gekotntnetr wâren, unrl fcrner rlcr Utnsta¡rcl, class es in
den f iirkspraclìen untl sonstigen altaischetì Spraclìen sehr zahlreiche Wijrter
fiir Strohgabt'ln sorvie für anderc ähnlichc mit Stielen versehene I)re.schn'erh-
zeugc gil)t (s. u'eritcr r¡nten), rveise¡r ganz l<lar darauf hin, dass clit' Türken dcr
irn lìerne¡r Osten herrschenden chincsischen Drtschtradition folgtcn u¡rd ersL

n¿ìclì ilìrer ¡\nkunÌ[ i¡r r\na[olien rlie ur¿rlte'l'raclitio¡r cles \¡orrlercn Orients
iibernahn-re¡r. l)as im os¡traltischen 'l'ürkisch anzutrcffcnde \\:ort fiir 'l)rcsch-
Schlitten'heisst

döi¡ert, das in einigen Nlunrlarten '¿:.r döttetl, (¿et,¿n geworde¡r ist. l.ls ist rnit
tlcm Verll döúntek, döttmek'ltauen, tlresche¡r' zu vcrbinrlen tr¡rcl llerleutet also
'l)rescl¡rverkzer¡g'.1 Für'L)rcscltte¡rne'gebraueht nan im Nt'uoslnanische¡r dtn
.'\ustlrrtck hurmun ycri (s. Rn.'tir, a.a.O. S.580b). Ihm liegl" rlas ¡xrrsischc \\Ior[
Iutm1n zttgruntle, das itn l.'arsischen 'harvest' bccìeutrrt; rlas rlavon rrrweiterte
yurnranguh hat tlic Iìedeutung 'thrt'shing floor' (s. LÂl\rRToN, Pt.rsiatr Vocallu-
lary S. {il). (llie nt'uzt'itlit:hc l)resclrnraschine lteissI im 'l'ürkischcn ånlrn¡¡rr
ntakinc.l,) Der llrusclt wurcle in Anal"olicn schon s'ährend rltr chalkolithi-
schen Zeit mit dcm l)resch-Scltlitten auf der l)reschtcnne ausgefiihrt (s. Iìil-
derbeilagen), aber das osm¡lnisr:hc 'l'tirkisch entlehnte rlas \\Iort fiir 'Dresch-
tcnnc'atls cle¡n Persisclten, als rlie Türken sich rvähre¡rcl ihrer \Van<lcnrng, rlit'
sitr ¡rat:h Anatolicn fiihrte, in Persien aufltit'ltrrn. Auch in Persien u'urrle genriiss
tltr urallen 'lraditir¡n rles Nahen ()stens gedrosc:hen.

Schon tlie sumerische rGeorgicar enthält in Zt'ilen ¡ì7-108 cinc gtnaut. Bt'-
schreiltttng dieses altorientalisclten l)resch-Schlittcns, rler in seinem llar¡ rlt¡t
heu[e in Anatolien gebräuchlichcn r'öllig gleich war. A. S,rloxux hat (Agri-
cultura l'Iesopotarnica S. 171 ff.) rliesc klassischc. Stelle genau analysiert uncl
sie mit rler Schilderung \'orn tlöfienbzv. ¿¿p¿¡ ytrr.glichen, tlie,1. A. lfoHnrsox
i¡r seinem \\¡erk uA Unit of Lancl Occu¡rance in thc I{anak Su Basin of Ccntral
Anatoliar (Chicago 1939, S. 39) gibt. Irs clürfte begrüntlet sein, rlie ausgezeich-
nete Schilderung MoRR¡soNs zu zitieren:

rr'I'hreshing is accomplished rvith the threshing-sled - Lhe deuen, rvhich in
size and shape, resembles the Nen' E,ngland rstoneboatl . . . Il, co¡rsists r¡f a
plank a¡r¡lroximatcly onc ând one-half ûteters long [nach l(oç,rvs Angaben
i¡r Bursa sogar 2 m lang] and sixty ccntimeters in rvidth, slightly turned up

rAnders, aber kaut¡r richtig erklärt Ttnrzn (Oriens 8. S.217-218) rlcn Llrs¡rmng tles
Wortes d<)|en.
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at onc c¡(1, Íln(l its trntler sitle sturltletl n'il.lt shar¡l flints. . . As soo¡r as a stacl(

of u¡rthrcsherl grain h¿rs btrt:n llilt'd as high as it conveniently r:an lle, thres¡ing
¡egins. linough is ¡rullccl off thc top of t.he stack to ft¡rr¡r a loose laycr a¡,r¡t
forty t:tntinrctcrs tlticlt arottlltl its llasc anrl extenrling outn'lrcl frorn it s9¡lre
three or fottr tlrctt'rs. Over this la5'e¡ around the sLacl< the r/rrren is haulerl ¡y
a ¡lair of bullocks, or mot'c rarely, a horse. Being turnerl u¡t at its forrvarrl encl,
Lhe tleue¡t rides on to¡l of the laver. Thc rlriver st¿rnds or sits on the de¡,¿/t to
give it adrlitional u'eigltt... As the r/¿'urn gocs rountl anrl rou¡lrl the stacl<,
ther flinl.s in its trnrler sttrfact'cttI the staìk of grain into short pieces anrl relnor.e
tlrc kernels of grain from tlteir heatls. livcry feu' nrinutes thc layer is stirrt,rl
:tntì turntrtì, so that no kernt'l shnìl be left in its hearl. \\rhen inspcction sh¡rvs
t.hat the l)rocess is c<ltn¡tlett', tltc ¡nixture of cho¡l¡led-u¡r strau, and grai¡ is
¡rullctl tlorvn fro¡n [he stack . . . \\¡ltt'n thtr t-ntire stack has been grounrl u¡r in
this ¡rranner, thc rvinnou'ing llcgins.u

Iinsere Ällllilrltrngen zt'igetr rlen Ì]au rles hcutigen ¿rnatolischen dörierr, rlitr
iln seincllr Boclen llefestigtcn rZähner unrl auch rlen auf rlenr l)resch-Sc|littcn
stt'ltendttn }lann, s'¿ihrentl rlas Ochst'n¡¡¿rar den Schlitten im ltreis auf ¿t,n
(ìarllen herLrmzicht; in cler ìIitte sielrt man einc¡r Garbenhaufen, ¿rus clcln r.on
Zeit ztt Zeit Garlle'n g(rnolnlt.tcn uncl auf cler l)resr'httnne ausgebreitet s'crrle n.
I)itr \¿¡¡1e¡ tlcr einzelnen'fcile sinrl arrs rler LTntcrsucrhung vo¡r Iios.r.r,
ersichtlit:h und auch ilt clen Zeir:hnungen vertìt(.t.kt.

Int llil"teltürkischcn gab cs ituch (las \\¡ort rn¿rrrlr¡, rlas naclr Iìits.;iNrix,
(liìtynt. \\¡ll. il2,lh) folgentles hedeu[e[: rrlcr l]reschsticr i¡r rlcr [Iitte, ur.¡r rlen
sich rlie ¿r¡rrlcrcn tlrt'llenu. ilIiigliclrerrveise handelL es sich rlallei ¡licht unr rlas
I)resche¡r l¡.rit tlt'¡n däùen, sontler¡t s,ie in ,\gy¡ltcn r¡nrl ¿rnclersrvo int Orient
um die Bt'ntttzung t,o¡t l)rt'sclttieren, rìitr ¡1¡¡ ntit rlen Iìüsscn tlic (iarltcrr
zt'rtranll)eln licss. l)as (ìt'se[z tìes II¿rmlnurabi cnth¿ilt sogar zu'ei Paraera¡rhçn,
itl clene¡r die Nliete fiir Esel und Ziegcn festgesetzt u'irtl, rìcren rnan sicll zulrr
I )rt-scht n bedien[er.

Ilas osrna¡rischc rlorieri, rlc¿ren ist also nreincs E,rachtens ein Neologisnrrrs,
clen rlitr Osmancn stthttfcn, als sie tlie anatolische l)reschtradil.ion kcnnenltrrn-
tcn. I'-ertrer isl" t's lrleiner Ansicltt naclt nichI rntigìich, das gerneinaltaischrr
wort fiir 'schlittcn', ktsch. koib. schor. s*or, krg. .syfglir, hak. srjr' - nlong.
ìrtrrj..rrclr7a, r:nrgn (R,rrrsruD'l', Iialm. \\¡b.4.12), iirgo (>'jak..si?rya; ülter
clie Etyrnologie s. genal¡er RitsitxriN, lÌtyrn. wb. .t,lgb r¡nd besonrlers .IoKr,
LSS 295 'lj) auch als eine Rcncnnutrg rles l)resch-schlittcns aufzufirsscn,
<lenn in clcr gctneinaltaisclten Zeit folete man ir¡r I)nrsch dcr chinesischçn
'l'radititln. die clcn ì)rcsclt-Scltlitten nit:ht kan¡rtc, Ausscrder¡r ist zu beachteu,
tlass ¡nan dieses \\¡rlrt bcis¡rielsrveise itn Osmanisr:hcn nicht in cler Iìccleutung
'l)rcsclt-Schlitl-en' anl.rifft, st¡¡ttìt:rn tlass rlie Tiirlten ftir dieses l)reschu,crkzcug
rler anatolisr:hcn'I'radit.ion eine¡r Neologislnus crfunrlen haben.
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8. IIEI.JGAtsELN UND DRIìSCIìFLEGEL

Als einen Berveis für den Einfluss der chinesischen l)reschtraditio¡r können

rvir die grosse Zahl von Wörlern ansehen, die de¡r Drttsch rrlit, Flegeln und

mit Heugabeln bezeichnen (vgl. oben). Es gibt insgesamt sechs solchc Wörter,

rund ein'Ieil von ihnen gchört ztt¡n gemeinaltaischen Stamtnwortschatz.
tlber tlen Fleget hat der schwcdische Forscher l),rc f'norzlc seine Disser-

tation verfasst: rSlagan och andra tröskredskap. Dn etnologisk undersökning

lne{ utgångspunkt från svenskt matcrialrr (Stockhohn 1943). Wie man schon

¿¡ts dem Titel cles Buches ersieht, ìrat sich Tltotztc in der Hauptsache mit
deln schweclischen l\{aterial befasst, zieht aber auch das gesamteuropÈiische

zum Vergleich heran. Sehr rvenig kennt cr rlas östliche i\'Iaterial, sowohl aus

tlem Nahen als auch aus cle¡n F'crnt:n Osten, clas er hauptsäcltlich auf S. tì0

rund 178-181 bchantlelt. lm crsten Iiapitel rBcskrivning av slagtyperna och

tìeras geografiska fördelningr gibt er untcr rrlnclelningr ein anschauliches Bild
von den cinzelnen Þ'lcgeltypen uncl lrringt auf S. lil clie Abbildrtngen uSc[e-

r¡ratiska teckningar av slagtypcrnar.z
I)a ich in dcr TradiLion des \¡ordere¡r Oricnts - ebensolvenig rvie S.rr,oNpN

in sei¡rer lAgricultura Mesopotamica)) - keine eigentliclten Flegel im Sinne

rler Dcfinition 'l'Rorz¡cs gefundcn habe, rveil die nahöstliche'I'radition ledig-
lich Dreschgabeln, -sùöckc und -schaufeln kennt, ltåttcn wir cigcntlich keinen
(iru¡rcl, auf 'l'no'rzlcs Wcrk nåher einzugehen. Trotzde¡n ist aller hier ein solches

lìingehen angebracht, dentr cler F'lcgel in dem Sinne, 'il'ie THo'rz¡<; ihn definiert,
n'ar der fernöstìichen Tradition woltlbekannt, ttttcl die 'l'ürken kannte¡r iltn
sitlrerlich aus den Zeiten ihrer Syrnbiose mit cìcn Chinesen. 'l'norzlc definiert
(S. 12) den Fltgel folgendermassen: rMcd slaga menas här till skillnad från
tröskkä¡lp och tröskklttbba endas det triiskredskap, som består av två tlelar
rörligt förenade med varandra. Skaftet, som mân håller i, och slagtrtiet, som

träffar såden, skola här be¡r¿i¡¡r¡ras handual och slagual i enlighet metl folkligt
llruk i stora tlelar av Norden.'r3 In den schernatisclten Àbbiltlungen sehen rvir
die verschiedenen Typen, von denen hier nur der erste in Frage korn¡nt, cler

tappslaga heisst, clenn alle fernöstlichen llrcschflegcl sind von diescm l'y¡r.

t Der Flcgel unrl a¡rdcrc Dreschgeråite. Eine ethnologischc frntersuchung tnit <lcnt i\us-
gangspunkt vo¡¡r schrvetlischcn trfaterial.

I I¡¡t ersten l(a¡ritel rBeschreibung von Flegeltypen und (leren geogrâphische Verteilungr
gibt er unter rliinteilun¡¡r ein anschar¡lichcs Blld von den einzcltretr Flegcltypcn unrl brin¡¡t
auf S. 13 dic r\bbilclungcn rSche¡¡ratische Zcicltnungen von Flcgclty¡rcnr.

s rl\fit .¡rlegel tvird lrier ir¡r fl¡llt'rschiecl zu Dreschstock u¡rtl Dreschkcule nur tlas Dlesch-
gerät gemeint, das aus zrvei bewcgliclt r¡liteinattder verbu¡tclenen 'leilen l¡esteht. f)rr
Stiel, den rnan anfasst, u¡rd tlas Schlagholz, <las das Gt¡trcidc trifft, solk:n hlcr ñondrrnl (Fle-
gclstiel) und slagunl (I{löppcl) gcnan¡ìt rverdett, in L'fbcreinstinrtnuug ntit tle¡n volhstülnlichen
Gebrauch in grossen Teilell des Nordens.r

7
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Tnorzrc definiert diese Untergruplte: tTnppslttgtt: genonì ett hål ûvårs igenorrr
handvalens tindparti går en tapp, på viìken slagvalcn är surracl eller ¡råtr.ärlrl.
Dcn fir dâ rörlig endast i el,b plan. Stundom gå slagval och tap¡r i ett.rl

Eine genauere schilderung clcs \appslaga i¡n Iìer¡ren osten, eints lrlegels,
den auch die f'ürken gekannt haben, gibt Tnorzrc auf S.60 f.: ullandvalen ¡ir
upptill något utvidgat och genomborrad med ett tvärhål; när rlen är tillverkacl
av bamllu, är ofta êinden i slâllet omvikt, så att ett hål llildas; igen¡m <ìctta
hål är trädd en tvärpinne eller en tvårslå, rned en knop¡r i cna ¿inden för att
hindra clen att glida igenom. vicl denna rörliga tapp är slagvalen fäst. ,SIag_
valen består i regel av flcra spün eller spjålor, vars ändar äro lagda iir,er tvär-
s¡rinnen och fastsnörda mecl smala lâclcrre¡nmar. Det fin¡res också, âtnlinstt¡¡re
i .Ia¡lan, slagvalar, som bestå ¡rv eil. enda grovt tr:istycke nrcd fyrkantig ge_
nornsk¿irning. På tildre tcckningar synas två spön till slagval vara tlet vanliga,
vilka ofta ëirrl fåsta vid ta¡rpen på var si¡r sicla o¡n handvaler)... Btvar¿r¿c
slagor synas oftast ha tre ellcr up¡r till åtta s¡lön ellcr s¡ljÌilor, vilka hållas
samman av cn reûì . . . Stundom ¡iro de nedtill solfjriderforrnigt utltre¿tla.
Bn bevaratl slaga från Shantttttg ltar cn jrirnbygel på såväl hanclval som slagval
samt två jârnringar cmellan. Slagvalen har en järnskoning i neclre änrlc¡1. l)¿i
denna typ år främma¡rcle tör l(ina är dct troligt att det inte ¿ir ett triisk-
redskap utan ett vapen ellcr åtminstone ¡låverkat från dylika.rrz

Über die Verbrcitung des /appslty¿ lvciss'l'Rolzrt; folgendes nritz¡teile¡: .r
kommt in Japan, I{orea, 'I'onkin uncl ribet vor, auclì in china, aber nur in rlen
südlichen r¡nd mittleren l'eilen tles Landes, rvâhrend er in <ltr Gegentl r,<ln
Pcking unbekannt ist. Dagegen rvird cr irn Gebiet urn Schanghai unrl in rler
Provinz Kiangsi errrvähnt, ja sogar in I{anton. Aus alten IJildern lässt sich

I t'I'appsla¡¡u: rlttrch ci¡r Locl¡ <lt¡rch das En<le des Stieles gclrI ein Zapftrrr, arr rlen tlcr, lilöp-
pel festgcbundcn otler aufgezogcn ist. Ii¡'lst rl¡r¡l¡r ¡rur in einer Fibenc bewt'glích. Zr¡rveilen sinrl
I{löppcl rrntl Za¡rfen ein Stlick.r

2 rDcr Stiel ist obcn ctrvas elleitt'l'[ ttntl da Ist eirr Qucrtoch rlurchgcbohrq \re¡q er r*s
Ra¡nbrts hergcstcllt, ist, sintl statt <lcssen die Enrten oft urngebogcn, so <lass ein [,och gcbil<let
rvird; durch dicses Loch ist ein Querholz oder einc Querleistc gezogcn, al¡ç¡.ein lino¡rf arr
l¡eidcn Entlcn, ttttt das Åbgleiten zu vt'¡'hintlern. Durch diesen bcweglichcn Zapfen ist <ler.
I(lii¡rpcl berfestigt. Der filöppel bestclrt in der Regcl aus ¡nehrercn llutcn oclcr l,attc¡r. rlcre'
Entlen auf den Qtterzapfetl gestcckt odcr nil schntalen Ledcrriemen festgebuntlcn sjncl. Es
gibt nuch' rvcnlgstens itr Ja¡ratt, lrlegel, dic ¿rus eine¡¡¡ einzigcn groben l{olzstück ¡¡rit vicl.-
liantigem Qrrerschnitt l¡cslohcn. Auf tiltorcn Zeichnungen sclreinen zwei Ruten für den lrlt¡gel
das Gcwöh¡rliche zu scin, tlic auf bcidcn Seiten des Stieles durch den Za¡rfen bcfestigt si¡rd. . . .
lìrhaltenc Flcge'l scheinen t¡teistcns tlrei otlcr bis zu acht Iìutcn ocler Lattcn zu haben, dic
tlulclr cincn Ricnrctr zusanttttengehalten rvertlen,.. Znwcile¡r sintl sie unten fächerförnrig
ausgcbreitct' - Ei¡r crhaltener l:legcl aus Shantung hat einen Eisenbfigel sorvohl am Silel
als auch anl l(lö¡r¡rcl so|ie ztvei Eiscnringe dazrvischen. Dcr Klöppel hat eintn Iiiscnbeschlag
âm ttnterc¡t En<le. Da tlieser Typus in China frerntl lst, ist cs wahrscheinlích, dass das liein
l)reschgerät ist, sontltrn clnc \\'affe odtr rvenigstens aus einer solchen hcrgestcllt.r
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schliessen, (lass rn¿rn rliescn ìi'legcl zunì lìeis(lrcschcn vers'trntlete, rìl)er sl)äter

vcrdr¿ingte¡r iltlr antlere l)rescltrverkzeugei t'r lrliell jerklt:lr fii¡'tltn l)rusr:h vt¡¡r

Weizcn un(l von lùrbscn in (ìcbrattch ('l'norzrr;, a.a.0. S. 6l).
Voln ìtulturgeschichtliclten Stan<lpu¡tkt u¡¡rl auch fiir uns(.rc LTntersut:lrrrng

ist rvichtig, was'l'no'rz.rc auf S. 180 sagt: DI)erì t'nda hållpu¡rl<ten vi hafiirsla-
gans datcritrg i Kina ¿ir llilrlen i liêng chih l.'u, sonr åttninslone i en up¡rlaga

kan fóras tillbaka till 1200-talet.>r l)iese Beolrac:htung ist'rvichtig, rlenn rvie
'l'norzrci I'eststellt, ,r<ler Flcgel li¡rnr in Euro¡ra kau¡n vor l.l¡rrlc rler Han-Pt'tiorle
¿tuf,r. Arrf rlerselllen Seite t'ri¡rtcl'1, cr rlic Auslrreitutrg tliests lrlegelty¡rs unrl

ho¡¡rlnI zu folgclttlt'rn Schluss: rtitgångs¡runliten fiir rlcn asiatiska sllrirlningen
bijr av allt att diinta ha varit lìyssland. l)å träskning nlerl trillulunt s\¡nes Itô
gantla:rnor i liaukasusonrr¿l<let... f¡ir nlan kansht'riikna ¡ltc,rl t'¡r s¡rrirlnin¡¡
g('rìor.n clc llörtliga traktt'rtra utrììe(l ,,\ralsjiitts tillfltitlcn u¡r¡r t'rnoI I)arnir oclr

rläri[rån genonì Ostturl¡estan, l)c i¡trloeuro¡reiska lolkrestcrna i Ostturkesl.ans
()¿rscr'äro gamla jorrllrruliart'. Att inga slagor ¿iro triiflatle ¡rå hela nrellanourrir-
rlt't ka¡t llt'ro ¡rå at t traut¡rtrösliningt n f ullstiindigt iir.crskikta t slagtriiskninge n,

Detla kundc rla ntöjligcn ha skett urì(lcr (le vlilrliga turko-nrougoliska folli-
vanrlri¡rgar, sont konrltro att l¡eriira stora rlt'lar av urellerst¡r och r'¿istt'a.,\sien.
Dt'trtvecklatle lriiskktt¡r¡larna i Afganistan, lì¡'ålnrc Inrlien och IIi¡rclukusclr
ant¡'tla uröjlight'ten att slagtröskningso¡nráclen kunn¡r ha funnil.s hür. llan
kau ävcn tänka sig ctr norclligare s¡lridningsvrig iiver Altlri, clâr också t n ut-
vccl(la(l triiskkfi¡r¡r:lr belagrl. ]'lan rn¡istc rlocl< crinra sig, trtt slagan anst's ha
sin tyngrl¡lunkt i Sydkina.Ds

'l'¡ro'rz.rr;s lJcollaclttu¡lgeu, rlass man irn Orierrt vo¡r ,{fghanistan angefangel
rlcn l)reschsto<rk trntl nit:ht rltrn Flegcl benutztr:, llcsliirken rrns in tler,\uffas-
sung, getniiss tler rvir beltau¡ltett, rlass rlit"l'iirlien nach ihrer liinrvanrlerung

r rDr.tr tinzigett Âtrhalts¡ruttlit, tlt,¡t rvi¡'für tlic Datiennrg (lcs Flegels irr (ìhina habon, ist
ci¡t llil<l irr Iiôttg cl¡ih I'tt, tlas ztt¡lti¡ttlcst it¡ ciner Artflagr bis i¡rs 1ll. .J¿rhrhr¡nrltlt zt¡¡'i'rckver-
folgl rvertlen liann,r

2 
"Del Ausgattgspunlit fiir tlic nsiatiscl¡e \¡e¡'brt'itung rlürft.t, nach allenr zu ulteilc¡t lìr¡ss-

latrtl gettcsctt seitt. f)a das l)¡'t'scl¡c¡¡ nrit tribt¡lu¡rt alte r\hnen i¡n liaukasus-(iebieI zrr habrrn
scltci¡rt... kann nran viellci<rltl tt¡it elr¡c¡'Âusbreitung rlrrrclr dio fluchtb*r¡'t'¡r Gebiete an clenr

Zr¡fluss zum Aralsee hi¡r¿rtrf n¡reh l'anrir u¡rtl von <lolt dulch Osttrrrkcstan rcchrrcn. Dlc ir¡tlo-
gertnanischerr Volhsleste itr tler¡ oase¡r Osttut'l<estans sinrl altc l,antlwirte. Dnss r¡ran kei¡re
I.legc.l in dcnr ganzcn (ìcbict rlazrvischctt att¡1t:tt'offen lrit[, liann tlalauf bcrrrhcrr, dass clas

I)rescltt'¡r tìut'ch'l'retcn vollstiintlig tlas f)¡'cschen tnit tlenr Itlegel überschichtet hat. Das l¡at
rnögl¡cherrvcise rvährentl tler rtngehettelen türkisch-lnongnlischtn \rölkclrva¡tdcrultgon gc-
scltcltc¡r kÌintrc'rr, die einetr gtossctì 'I'eil clcs ¡¡rittlcrcn r¡nd rvestlichen .{sien llcliihrle. Die
cntrvickcltcn f)rcschsti)clic in 1\fghanistan, Vorderin<lien u¡rd Ilindukr¡sch rltuten dit lliig-
lichkeit an, ditss cs lricr eitr Irlegeldreschgcbiet gegcben hal¡ur kann. - i\lan ltarrn sich ar¡c[
einen trördlicheret¡ r\usbreiturìgsNeg iiber Altai dcnkt'n, rvo auch ei¡r ents'ickeltrr. f)rcschstocli
bclrgt ist. lfa¡t da¡'f jedoclt nicht vcrgesscrr, (lass nach allgoneinerAnsicl¡t rlcr Fk'gel scinen
Schrvt'r'punht in Sü<lchi¡ra h¡rt.r

I l1)
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im Nahen Osten nicht mchr den fernöstlichen Flegel verwendeten, sondern die

für den Vordcren Orient von altersher typischen Dreschwerkzeuge annahmen,

¡rämlich den Dresch-Schlitten sowie die zum Dreschen benutzten Stöcke und
Gabeln. Die Dreschgabeln und -schaufeln sind neben der Dreschwalze auch in
Ost-'furkestan landesüblich, s. Lunw¡c Gor-oun, Die Bodenkultur in Ost-
'l'urkestan, Oasenwirtscìraft und Nomadentum (Freiburg/Schweiz 1959), S.88,

\\'o man auch Allbildungen von zweizinkigen Dreschgabeln und von Dresch-

schaufeln findet. Ausserdem ist beachtenswert, dass den Balkanlåndern der

Ftegel fre¡nd ist. 'fnorzrc stellt fest (a.a.O. S. 60): nFrån Grekland sakna vi helt
belâgg ¡rå slagan och i Bulgarien förnekar Vakarelski dess existens.ll

Wir kommen also zu der Ansicht, dass die Türken dcn Dreschflegel sehr

wohl gekannt haben können, als sie ¡roch in Symbiose mit den Chinesen lebten,

tlass sie aber seinen Gebrauch aufgegeben haben, als sie durch Afghanistan und

Iran in den Nahen Osten gekommen waren, wo die Dreschtraditionen seit

ruralten Zeiten arìdere gewcsen sind als im Fernen Osten. In China kennt man

tlen Ftegel gut, in Kleinasie¡r und auf dcm Balkan ist er dagegen unbekannt'.

Somit ist es klar, dass die türkischen Namen der l)reschrverkzeuge mit der

Dreschtradition tles Nahen Ostens zusalnmenltängen.
I)ie uns bekannten türkische¡r Wörter, dic clic l)reschgabeln untl -stöcke der

nahöstlichen'fradition bezeichnen, sind folgende:
a. að¿, otü. 'Heugabel, gegabelte Stange', (Ln Coq)'Spross vom Hirschge-

rveih, Zinke, Wegekreuzung', kkir. nða 'gabelförmiges [-Iolz', kzk. aia'Win-
kel, spitzer Winkel, Fleugabel', ¡rach Rnr¡srnnr, I(alm. Wb. lfì und IìÄsÄNnN,

Etynr. fvb.3b aus dem Mongolischcn e¡rtlehnt: rlttrt, aðu 'Ast, Gabelung, I-Ieu-

gabcl, Ztveig',
b. aôgr (< */roôgr): uig. udgr'trennen, teilen', mtü. aôr-y 'Worfgabel, ge-

gabelt (Baum)', soj. adyr' 'gabelförmig', schor. azgr id., tar. ãrd 'Heugabel',
kyz. dzyry-aÉ, ãdgryus '(Heu)gabel'- morg. (R,utsrnnr, SKI1 255, Poppn 53,

176 und RÄsÄNnN, Btym. Wb. 6b) ajira 1*padg-, ursprünglich'von antle-

ren Gegenständen untersclteiden'.
c. basluruk otü., ùasfgrylt kaz. 'Stange, mit der man die Garben und das

Heu (oder Stroh) auf clen Wagen herabdrückt' (cig. af)rückstange, Presstangea

< gtü. bastgr 'drückcn lasse¡ì' ( öas 'drücken'). S. auch RÄsÄNn¡¡, Fest-

schrift Max Vasmer 421, rvo nachgewiesen rvird, dass das Wort ins Russische

entlelrnt ist: russ. bastrfik, bastrík.
d.*iãpa-k tschag. osm. iapa '\Morfel, zrveizinkige I'Ieugabel', osm. iaöa id.'

krm jaôa 'eiserner Spatcn mit Ringen', tschag. iapa-Ia'Getreide worfeln',
osm. 'Heu, Stroh umwenden' (RÄsäNnN, Etym. Wb. 187b). Dieses Wort ist
interessant, rvcil es sowohl 'Heugabel' als auch 'Schaufcl' lledeutet' Schon im

r rAus Gricchenland haben wir übcrlraupt keine llelcge iiber den Flcgel und in Bulgarien

ver¡reint Vakarclskl tlcsse¡r [ixiste¡rz.r
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Su¡nerischen kon¡rte clas ents¡trecht'ntle \\¡ort dic Bt'tletttttngcn '[lackc' untl

'Ilerrßallel' haben (s. A. S,rlnNnN, Agricultura nfesol)otaùìica s.v. a I : allu).

IIan benutzte beim I)nrsch sorvohl die Schaufel als auch die Hcugabel, wetttt

man das vr¡m l)resch-Schlitten zerkleincrte Getreirle in tlie Luft rvarf, rltrmit

der Wincl die Sprt'rt von clcn l{örnern trennte (S,tt-oxnN, ibid.). Dcr doppelte

Gebrauch diescr (icgenstânde hat die Bedeutungsvcrnrist:hr¡ngen vt'rursa<rìrt.

Fls sei ausser<lern daraul hingervicsen, dass das osmanische iapa'lu'Strolt ttut-

1'e¡rden' auf die Verrvenrìung ditses Werkzeugs beitn Llm'n'entlc¡.t der fiarben

hinrleutet, wenn nìan rlen Dresch-Schlitten übcr sie ìrinrvcggehen liess (vgl.
ollen N[clnnrsoNs Schildemrìg \¡orìì ¿lepen: ¡rlÌvery frru' lnitrtttes the layer is
stirrerl and turned.l).

r'. .s¿¡'r¿k tschurr'. (tlavort tsclter. .{erlik) 'Heugallt'l' < tü. .srui-yÀ' z.u scn¡l <
sari-sr: atü. sanr! 'niedermachen', uig. tschag. usrv. 'str-rchen'; rnorch'r'. (lì,rvtl,r)
s'arygo'Ileugabel' (vgl. lìiisiiNnN, Dtym. Wb. 400b).

1. ujr lurnury-y kz,k. 'Zinkcn rler Fleugabel' z.u /rtrr¡ttl ,l¡¡rntu oir. uss'. 'har-

hen' (s. nüher Rjis'{Nrin, El,ytn. Wb. ,1ti5a).

Ht:utzutage heisst clie gervõhnlichc Stroh- otler Heugabt'l im Osm. çnlul
'Zrveig' usn'., stellt.nu'cisc at¡t:h díren (s. Rrt'rt, a.a.O. S.2.l5e). l)as lt'tzterc
Subst. l<ornmt in rler Volkss¡rrache tt.a. in folgcndcn Formcn vor: t/illen,
dírkutt, diiiren, dígran, dcrgen, r/ilr¡ön 'Hcugabel; Gcrät, tlas auf tlt'r I)reschtentrt'
vt'ru'¿r¡rrlt rvircl'; nach'l'tErz.E (Oricns 8., S.217) ..- gr.ðtxgrir,¿'He.ugabel'.

\\¡r'ifer ist zu crrvålìnen osm. (tlial.) anutlol, utrulttl, uttttzttl, trnerttrl, ndutut,
rrrtdnl, cndrr/'Ilcugabel (rnil" ¡ueist rlrei Zinkcn untl langent Stiel)'. s'elches

rvohl i gr. civaôórr.'Heugabt'l' (vgl. 'l'rn'rzn, it.tt.(). S. 210).

liinige Alllt'itungcn rles gtii. \¡erbs */o/c'klo¡rfetr, schlagen'tverdtrlt als

Eìerrtnnungcn rler l)rest:hkeule verrvt'rìrlet, z.B. schor. lokpuk 'l)reschflt'gel',

osnr. /okma/c 'ltiilzerner HanrIner, Schlegel': díniik lokntttyy (Rlur.o1.¡', \\'lt.
III 11I'16) 'Drt'schflt'ge l', ir.z. loTmuÅ 'Schlegel' ( -: l)tìrs. Iolrmãq, arab. dttqrttdrJ

itl., rtrss. toknúk'klcint' Iier¡le'; r'¡¡1. l)oanrEn, 't'trII'lN II .159 .1Û0).

9. HANI)}I(]III,IIN

Handntiihlcn hat man bei r\usgrabungcn sorvohl im Nahcn als auch it¡t Fer-
ncn Osten gefunden, darunter solchc, die scho¡t at¡s tlern Nt'olitltiku¡n stam-
men. Ihre zahlreichen Namc¡r sintl teils sozusâgerì gemeinaltaisclt, teils chi-
nesische Lth¡rrvörtcr, tcils auclt Neologismen t'rst atts türkischtlr Zeit.

a. atyuðak, aryiðnk, tschag. '}Iühlstein' (Iì,tolt-rrt-, \\¡b. I ilO1 :102).

b. or-ntan ("i*auârnut¡r), tschuu'. 'ùfiilrltr' zr¡ tschuu'. rtr, uuir'tnaltlt'n' -
rrig. rïùrïr'abrvertrlen', mttl. ¿iurir'drcìren' us\\'. ñ Ilìong. er¡tr-te'drelten, s¡rinncn'
(r'gl. rntü. rïgir' 'clrehcn, s¡rinnen'; s. RiisÄNuN, Ittyttr. Nll. lì-lh 35e).

c. *iÅ': tschag. osm. trkrn. usrv. ik 'S¡rindel; lliihlstein' 1? *äfl-ik.
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d,. mopar!, tar. 'l!fühle' < chin. mo-fang (R;(sÃNDN, Iìtyrn. \\¡b' :ì40b).

e. muYul, tschag. 'Mithlstein"
f. tägirmän, uig. rntü. tschag. kor¡r. 'Miihlc', özb. Iegirnten, trkm. osm,

defiirmen, blk. tirmen, tíirmän, tirmen 'llültlrad'. Iis handelt siclt hier u¡n ein

rrrspr. dcskriptives \\¡ort, /egir'kreiscn, drehen'(s..Iot<t, LSS iJ5(ì-7 unrì

R¡is,tNnrq, litYrn. \\Il¡.'t69b).



B. Bau ur¡d Benennungen der landwirtschaftlichen
lVerkzeuge der anatolischen Tradition

l. t,FLtì(ìE

tJbcr dic inr vorigen Iitr¡ritel aufgezühll.en Wörler Iür 'Pflug' i¡r de¡r 'l'ürk-

s¡rraclren s. Í1.7. Koçev, 'l'ürkiye halklnrn rnaddt kültürtinc clair ara¡trr-
nìalar. Er kennt im Neuosmanichen (o.srttanlt) u.a, clas \\¡ort saåan (rìialektal
sa¡ran). l)ic cinzclncn Teile des Pfluges, einschliessliclt .Ioclte, Geschirr der
Zugticrc, Stticke zurn Antreiben usrr., sinrl naclt l(o¡,,rv folgende (hiel mit
nreinen Erklärungen versehen):

arrrnrr (Artvin [Çonrhl) orlcr À¡rl¿lklr scÕnn 'Pflug mit je einer Platte auf
beidcn Stritcn der Pflugsclrar'.1

bedelkúrç'(hölzerner) Zapfen, cler die Deichsel tles Pflugcs oclcr clcs Drcsch-
Schlittens ¡trit dem Joch verbindct' (Iìozì<rr II{onya])

Õllnlt''auf das [i]ndc dcr Pflugcleichsel gesteckter ringförmigtr l-cclerriernen',
sog. 'Wiegeriemen', çeki kay st (Kr[r IBingöll); ôilrrk 'lìing am Ende der
Pfl ug<leichsel' (Kr[r [trrzincan])

boynnduruk (I{iiltcpc-I{ayscri: öoyunduluk)',Ioch' (Çontm u.a.) (s. Räsit-
NnN, Etym. Wb.80a)

bui/e'llolz(stück), das den Fliigel mit dem Pflug vcrbinrlct'; vgì. bu(¡lesiz
.salrrrr, ltilesiz çesmelle benzer'tin Pflug ohnc årrrjle erinnert an einen Brt¡n-
nen ohne lìohr" (Tirc IIzrnir])

burunlulmu'Anfertigung cles Pflugschar¡rìessers' (Çankrrr). (Dic Benennung
konrr¡rt vou Õ¿r¡'r¡n 'lt{ase', clavo¡r clas \¡crb burunlot- 'nrit eint'r S¡litze ver-
selten')

òri.¡7lri'an <len Pflug gesteckte.s <lünnr:s llolz', sultu¡tluru luktlu¡t ince alaç
(Incgiil IBursal)

curif 'Holz(za¡lfen) orler aus eincrn Lccìcnirrmcn gcbogener Ring, unr die

1 llei tlen Angaben übcr die Vcrbreitung <lcr \Yörlel folgo ich <lcl lic¡rnzeichnungsleise
Iios.rvs, r¡rit dcr r\usnahnre, <lass ich die eigenartig erschcinenrlen Anffihrungszcichcn in
cckige I(la¡rrruern vcrlandelt hal¡c. \\'r'¡tn als (iebiet eitrcs Wortes nt¡r tlel Verrvaltungsbezirk,
d.h. il genlnnt rviltl, steht tler als sokdrtr in rt¡ndcn I(lanrtnern, z,B. (I{onya, Sivas). \\¡enn
i\rrgaben i¡ber dâs Vorl¡ommen in kleineren Orten gentacht wcxlcn, folgt dcnt Ortsnatncn
noclr rlcr in cckigc l(la¡¡rnrcrrr gestelltc Narne tles Verrvaltungsbezirlies, z,B. (Bala [Ankara]).
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pflugdeichsel u¡rd das Jocrh miteinancler zu verl)indcn' (tsostanlar ltsahcc-
Seyhanl)

cemek'llache Eisenplatte, die am tlnteren llnde eincs 2,,1'r m langen Stockes,

der öfiendere (: öuentlere, q.v.) heisst, bcfcstigt, ist' (Dikenli [(ìankrnJ, Sarrr-

sun, Iìrzerum). (Auch çemek, çíkel, çilkel, çekel, çenú¡, çengel, çenkel, çerÀel),
(Merzifon [Amasya], Erzerum) (s. kazgtç, çekel, çekkel, çíkel, eji,,s), s. auch
Koçev, a.a.O. Tafel V.

cendek 'Stock, mit dem der }lauer den Ochsen schlågt, u¡rtl tler an {cr
Spitze ein spitzes Eisenstück hat' (Sivas)

c.iugar'ins Joch gcspanntes Ochsen¡raar' (I(rrtli [tsey¡ehir-Iionya])
çnlus 'zur Flilfe anges¡lannter tsüffel ocler ochse' (Srrçalr ISafranbolu-

Zonguldakl)

çatúma 'am Joch angebrachte Stütze' (I{ayseri)
çelÍlt 'Verbindungsstcllc von Joch und Deichsel' (Htilakal [Samsun (Ihrh.)l)
çemek 'Eisen zum Reinigen der Pflngschar, das am nicht-s¡litzen Ende

des zum Antrciben des Ochsen benutzten Stabes befestigt ist' (Çankrrr);

çekel (Bolu, Teke, Btlirne), çengel (Ankara), eemek (Yozgat, l\Iara¡, I{rr¡ehir¡,
meeek (Hacrbekta;) id. - çömek nach Kory,rv, a.a.O. S. 2ll: salan rn loprutjtnt
kazmafia l1er.Aen üuendire ueund.ctkí denir, çernek (Llzunkavak köyü [Ta¡-
köprü-Kastamonul) 'Eisen a¡n Ende <les Stachelstabes, das zum lìeinigcn
des Pfluges von Erde dient'

çdrçel'Ochsenstachel' (Bozcaada [Çanakkalel)
çizek 'an tler Pflugdeichsel befestigtes Nlesser zurn Erdschneiden' (Iratsa

[Ordu]), 2. 'zlur Auflockerung des Bodens bcstimmter Fltigel des Pfluges',
eig. 'Ohr': kulak (Sino¡r), 3. : çízgd (Ankara)

çül halkasr'Gcschirrteile, Ringe'; vgl. rnesinden gupúmrs olup kaynt oku
baþlar'es ist, aus l-eder angefertigt und vcrbindct den Lederriemen mit cler
I)eichsel' (I(ültepe-Kayseri)

çdil síirme, tohum atarak ekin crkme 'durch Werfen von Samen (I{iirnern)
anbauen'

damaçka 'Holz im unteren 'l'eil des Joches' (I(angrrh köyü [I.apscki-
(lanakkalel), s. das folgende

damaksi'unterer Teil des Joches' (Sathmr¡ [Eski¡ehirl; Berk köyii ltsolu])
daura 'Nagel, der tlas Strcichbrett cles Pfluges festhält' (Selki köyü fBey¡c-

hir-Konyal) (vgl. duura'erheben')
tlctlcgüItiç 'Nagcl, cler den l-Iandgriff dcs Pfluges rnit tler Deichsel ver-

bindet: in das Loch am Ende der Spitze des Joches gesteckter hölzerner
7apf.en'(Sille [Bey;ehir]; Argrthanr IIlgrn-I{onyal, I{uca [Bolvaclin-Afyon]);
vgl. deuelí, dedekúrct, dedekúú, iÌedek¿l

dedeuelle'am fìnde der Spitze der Pflugdcichsel angebrachter Stock' (IIu[-
la-I(onya)
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ttetgeçit.'Pflug, tlessen Deichsel durch den Pflugkär¡rer hindurchgeht'

fAliköy I ls¡rartal) (vgl. def '<ltrrchliichern')
' demirsek 'clie Stelle des Pfluges, wo clie Pflugscìrar angebracltt rvird' (ù'I. Ke-

malpa$ [Bursa], Inebolu [Karamürsel-I(ocaeli]) (tlemir'Eisen')

dir.e 'nr¿", die der Pflug nicht gut scìrneiden kann', 2. 'ljrde, in clie der

Pflug sehr tief einsinkt'

ilöneree 'Pflug mit einem einzigen Eiscn (: einer eitrzigen Pflugschar)'

(Çal II{ütahya], Al¡ranos ISeyitgazi-Eskilchir])
dulak'Hanclgriff cles Pfluges, Pflugsterze' (liarzaf [$iranJ, tsandula, I(el-

kit [Gürnüsane], Gi.irlül [Aya¡-Ankara]) (drrl 'haltcn'; s. IìÄsÅNnN, Etym.

Wb. 502a: luf¡
dürteç 'stachelstal) nìit eìinenì sacknadel¿iltnlichen feint'n Eisenstückche¡r

an der Spitze; kleiner Stachelstab' (Bolu)

dtirttengiç'stachelstab' (Edirne [Mull) (drïrf 'stechen')

ei¡ef'ringlönnig gebogencs Ilolzstück, das dir: Pflugdeichsel ¡nit rlcm.Ioch

verbinrlet' (Bâlâ [Ankarâ], Saraycrk Il{ütahyal u.a.)

cEielc 'Pflugsterze, Hantlgriff des Pflugcs' (Karahisar [1'avas-l)enizlil, Scy-

han, tlnye, Ordu u.a.); vgl. enelc, 2. 'griisster lJesta¡rdteil tles tncsserlosen

pfluges, dessen gebogener Teil' (Kayseri [Tosya-I{astamonul u.a.), 3. 'Spitze

{es Ilolzkörl)ers, woran tlie Pflugschar befestigt wird'(['[aruf [Çankrrr], Sino¡r,

Samsun), vgl, engek,4. 'Stellc tler Pfl¡gschar' (lncesu köyü [sungurlu (lo-

rurnl u.a.),5.'gellogener Teil cles mit einer Pflugschar versehenen Ilolzes'

(E,lbistan [Nlara¡], Alaçam lsarnsunl) (vgl. rig' äk, e¡1 'ltiegen', s. IìtisrixnN'

Iityrn. Wh. 37a)

ekenek,rni[ einer Pflugschar versehenes IJolz' (I{üpesi IErzincanl)
enek l.'Pflugsterze, Handgriff' (Iskencler IEdirne] u.a.), vgl. eç¡ek,2. 'Holz,

rlas tlie Pftugschar fcsthält' (Llabadere, (ìanakkale, Iìrzerum tl'â.), RÂDLOr"F''

Wb. I731: srrpan rinriii'das I'Iolz, an dent m¡rn tlas Pflugeisen belestigt'

(vom VerÌr enenmek'sich verbiegen')

enenlc 'Hantlgriff clcs Pflttges', : kttlp'ringförrnig gellogetrer I lal[t'r" (llerli
köyü [Bolul) (vgl. enelt)

en¡¡ek 'gebogenes Holz, das clie Pflugschar fes[hält' (ÀIiye ITa¡käpt'ü-
I(asta¡nonul), vgl. elek

ernek 'Holl., lângs tlem die Pilugschar verlåuft' (zláan IPazar-(ìorult])
euef '\IolzriLrg, tler die Pflug<ìeichscl uncl das .Ioch mil. denlselben Holz-

verlrincleL', vgl. egef, eyç¡ef, egguf, i¡7ef und e¡¡ 'biegen'

euek : enek, q.r'.
eyel'ringförmig geþoge¡es dü¡rnes Holz, das tlie Deichsel des Pfluges (¡nd

cles Wagens) rnit dem Joch verbintlct' (Görece, Tire, Baytndtr Ilzmir] tt.a')'

1,g1. cifle giderken egefi unulmd '$'enn clu pflügen geltst, vcrgiss nicfit <lc1

Vcrbinclungsring' (Dcnizli, Cebel, Keçiborlu IIsparta]) : iyef q'v'
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eggef 'srart eines Leclt'rriemens heim pflug gebrauchtes krummes Holz,
(Iiütahya)

ey¡¡al 'aus jungem Eichenholz geflochtent'r lìing am Ende des pflugrie_
mens' (Ayvalr ['l'av;anlr-I(ütahya])

czelgiç'Nagel, dcr die Pflugdeichsel mit dem lìing (e,yef) verbinrlet' (cebel,
I{asTmlar It)[ridir- isparta])

firle'stock zum Auseinanderhalten rler hciden Irlügcl des plluges' (Bayrn_
drr Ilzmir])

galkan'Teil zwischen tlen zrvei Za¡rfen des Joches' (tserk köyü [Bolu]¡
gece,ne'ste¡nrneisen am nnteren Teil des Stachelstabes' (Drslr köyü [Bol_

vadin-Afyonl), vgì. çegel, çekel, cemek
getlekú 'lìolznagel an cler Verbindungsstelle von Pflugdeichsel uncl .Ioch'

(Af¡artarakçr Itìerede-Bolul), auch ç¡eduuln (v gl. geil'thrrchstossen')
gedeliç çirrisi 'Nagel, der in ein Loch am Irnde der pflugdeichsel einge-

schlagen ist, urn tlas Joch rnit denl pflug zu verbinden' ($eyhler [Ulubcy-
Ordul) (t,gl. gedekil)

¡¡erdeliç'Slachel, den rnan in die Löcher rler pflugdeichsel steckt, je nac¡
tlem' ob man bei¡n Pflügen die Deichsel nach cler Tiefe <ìer Þ'urchen verlån-
gern ocltr verkiirze¡r rvill' (I{aleyaka [per¡embe-Ordul)

geli 'zrvischen Pflttgsterze uttd Strcichbrett angebrachtes IJolz' (Ziprli
IErlraa-Tokatl) (vgl. gär, kär's¡lanllen, ausstrecken')

qeue. 'it'ts streichbrett des Pfluges von der Deichsel her cingeschlagener
Nagel' (I{onya, (lankrrr).

lleuelle 'in die s¡ritze der Pflugcleichscl eingeschlagener Holznagel, (EreSli
Il{onya]) (vgl. qeue\

¡¡euere '[üsennagcl zur Bcfcstigung des pflugmessers an der l)eichsel r¡ncl
rlem lìalrmern cles Pfluges' (Genezin [Avanos-Krr;chir]) (vgl. gcue)

grcruc 'rlen Pflug rnit dem .Ioch verbinrlencle schnur (oder Lederriemen)'
(l)cvicilionaSr [lvtustafakemalpasa-Bursal), 2. 'gebogenes Holz, das anstatt
eines Riemens zur verbindung von pflug u¡ld .Ioch benutzt wird, (pazarclk
[tsozüyiik-Bilecikl, Satrlmrs IEski;chir])

gugrrl 'rlen ochsen und Ktihen um den l-Ials gestecktcr Holzring' (Taçrn
IKarsl)

goda 'in clie l\fitte des .Joches eingeschlagener l.Iolznagel, cler clen l,eder-
riemen durchbohrt' (Kars)

gouunltk 'Stelle, wo an der Spitze des pfluges die pflugschar ist' (Lllubey
[{)rdu])

ftallca 'Ring, womit der /tayr,s, q.v.! an der r)eichsel befestigt rvird'; I{oÇnv,
a.a.o. s.23: rne,sinden gupilmis o/rrp kagryt oka ballar'er ist aus Leder an-
gefertigt (und) verbindet clen Lederring mit der f)eichsel' (( arab.¡ s. RÄsÃ_
Nrl.r, Etym. \\¡b. 15,[a); vgl. /csma.
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haniltol 'erstes Eisenpaar vor (lerìì Pflug', saå¿tlttn öniindeki Õirinci çifle

¿¿air ( tsahçekäY It'ìrzertrrn])*- 
hayt:tut'lcleines lìatl vor einetn grosscn Pflug' (liars), 2. 'Ocltsenstacltel'

lErci¡ [ I )örtYol-Hal"avl)

ftara'l Iolz¡rflrrg', : uiluç'saÖarr (FIem;in IPazar-Rize])

hultrtp'llolzna¡¡t'1, rlcr tlie Pflugrleiclrsc'l rnit tlcltr .Ioclt verhinclet' (\'enictt,

Maral, Ptnarba;t, I{aYseri u.a.)

ftop'l)flugcisen, Ptlugschar' (Sav;at köyleri [(,ìorttlt])
ftorrrlt 'ztr.eites Ochscn¡raar, das nriìn ei¡tt,ur ztttn Zielten tlcs Pflugt's (oder

\\¡agens) ztt schu'at:ht'n Paar hinz.ufügl,' (i\hlât IBil.lis])
unû¡¡l 'St¡tclttrl rles Stachclstalrt's' (I{'r¡ehir, ''Ut'l'¡ltlar IBolrrl, Nifcle tr'a');

intra/ 'Star.herl; Nagcl' ((ìerkt'¡ [(.)anlgn], Nigde); inròrr/ id. (limirlcr, sirkeli,

Sorlrtrn u.a.); vgl. enthel, inukrl, nterrr'.s,' t¿tûnr 'lìisentragcì r¡tler Stachel an

<_ler S¡ritzt' des Stachelstabcs' (Yukarlakhisar [Âhsaray-Niitle]): clavon tlas

Verll l¡nþ¿¡r/rrn¡¡¡À 'rlen Ochsen nlit dt'rn Stachelstall schlagetr' (\'ttliar:akhisar

[I(onyal¡ (.i gr'. ë¡t\o]a 'Bolzt'n, S¡rorn'; s.'l'tri'rzr, f)rie¡¡s tì. S' 218)

ílmeçer 'k¡unnrts liisen arn Iìnde rlt's Lcrlerrientt'lìs, tlttr arn Elttlc rìes

.Joches befcstigt is[' (Yaylal< [P;narba¡t-liayseli])
¿rsøi/. i:sÅ-i/ 'I-ederricmen, der rlen lfisr.ntt'il tles .krcht's bintlt't' (lirzerunt)

fr,lef 'Ìlolzling irtt dcr Pflugdcit:hsel' (E,dirnc) : egef, q.v.

iqrrrlt 'l{anrlgritt des Pllugcs' (l(ücükçaylr IDärtyol-llatayl) : erek' q.\'.

À.r¿c¡nrr'(Jrrhsenstachel, Sl.ock, grosser Stah'(llak:rkiiv [(ìelilloltr-(.anah-
halc (ltuh.)l)

kundirif 'L'-fiirmig gellogcnt:s llolz, um Oclrsen oclt'r l(iihe trntcr tlas.loclt
zu span¡ìcn' (liuzkr¡la [iuruça1'|, Erzinc¿rn u.a.), 2. 'ricntenfôLtnig gebogt'nt's

llolz, rlas I)t'ichscl und .Ioch tniteinatrcler verllinrlr:t' (Àlc¡kirt IA[rt])
kagt,s'l,r'tlerrieme¡t' (als'l'cil rles Geschirrs) (Alacaltüyiil<)

ktuur-¡ttç'an der Spitzc des Stachelstallcs beft'stigtes I'list'n' (Iiozlutra [tsrrr-
rlur']) vgì. renrclc t¡.v.

kerzcpil '2O 25 crn lan¡¡er Nagtl, tler dit: Pflugtlt'ichst'l rnit dt.tn pflug

verbinrlt't' (Alc,skirt IASr,l)
lcr¡ç 'l{olzstück, clas tlie S¡litzc des Pfluges tnit tler Deichsel verbintlct'

(ltarata¡, liars, (ìrnarlr u.a.),2.'in ein Loch in tler llittt'tlcs 'Jtlcltes gt'stetù[t's

I¡llzsl.iick' (Osn'raniye ISeyhan]), il. 'zum l)resclten clcs IIa¡tfes vt'rlvt'¡ttlt'tt's

verzrveigtcs Ilolz,' ('l'irc Ilzmir]). - /rr/rçr l¡askt,st 'llolztragcl, tlt'r tlas \rer-

binrlungsholz von l)ticìrsel uncl Pflugrtrttsset' daran ltinclt.rt, sich atrf tt¡rrl ah

ztl ltcs'cgctr', s. Ko;.'tv, a'a.f)"fatel 2 ((.lankrrl); llei tlcm Pflrrg vom (livril-
Ty¡r nennt nran tliesen Nagel /o/crrtrr çiadsi

/rr¡-rr 'zq.ci Za¡rfen in dr.r llitte dcs Pllugjochcs' lErzttrttm ttn<l Iintgclrttng)

¡ot,trbtl úentirí'liisen, clas die Pflugrlciclrscl ntit tlenr .Lrch verl¡intle['.

s. Iios,rr', n.a.(). 'l'afel .l (Ankara)
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korzeual'Loch im Deichselteil des Pfluges' (Ha;ara [Giirnü;ane])
korzevil'Stock auf de.m .Ioch' (Kemaliye [Erzincan])
ko,san 'Nagel, der das .Iocìr mit rler l)eichseì verbinclet' (Berk [Bolu]¡, 2.

'l'lolz, rlas die Zugtielc am Joch befestigt ziehen, Brennholz' (ünye [Onlu])
Àof¿n 'Eisen¡rflug', dentit selrun (lìrzurum) (s. lrðlan;) (vgl. trl,rc,rz.rurr<:

kutan)
körzehil 'kru¡nmer hiilzt'rncr Z,a¡rfcn am Ende der Pflugdeichsel, der tlas

I lerausrutschen der Deichsel aus dem Ring am Joch ve.rhindert' (Elâzr$)
kölen 'modernc.r Pflug, der die 'l'iefe und Breite der Fnrche regelt', pulluk

('l'okat, F-ara¡h [Kalecik], Ankara u.a.), 2. 'von zwei Ochsenpaaren gozogener
grosser Pfhtg, den rnan zum Iinkrautjåten vcrrvcndet' (I(ayseri, Tekirdaf,
Kö¡ker [Krrrsehir] u.a.). Vgl. /ro/nn

kubrag 'Vierkzeug zum Reinigen clcs Pfluges' (Alucran IGiresun]), r'gl.
e.emek

Itunul, grrnal'kleine Peitsche' (Zain köyü [I{arsl) (< slarv.; vgl. russ. xttytrt)
krr,sacak 'zu,ischen PÍlugdeichsel und Pflugsterze geschlagencs Sttick, das

die beim Pfltigen aufgeu'orfene Ercle auscinanderstösst' ((ìorum, I{ur;unìu
[Çankrrt]), s. I{oçev, a.a.O. 'l'afel 2 (? < russ. xyco,reru)

l¿ö¡l 'scharfes, flaches Eisen an einern Encle des Stachelstabes, dns zur lìei-
nigung des Piluges client' (vgl. llrc,rz,rnlx lcôrif)

Iokma çiuisi : ktltç ócskrsr, q.r'.
tneses, mesis 'Ochsenstachel, ¡nit Stachel versehencr Stall des Bautrrn'

(Güney Anadolu, Ankara, I{onya). Vgl. Tafel XVII
mod.ul'Staclrelstab' (Isparta und llmgebung), s. Koç,rv, a.a.O. 'Iafcl ]-l;

vgl. folg.
nodul, norlur 'Stachel am lindc des Stachelstabes' (Bolu, Dinar, Günty

Anadolu, Teke, Malatya), vgl. imåal. Tafel XVII
oåsa 'kleines, flaches Bisenstück im unteren Teil des Stachels[ahes' (Sey-

di¡chir [Konyal), auch oår¡.esa, vgl. cenrck

o/tlrrk 'Pflugbaum', supun tlirefir (vgl. o/r 'Dcichsel')
ok kugrggu 'Pflugteil, rler von der Deichsel zum Pflugbaurn vorstösst'

(kuyryk'Scltwanz') (Ku¡unlu-Çankrn); in Keski¡r heisst cr cricu/r
ögenderc, öuendere'2,1-r m langer Stab zum Antreiben der Ochsen', ârì trinern

Bn<ìe aus einem Nageì gemachte S¡ritze (nodul, auch Ímöcl, q. vv.), am andern
Ende ein flaches lÌisenstiick zurn Reinigen rler Pflugschar (in ÀIyon und
I(eskin çekkel, in Iiurr;unhr çemekl, das i¡l Lerhrnllotlen verwc¡rtlet rvird (in
Keskin nennen clie 'l'urknenen von Harcmey den ötjendet'e - nreses, q.v.)'
(Reurorr,Wb. I ll9,1 osm. ijqändíirä, 1l90 tschag. ö¡¡Íirttliirä 'Ochscnstachel';
s. RÄsÄNun, Etym. \\Il). :Jligl))

saban demili 'Pflugsclrar', s'otiibcr l{oç,ry, a.a.O. S. 47, folgendes sagt:
sögäl gapra¡il ue¡¡u k'ratul; gupruQl çeklinde olur. Sonunrl.t duha i.yidir'(die
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pflugschar) hat die Form eines Wtriden- oder Pappclblattes. Die letztgenannte

istlresser'(I(ur¡unlu), s. I{tts,tY, a.a.O. Tafel 2 und lì; rvörtlich istsaDan de.miri
,Bisen rles Pfluges' und deutct somit auf das llatcrial cler Pflugschar hin. Die

volkstiimliclìen Pflüge bestehen ar¡s Holz, wobei nur die Pflugschar aus f'liscn

ist, aller in entrvickelteren Lanrlesteilen gebraucltt man den lìisenpflug. In

Tatarstan bezeichnet .saöan nur cle¡r aus lÌiscn hergestellten Pflug rnit

Rådern.
saðan ökçe.rí 'i¡r de¡r Boden cindringender'I'eil des Pflttgcs otler {es Pflug-

barrnrs, an (leltì tlcr snöan de¡niri befestigt rvirrl' (Iionya); Türkçe sözlük

(Istanbul 19,15) S. 459 erklärt clas Wort r)/içe folgenclerllìasscn: : alJakksl¡t

A1ltlt¡ topui¡a rtslagan yriksek Àtsrnt 'hoher'l't'il anl llacken des Schuhes', also

'Absatz' (tatarisch ti/tçe)

sr¡åa¡r oÀ¿t 'Pflttgdcichsel'; 'l'ürkce sözlük S. .l'11-r: ok, Ituzr ttygdlarda díiz ue

uzut krstm 'clie l)eichsel (ist) bci einigen GeräLe¡r ein gerader und langerTeil'
suhun tulaí¡r 'Pflugsterze', I{ttgev, a.a.O. S. 53: saòr¡n egeginin eIIe lululan

ftrsmr 'dcr in der Hantl zu halLendc Tcil cles Pfluges'(Lâdik' Havza [Sam-
sunl rr.a.); vgl. eneÀ, enenk: /ulalt vt¡m Verb tul¡nnlc'(fest)haltcn'

sum btr¡¡t 'Schnur, clic clic hiilzernen Zapfen clcs .lochcs mitcinatrder ver-

binrlt' t' (IÌrzrrlurn)
.sani 'Za¡lÍen des Joches' (Sultara [Çrltllr-Kars], Butsa, Kelkit u.a.)

srr/ rlerniri'scharfes Eisen am PflLrg, clas rveiter nach untcn reicht als tlie

Deicltscl' (Ayancrk ISinop])
.s¿r¡u¡ 'an beiden Entle¡r cles Jochcs angelrrachte Za¡rfen aus lìohr' (Baha-

tlrrl r IBayramiç:-(lanakkale.])
sükrrrç¡e'Stachelstab' (Nfalatya)

/nsr¡lrl 'durch dcn ,Iochring (ña/ka) gezogener I-ederrienlen'; lìÅsÃNrN,
Etym. Wb. s.v. untl .Irtrl, LSS, .S. 318: uWie z.B. Ramstedt gczeigt (Kalnt.
Wh. S. lì82a), handelt es sich hier wohl um ein iranisch-inclisches Lehnwort
(vgl. ¡rcrs. afgh. hincl. fasma'Riemen, Lcdcmiemen'), welcltes keine jungc Ent-
lchnung sein kann, tla es auch im Mmo. vorhanden istu. S. weitcr f)<lnnrun,
Tilf EN I 245 -7.

Die Dialcktl'iirterbiicltt'r DD (l9lì9--1951) und DS (19{ì3-19{i9) kenncn

rroclr u,a. folgentle osm. Benenntlngcn des Pfluges: ctlgu'hölzerner Pfltrg',
dönerce, rlönrnece, en¡¡ez, lnru id., ku'sltt 'grosser Pflug', kíilltik, kiil, prtlmtu
'Pllug', !anlune, lJannetna'klciner Pflug', yupasultort'tiabelpllug'.

2. EGGEN, WALZEN UND RECHEN

a. Ii g g e: Nach RÄsÄNsN, lit'ym.Wb. 451b, ist tlie Benennung der Egge

iur Osmanischen l¿rða¡1, \\¡ogegelt fapan 'Sohle' bedeutet (S. 462b). Nach R,rn-
lorr, Wþ. III96:l -4, ist /aãnrt sowohl'Egge'als attch' So[le', die l"orm lapcn
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(III 9,19: otü., tar.) úìrerrsetzt er'Sohle; die breiten Pfoten <ler'l'iere; tlt'¡'liuss
als Nlass'. Nach l{oçay, fl.a.O. S. 50, becleuLel lupttrt folgentles: sürtip eÀ'/iÀle¿

sonru lurlu¡¡t tlüzellntek íizere kullantlan ¡¡asst tahta, síirgü'nacl¡ tlem Pflügeu
tund der Aussaat zum Ebnen rles Iìeldes benutztes gerades Brett, Eggc'; ibid.
taban: hultttltul ekildiklen sonra topnqt düzellen ajaç merdane 'nach <ler Aussaat
der Kärncr die Iìrrlc ebnencle Holzrolle', also 'Walze'. Türkçe sijzlük S. 555

un<l 5(i3: lopun : lurk siirgiisrï 'Ackeregge' tt¡ttl lrtbrut : ngo¡¡rn ult Aüzii
'f.tnterseite des Þ'usses, Sr¡hle', ugukkttbtttrtt rrll /clslnt 't¡nttìÌcr -l'cil tles Schuhes,

Sohle'. Die lleiden Wörtel \rcr(len also ¡rromiscue auclt in tlel Bedeutung
'Ackeregge' gtbraucht, ar¡sserclcm afiaç mertlune in der Bedetttttng 'Walz.e'.

Im Tatarischen bedr:utet labun nur 'Solìle', rvährend lapan ttnbekannt ist.
Osrn. dial. borana, horlrunu (Ànkara), ltu'ano (l{onya), bttrunga ((.,)anakkale)

'Egge'a slaw., vgl. l'uss., ukr. tloronri, bulg. årcnri ttsu'. irl. (vgl.'l'rnLzri,
Oriens 10. S. 6).

Die Na¡ncn der'l'eile von Egge u¡ltl \Valzc sintl ¡rach Koqev folgetttlt'l
o/c'Deichsel', vgl. o/c beim Pflug S. 108

s¡ïne/ 'Verbinclungsholz, clas die Deichsel rler Iigge mit dct'cn Brctt verbi¡r-
det', /aprrrr okunu krpan uyjuctttu berkíten ¡¡er¡¡i, geri; s. I{os,rv, a.a.O. Tafel il
und .t

stirelge 'aus LTnterholz angefertigl.e ligge', lioç,rr': çnlttlurt ¡¡upilnn luputt
(l(aratepe IAdanaul

Iupart rti1u1:r 'Eggenbre[t'(u'tirtlich: rlìggenholz'r), r'gl. s.v. süne/; Länge sogar

bis zu 2,1-r m
y etlecelt' ltölzcrner Za ¡rfett'
lr. \V a I z. e; kthan becletttet auch cgaç nterdone,'I-ftllzrolle, \\ralze'
t:. Iì e c h e n: çeltrnen'Iìcchen'
dergi 'Iìechen' (vgl. osm. där, atii. us\\'. /rir 'samnreln, attflest'n' us\r.; s.

auch lì.:tsriNnu, Etyrn. V/b. 475a)

dÍze 'Iìeichen' (vgl. os¡n. ddz 'aulreihen')
í/e/c '[ìechen'
lurlu lax(¡t 'Reche¡r' (rvôrtlich: rF'cldkammu); vgl, RÃsÄNr¡,¡, Etym. \ïb.

'164a; *lurya

lnmtk 'Rechen' (>1.'eldl<ammu; vgl. lirntu- lgrmu-,'kratzen, ltarken', lìÄsii-
Nrix, Etym.Wll. .179a: *lgríyt) nach l(oç,rv, a.a.O. s.v.: zír¡raf âIeti: harman
ttrmii¡rttrn parmuklurt uluçtan olur. Bahçe trmryt demirtlen ohu'. Egri ttrmtk
tohum suçtldrkkut sonru uazifesi göilir. L|cunu bogundurugu baþlagarak hag-

uunt çeklirilir (levha 8) 'Landrvirtschaftliches Werkzeug: beim Dreschtenne¡r-
rechen sincl dic Zåihne aus l-Iolz. Der Gartenrechen ist aus Eisen. Den gcboge-

nen Rechen verwendet man als Egge nach der Aussaat. I)adurch, class ma¡t

sein Ende mit dem Joch verbindet, erreicht man, dass die Zugtiere iltn ziehen',
s. auch ibirl. Tafel I
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3. I]ACI{EN

V9n tlcn vielen Narncn fiir'llacke', rlie i¡t den'l'iirks¡rrachelì \,orkorìrnrr.n,

trenut lio¡.r\., a.il.O., im Osnlanischcll nttr die lJencrtnung Àrl:nlrr, tliet rlagegcn

RÄsÃNriN, lr)tym. \\¡11., nicht cru'iihnt. f)er Nar¡¡c kol¡rr¡rt vortt \¡t'rb ktzntuk

'gral)en'(s. Iì;isJixnN, a.¡r.O.2.llìa). Iiog,rrv trutcrschcitlct zrvci Arttrn von

H¿rr:kcn: l. beylik kuznw uIì(l 2. kiríz¡¡ttt kozma. I)iest'I)o¡r¡rt'lhacke, tlic cla-

mischen Llrs¡lrungs ist, rvurrlc im vorigen Iiapil"el it¡r Zusanrtnenlìatìg urit denr

rur¿ìlten \\¡orl" aÒql gcschilrlcrt. I)ie Na¡¡rt'tr iltrer 'l'cilc ncnnt l{oç,rv nicht, allcr

kazmu ist dic l3cncnnung tler tigt'ntlichc¡r Ilacke, tlie'rlt's Stiels ltingegeu rc/)

(s. lìäsriNcN, litytn. \\¡b. 'l0llt).
kirizt¡'ttt /cr¡¡¡rr¿lsr: ßir larafr hullu, tt bir lurufi kuzma olnn uygtl'ditr t'inc Seitt'

ist tin Bt'il, rlie antlcrc Sei[e eint'Flackc'. Ileylik kozmu, bpnryt uncuk kuzur,

kirizntukuznrc.sr isr, hert kuzur, lrcm lru'tsttt'rr. To¡trttlt ullt¡ttlu¡t çikurt tlullurtnr

bulkt lurufi /rc.scr'l)ie be¡¡lík kuzma.sr grtillt nur tlit'Ercle attf, l'ährt'ntl clic

kiril,tntt /ca¡¡nasí soq'ohl aulgrältt als attch Irtist:ht. l)ic aus tlertn Rotlen ltt'rvtlr-
konrntt'urlt¡r l1yçige zerschneiclct ditr lìcilseite'. S. 'l'afel 7. Beacltttt¡tg vertlit'nt
rlcr ITrnstanrl, tlass kitizntq ein gricchiscltes \\¡orl (y.tíEopa\ ist, tlessen IJctlcu-

tung folgentle ist: Hcrarrfbringen cles untercn'l'cils tlurch tieft's r\rrfgr¿¡bt'n rler

Errle (?oprr(¡r tlerince kuzuruk ulltnt t'islline. gelirnte). I)as \\¡orl ôrylt/c <liirftt'
'gen'öhnlich, allgernein' bctlt'tttcn, s. 'l'ürliçe säzliili S. 7ll, lstanbttl l{}41-1.

Das W¡rr[ bel, bíl, das aut:l¡ eine Bent'ntìutìg fiir'H¡rckc'ist, lionttnt int Os-

rlranischtn in der urs¡rrünglicht'n lJcdtutung 'Sc:ltttufel, S¡ra[en' r,rlr u¡ltl ge-

hiirt also in rlt:n niichsten Ahschnitt (-l).

Noch ein l)aar oslrì. lìencnnttngcn tler lJaclit'n:
cered¡:'Ilacke, Ilandltacke', el çnprlst (Giiney Anatkrlu);
nte.ltel, melel, meyel, mei¡il, nc.rlrrl 'S¡ritzhacì¡e, Iieilhatre: S¡ratcrn' (.- gr-

¡nxilJ,t. id., vgl.'I¡urzn, oricns 8. S. 2lìl);
Àopaç (Sivas)'schrvacìrt' (iar[enltaclic ntil schnralcl' l{lingc' (i slarv., vgl.

rrlrr. /coprii'Stiicli Ik¡lz zttnl (ìt'ahcn', serbokrt¡at. kòputlrt'llarrc'; s. 'l'¡t.:'rzt':,

Oriens 10. S. l7);
hrnukip (lstanbul, lirzurtrn.r) 'scltwct'e llackt" (< slau'.. 1'gl. brrl¡1. lruko¡t

'lìcutc, Rorle¡tltacl<c'; s. 'I'tal'zlt, 4.4.()' S. 31).

4. SCHAT]FIìLN

l)ic von RÄsÄNsN, Etym. Wb., gtrnannten Namen für 'Schat¡ftrl' l¡tr¡rnt

I{oçev, â.a.0., nicht; hingegen lrringt er âtts dem Neuosrnanischen tlas Wor[
åel 'Schaufel'. Iìs handelt sich urn eine typisclt iranische langstielige Scltaufel

¡nit Stütze für den Fuss (s. Biltlbeilage'l'afel XVI); dic Osmanen haben diescn
'l'yp von den Persern übernomttren ttncl cbenso den Namen Öel (s. A, S,rroNnN,
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.r\gricultura n'[erso¡rotamica, sub uschaufell und RÄs,tNriN, Etym, wll. 6ga:
*b¿1, *bîI).

Dieser spitz zulaufende Schaufeltyp hat sich als sehr brauchllar erwiese',
r.rnd auch rlie Archâologen rühmen ihn als Ausgrabungswerkzeug, rveil rna¡r
lleim Grabcn darnit die Ercle aus einer tiefcn Grube weit über deren Rand hin-
ausrverfen kann, vgl. z.tl. SnroN LLoyn, Mounds of ilre Near East, rvo er vorì
<len Ruinenhügeln Anatoliens berichtet.

Weitcrc Schaufelna¡nen, at¡s tlenen rvir den Bau cler jeweiligcn Schaufel
crselìen, sind folgende:

ùelní, nach I(oç.rv, a.a.o. S. 18: /arr¿ bellegecek rtle/ 'Feldgrabwerkzeug';
belleyecek kommt vorn verb beilemek'graben, mit der zweizinkigen Gabã1,
mit dem Grabscheit', Hrusnn -- SRvKEr, Tiirkisch-lfeutscìres wörterbuch
(Wicsbaden 1953) S. 53; vgl. Del oben

durlnur, nach Koçav, a,a.o. S. 24: eni u;lrtnlugundtrn fazla bír cins kürek
olup larlalora tlcrince ark açmaga yarar 'Schaufelart, clie mchr brcit als lang
ist und zum Graben von Bewässerungskanålen auf dc¡r Felcler¡r vcrwenclert
rvird' (Ni$dt) ("g1. gLü. tart'Ziehcn'; RÃsÄunN, Etym. Wb. 465a)

/r¿rflc 'schaufel' (Poyraz, l\{a¡lavri [Rize]), aber auch so erklärt, rlass die
Rcrdeutung kazntu und /crir.¿/c rvåre, also ,Hacker,, s. Ko,5,rv, a.a.O. S. Jll

kqskarryt 'auf cler l)reschtenne gellrauchte Holzschaufel', also eigcn¡ich
t'i' f)reschwerkzeug (Kurt köyü [I(artal-Ist.l) (vgl. kes 'reinigen,)

kiirekçe'Schaufel zum Schaufel¡r auf dem Dreschplatz' (Niscle)
stlJtrgq 'grOsse Holzschaufel' (Malatya); sryvg 1. 'grosse Holzschaufel'

(Haymana [Ankara] u.a.), 2.'dreieckige Scrraufel zum Zusa¡nmenkratzen von
Stroh auf cler r)reschtenne' (Edirne, sinop u.a.), 3. 'grosse sichel' (Mucur
Il{rr,sehir]); das wort wircl überhau¡rt in vielcn verschiedenen Bedeutungcn
angewandt, s. gcnauer hei den Dreschwerkzeugen; es komrnt vom Verb srgrr-
nak'kratzen' s. R,rolo¡r¡r, a.â.O.

Die T e i I e der Schaufel haben folgcnde Namen:
.sap'stiel' (s. RÄsÄNnN, Etym. twb.40lb); depç¡i'stütze cles Fusses', die ent-

rveder cinseitig oder zweiseitig und im letztgenannten Irall bis z¡ 22 cm Sr.eit
ist (vgl. osm. ddp-'mif Füssen treten'; s. RÃsÄNrN, fitym. wb.4z4a: täp); bel
'Bfatt der schaufel' (vgl. oben); kíirck denúrí 'schaufeleisen' : 'sclìaufelblatt',
das sogar ,15 cm lang sein kann. Das rspatenfutterab, das das Schaufelblatt
scltiitzt, heisst porlntíf kürek /cr/rfr (nach Türkçe sözlük S. 141 eine lìn¡eh-
nung âus dcm Arabischen).

5. SICHELN UND SIìNSEN

¿c¿ne 'stahlwerkzeug zum Durchlochen der sense zrvecks Anbringung cles
Stiels' (Bünyan [I{ayserri])
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ceuírme'grosse Sichel' (Gaziantep)

ça/rrl 'am Fuss befestigtes Werkzcug, das sowohl Korn schneidet (tnpan

çalur:) ^ls 
auch bii¡rdelt(desle gupur)'(Nifide), s. I{o\sAy, a.a.O. Tafel6 (: çnlal

'gespalten, zweizackig'; vgl. RitsÄNEN, Etym. Wb. 101a)

17rrze¿ri 
'Sense' (Bornova Ilzmirl)

gírifterí (Mu[la) 'GarLensichel' (< gr. xAaõcur'í1pt id., s. Trrirzr, Oriens 8.

S. 22ir)

ñalt!: 'kleine Sichel zum Gerstescltneirlen' (l{ayseri); kommt auch i¡r cler

Ijorni kcltç, Àaloç vor
kerintli,'eine Sichelart' (Giirelc IGirt'sun]); kerindi'l<urzstielige Sense ohnc

I-landgriff' (Erzururn, (lofiander [Ovat:lkJ, Erzincan, Kars), Synonym lvpan,
q.v.; kerinli l.'Sensc' (Siirmene [1'rabzon]), 2.'Werkzeug zum Rcinigen des

Nussgartens' (Ak¡rtnar IOrdu])
korepi, körepe, gure,bi, giire.pe, gireòi uss'.'(iartenhi¡rpc'(< gt.. xpcímtid; s.

'I'tn'rztr,Orit'ns 8. S. 229)
Åosrr : 1. ltrpnn 'Sense' (Hortuna ['l'orbah-Izmir], Papaskäy ISamsun]),

2. - oruk 'Sichel' (Ihcaksu IDomaniç-I(iitahya]) (a slaw., vgl. z. B. russ. Àroca)

orak 'Sichcì' (Çankrrr), ents¡rricht rler Rernennung r/añra in Ni$dc; Synonym
gahç, kultç, s. I{oç,rv a.a.0. 'l'afel 6 (or- 'rnãhen, ernten'; s. RÄs.;iNrN, Etym.
Wb. 36,1a)

slyrr.r/t auch i¡r cler Bedeutung ùrTyrïlr orclc 'grosse Sichcl' (tr{ucur [Krrçe-
hirl)l clicses vicldeutige Wort kontmt vom Verb sryrrmc¡k 'kratzcn', vgl. bei
clcn l)rest:hwerkzt:ugcn

Itrpun'Sense'; Koçev, tì.a.O. s.v., sagt darüber: hasal a¡¡gttt, Orlastntlq lú-
¡tort elcegi Ô¡tlt¡nur. Trpurtt çekiçIerler ue l:rpan tuy ile bilerler'schneiderverh-
z(it¡g. In seincr Mittc (: I\{itte cles Stiels) ist der Handgriff dcr Sensc. I)ie
Sense wirtl geschrnierlet und mit dem Wetzstein gcschrirft' ((lankn); nach
Iì.rr.¡Lor.r'(III, 1329) tgrpun'Sichel' (< gr. ôp4z.awv, òpendl'Sichel, Sense,
Sribcl').

ô. DIiR DRI'SCFI-SCHLI'I'TEN T]NI) I)AS I]IìESCHENI

RäsitrlrN, litym. \\¡b., errvãhnt das zcntralste Werkzeug dcr anatoli-
.sclren landu'irtschaftlichen 'l'radition S. 492a: dö¡¡-en 'Dreschfltgcl' (s.v. */öå,
*/oy 'schlagen'); dit' Rerleutung des Subst. solltc cigentlich 'Dresch-Schlitten'
sein. I)ie Iil.yrnologie rles Wortes ist irn vorigen l{apitel (S. 95) erkkirt.
I(o,;,rv, a.a.O. S.2ir, gibI r'ie.r mundartliche Formen an: dögen, döuen,tlíigen
untf rlüperr, Nlonnrsor,r, a.a.O., nennt auch clie Iror¡n tleuen. Int vorigen Iia-
pitel ist }{onnts<¡Ns Schilrlerung t'o¡t cliesem schon irn Nelolithikum hekann-
ten l)reschgeräL angeführt. In Bursa kann dieses sogar 2 m lang sei¡t. I)er Bo-
tle¡r cles aus Brettern gezirnn-rerten Schlittens heisst tLíigen tay 'Stein dcs

8
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Dresch-schlittens'. Das kleine Gef¿iss am einen der beicle¡r Rändt'r hcisst ÒoÀ.
salc ocler boksaltk, nicht aller bokc.tk, wie in der Erklärung zu del Zeichnung,
die clen Drcsch-Scltlitten darstcllt, behauptet rvird. Die Bcnen¡rung ¡)úfts(¿/r
is[ etymologisch recht interessant. I(oçev, a.a.o, S. lg, sagl. tibtr tlieses Ge-
fäss: rlar¡n¿n döuüIíirken (Iögíiliirken) hayuunlañn pistíoini içine altp dt;ari¡¡rr
atmok için kullanilan içi oguk hhta kap'hohles I'Iolzgefäss zu¡¡ Sammeln u¡rtl
Wegwerfen von Exkrementen cler Tiere beirn I.'ahren mit dcm f)resch-Schlitten
auf der Dreschtenne'. Irgendeine Btymologie ftir dieses wort, gibt lioç,rv
nicht; cs diirfte aus deu Bcstantlteilen ôoA' I sr¡k bestehen. Ilok ist genreinal-
taisch und bedeutet 'Schmutz, Iixkrementc' (RÄsÄNuN, Etym. \\rb. 7ga;
Renr.onn, wb. Iv, 1645, für das 'ratarische lg02; Hnusrin - Snvru.r, '1.ür_
kisch-r)cutsches wörterbuch, s. 68). -sa/r tlürfte clenorninalts Adj.-suffix
sein (vgl. G,rn,rrN, Alttürk. [irar¡rmatik. s.6l.r; IìÄsÄNrin, l\Íor¡rhologic s. l0f]*110). -' f)er aufrvår'tsgel)ogcnrÌ vordcre l'eil des Schlittens heisst r/ririen.
Den .Schlitten verbintlet nlit tlem .Ioch dic l¡iilzt'rne Zugstangc siirt'it lt!íitieni
bo¡¡rrttrluru(¡a lsu¡jhyan o/t 'dcn Dresch-Schlittt,lr mit tlem .Ioch verbinrltnrle
Deichsel'); der Name ko¡nmt vom verb sürümek'etwas den llorlen entlang
hinter sicl¡ herziehen'(Ifuusrin - $uvrrr, a.a.o. s. ..tgz). Dir. l)eichsel hat
a¡n ttnteren E¡rde cinetr Haken (s[irül çengeld'I)eichselhakcn'), mil. tlesstn Ililfc
sie am Schlittcn befestigt lvird. l)er am ancltrn lln<le der Deichst'l bcfinclliche
Ring heisst stiriit Imlkatn 'Deichselring' uncl cler Iìing am Joc¡ /okc 'S¡rangen-
ring' (vgl. RäsäNnN, E[ym. wb. .155a); diese tìinge vcrbin¿t,n <lie l)eichsel
r¡nd das .krch (ôoyrrndrrrrrk) miteinander, vgl. rlas vorige Kapitel. Alle rlicst,
Bezeichnungen kornrnen i¡¡r Gel¡iet von l{ültc¡rc vor. - In <ler (ìegt,ntl v.n
Ankara lreiss[ derr Schlittenboclen díigen luhlqst uncl die l)cicl¡sel dti!¡en srrl.
Der Zapfen, cler das Joch mit cler r)eichsel verbintler., *,ircr /tocc rra.s r/enriri ge-
nannt, hingegen die Zapfen beiderseits des Ilalses jecles zugtierts (s. rlir. von
Ifsro 'l',rinlrl'uoRr gernachte Aufnahme in dcr Bilclbeilage) :elue, zelui :
bo¡¡unrlunùlu me¡e. ufiucrttclurt uega çultdun e¡¡ri çubuklur olup ôktizlerin ltoynunu
iki yundan ktturur 'clic alt¡ 'Ioch hefindlichen gebogcncn Za¡rft'n aus liichcn-
Itolz oder aus lJatttrliisten, die auf lleirlen Seiten vom llals clt:r ochsen angc-
bracht sind' (I{oç,rv, a.a.O. S. l-lil). I)ie Bt:ne¡rnung erscheint aucl¡ in rlen lror-
¡ner¡ ze¿l¿ (I{o;ev, a.a.o. Tafel xIV), zilrrn unrl ei¿lrr ( vgl. Iìlor,ol..r., a.a.o.
IV, 916 und 918). Die zrvei letztgenannten fìormcn, zilua unrl eirrlq, héittcn
:illr¿ u¡tcl ziule transskriltiert werden sollen, denn auch zu R,rr¡l.oFl.s Zeit dürftc
rna¡r die wörter so ausgesprochen haben. - Dt,r ungcdroschene fietreicle_
haufern in der llittc rler Dre'schtcn¡re hcisst /ir), das auf ckr l'ennc zum f).rsch
ausgelrreitcte Getreitle dagegen dö,rek (vom vcrb dö,sernek 'aus¡reiten') (I{o¡,rv,
a.a.0. S. 25 und 5l; Rerrr.or..n, a.a.O, III, 17,10).

Nun sollen in alphabeti.scrrcr Reihenforgc ailc zum r)resch-schlitten gerrö-
rigen Wörter verschiedener I\{undartgcbie[e nufgeführt n'crden, also die Name'
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seiner 'l'eile so\rie (lir' dcr (ieråtrr, tlie zum .r\usl¡reitrrn rles Gctreides auf (ler

Dreschtenne und zurn Sarnrneln dcs gedrosclìr'nen Gctreirlt's dienen. Nur rlie

Strohgallcln r¡nd dic zunl l)reschen verrwenrlt'tcn Stiicke t'rhaltt'n ihren eigcncn

Ahschnitt, rveil sie eine eigene Grup¡te biltlt'n.
¿n.s gewölìnlich 'Deichsel cles von eincnt Ochscnpaar gczogcncn \\agcns'

lLIzrrnkö¡rrii, (ìorunr), aller stellenweise auclì: düue.n oktt 'f)t'ir:hst'l dcs

Dtt'sch-SchliItertrs' (I{aracabeS' [tsttrsa]) (vgl. lì,ror-o¡'t.', \\rb. l, 277 l'l: art¡.s,

dr!/.ì'Fenìerstange')
arltrl 'l)cichsel, rlie rlen I)resch-Schlitten nìit (ltnì .loch verbinrlrrt' ('l'c¡reli

köyii Il(onYa]¡
rlr.s : ¿rts (Deresaf kiiyii Il\ltrtltrrnu-Iìolrr])
berlelktltç 'hülzerntr Za¡rfen, dcrr ¡lie I)eichst'l rles I)res<:h-Schlitte¡rs rnit <ltrnr

.Ioch verbintlet' (Bozktr [Konya]), s. auch beirn Pflug S. l0:l
åolrsaÀ 'l{olzgefäss zurn Sam¡rtcln cler lìxkrcurcnte rler 'l'icre' (tsurç [Bur-

rlurl, Uluborlu, Alil<öy Iis¡rarta]), s. olrrtn S. 114

ùoksalrk : boksuk, t¡.r'. (l)t'rle köyti [(,lal-Denizli]) (Suff. -sc + -/r/c)

boyrtnduutk'.loch' ((lorurn); ltoyunduluk (l(tiltc¡te-l{ayseri), r'gl. btinr Pflug
s. 103

(ercut"nrit Iì¡rrl vt.rselrener Dresch-Scltlit[cn', çarhlt döi¡etr (l)ogrr Ana-
dolu).

cercer 'IIolz, clas dic I)t.ichsel mit rlem I)rt'sch-Schlittt'n vtrrlrirtrlet' ((ia-
ziantep) :. ulktl a¡¡nçt, 2. : tlíiuen 'lhesch-Schlitten' (llara;). vql. c(tcrr,'

r:rrlgr 'l)rcsehtt nnenllese¡r aus 'l'antariskt¡tholz,' (Kur;unlu-(lankrrr), s, Ito-
¡.rv, a.a.O. l'afel 9; ça//ctç 'l)resclttcnnt'nllesen' (Belenke:li Illcrsin-içcl]).

1:e/t 'langstit'lige Hacke zum Zerstrcut'n tler Ilalnrt' auf der Drtschtenne'
(Ärgrthanr It(onya], \'cni¡razar IGiil¡raztrrt-Bilccikl) vgl. IìJisÄnEx, litym.
\\Ill. 102b: r:riÀ'

çekclirik 'Bre[trt'eht'rì zul'rì 7,r¡sanrnlcnrechen tlts Strohs auf rler I)rt'sch-
lennt" (tsursa)

çenel'eincr rler beirlen Flü¡{tl tles l)resch-Schlitteus'
ùrgen'\\¡erkzt,ug mi[ zn'r'i Zn'cigen zulìì Ausl)reitetr von Ilahnen und bcinr

l)rusch zurn l,Iischen dcr llalmc' (Ror [Niidel, (iüdtil [Aya;-/rnkaral u.a.);
dirgen id. (I{ars, l)ereliiiy IIirrklar-eli], 

-l'okat, Al<schir [{onya]); dirgel iù.
(lsgöbii Il(ayseri]). Siehe auch DS, S. lSll'r

r/irs 'am Rorlcn des l)resch-Schlittens bt'festigte l.'eut'rsteine' (: osnr. ¿/irs

'Zahn'; s. R.isÄNEN, Etym. \\tb. 48lb: */t.{)
dirscui 'Vertiefung im Br¡rlen rles l)resch-Scltlittens, rvo tler Feuersttin llt-

lestigt rvird' (Güzcne [\talatya.l)
r/öfen'f)resch-Schlitten', s. obcn S.95 f.
dönek yeri'Dreschtennc' (Iìrlirne)
drïlen 'Dresch-Schlittcn' (Konl'¡¡ s. oben S. 9l-r f., 113
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dügen oturagr 'Stuhl auf dem Dresch-Schlitten, wo der Fahrer sitzt' (Alaca

IKurrsunlu-Çanklrll)
dügenselik 'Deichsel des Dresch-Schlittens' (Ballkesir und Umgebung); auch

dügensilík (Kayseri, Türkbcyli [Mengen-Bolul). - tltiuenselik 'l)eichsel des

Dresch-Schlittens' (Sino¡1, Samsun, u.a.), 2. 'Kette, die das .Ioch mit dem

Dresch-Schlitten verbinclet' (Tozman [SöSüt Bilecik], Harman köyti), 3. 'g*-
bogenes Holz am f)resch-Schlitten' (Bahkesir köyleri). - düaensilik 'Deichse

des Dresch-Schlittens' (Gelibolu, tsiga [Çanakkalel, Büyükdere)
cltigensíiríil'I)eichsel cles Dresch-Schlittens' (Genezin [Avanos-Krr¡ehir])
tlüuençere'Deichsel des Dresch-Schlittens' (Sebinkarahisar IGiresunl)
dtiuensil'in den Dresclt-Schlitten eingeschlagener Holznagel' (Ortaklar,

I(üllek IHavza-SarnsunJ)
egan 'Werkzeug, lvomit das Getreide auf der Dresclttennc ausgcbreitct

wird', s. auch bei den Gabeln S. 119

eldeç 'beim Getreidedrusch vcrrvendeter, aus l-Iolz oder Stein gernachter

Klotz' (Kayadibi, $ebinkarahisar u.a.)
gelrre 'Dresch-Schlitten' : düuen (Van, Ortabercli IAya;-Ankara])
¡¡emilti'I)eichsel des l)resclt-Schlittcns' (l{urucaova [Akçaclfia-lllalatya]);

getninti id. (Örenköy [Akçarla[]).
gemtahta 'untercr 'I'eil des Dresclt-Scltlittens, wo rlit' lieucrsteinc sintl'

(Artvin lÇoruhl), vgl. gemtalúarun laçIctrt dökrilmri,s '<iic Steine vom unleren
Teil des Dresch-Schlittens sind heruntergefallen'

ç¡ergi'ein Te,l des Dresch-Schlittens' : tlögen ¡tu'cttsi (Erzincan)
geuen'Dreschtennenbesen' (Iiaracaviran)
gömeni'ltölzerner Za¡rfen, tler clcn Dresch-Schlitten rnit dem .Ioch verbin-

clet' ((ìöt köyü [Snmsun], Nlesutliye [Giresunl)
¡¡uuer 'gebogenes Ilolz zrvischen Dresclt-Schlitte¡r ttntl .Joch' (Pazar [To-

katl)
IrumeI'zum Eb¡ren der Drcschtenne bestimmter Besen und Schaber,sq¡ugt',

q.v. (Gündofidu IRize]); s. Koç,rv, a.a.(). Tafel 9; eine gute t)bersetzung wärc
vielleicht'Stielbürste'

lurrma¡t geri 'Stapelplatz für Getreiclegarben, Abfallplatz für Halme', sap

tlöktile¡t ¡¡er; das Wort /rarman 'Tenne, Dreschtenne, Ernte, clas Getreide auf
clenr Felde'(< ¡rers. l3urmen, ltirmen; s. R¡isÄNnN, Etym. Wb. l56a) umfasst
alle zur Kornernte gehörigen Aufgaben: l. tahilin sapkrn agrúmast ae salpartn
seman Imline getiríImesí íçin yapilan clöume i,ri 'Drescharbeiten zur Lösung
der Körncr von dcn llalmen und zur Zerkleinerung tler Halme',2. bu íçín
gapúdtgt yer ve meusím '.A,usfültmngsort uncl -zeit dicser Arbciten', s. Türkçe
sözlük S. 249. Koçev, a.a.0. s.v., zählt folgende Arbeitsgänge auf: 1. tlas I{er-
anbringen der Garben vorn Felde, 2. clas Aufstapeln, tlamit tlas Vieh sie nicht
frisst, il. das Ausbreiten untl f)reschen
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/rarlr'Werkzcttg Zt¡m Sal¡rnteln tlttr I{iirner ¿ruf (lel'l)reschtcnne', soÉ¡.

stlJ r rg t' ('l'iirklrt'yli lllengcn- llolul), Iiory,r't', a. a. O.'l'af cl I
hebiik 'ztt rlt'n I )rt'sch\\'e rkzeugen gehärt'n<le Stielbiirstc (st¡¡tr¡7t)' (Re rk

kiiyii IRoltt])
hel - srytor 'Sticlbtirste' ($rhlar Itllubey-Orrlul)
hílke 'p,olz,, tlas tkrn Dresch-Schlittcn rrrit <leln .Ioch vcrl)in(lct' (l)erinkuyu

INiIdcl)
tndtr - htu'mut !r/er¿ 'Sarnrnt,l¡llatz rltt llaltne', rl.lt. 'f)rt'schtennt" (l{ay-

scri). Vgl. rrntcn S. 127

kulrh 'llolz, rlas den l)resch-Schlil"ten mit cltrm .loclt vcrbindet' - tliiien-
.se/ili, q.v. (Bahatlrllr [ßayrarniç-Çanakkalcl)

kentikler 'dicke I)resch-Schlittentlcichsel' (À{rn ri\ra¡rkrr-ltalal"yal)
kuptt : srlJtrgt'Stielbtirstc für rlie I)reschtcnnc' ([iclibolu ICanakkale])
kazugu - stlJtr$ 'Stielbürste' (Sinop, Samsun); - kuzut¡u lrtrntan s¡ltttyl.st

'Stiellrtirste fiir die l)reschtentre.' (Havza ISanrsun], Berk köyü [Rolu]); kuzauu,

kuzagt 'ìtiilzerne's Werkzeug zunt Samr¡rel¡r dtr ausgcdrrtschenen Haltne nach

rlem f)nrsch' (tsolt¡)
Àö/c 'Garbc' (Arnasya)
kub don'Werkzeiug z,unt (ìctreiclesarnntel¡r' ('l'crcan I lìrzinca n ] )

krr,saÀ' 'Qut'rholz, rlas beitlc Brel"ùer rles l)rescìr-Schlittens ¡niteinancler ver-
bin<lt't'; das davor lre[indliche 3¡s1¡ þeisst'scltrnu[ziger l)resch-Schlittc¡r'
pis rlö¡¡en ('l'arsus [Toroslar], Ank¡rra Ilitrtlutlügünl) (? < slarv., vgl. z.B.

luss. ri.ycor)

kü/fe'Garlrc' (Yrlanlr Iis¡rarta],'\slahalrr [(ranakkalel, Iiayseri); 1'gl. költ
( - tat. kollä irl.)

kiirenpe : sUtt'gt 'Stielbiirstc ftir tlie l)rt'sc.htcnne' (Da$katlt IKaracabey-
llursal); kiirepe l. itl. (IIurrrra ktiyü, Ho;a¡r IRayrarni;-(ìanakkale]), 2, 'eist'r-

nes Werkzcug zum Schneiden von Ilnrnnltolz u¡rd (iebüsch' (Yamankiiy [\tu-
rlanya-llursal): r'gl. /a/lr¿t 'kleines Beil n¡iI Eisenstit'ì'

kiiríingii - stlltt'llt 'Stitllrürste für clic l)rcst:htt'nne' (l)tttttanh [(ìanktril):
k li r íi ta ii icl. ( (ìenezin 

I Avanos-lilr,schirl)
kiirzenk 'Stall mit gebogcncm lÌnrle, rler zum Auslrreiten tler Ilalrne auf cler

l)reschtentre tlient' (I{rz,ilt:abii,lük lDenizlil)
nre/çi/c (als 't'cil tlcs l)resch-Schlittcns) 'l<urzer Stab rnit jc cincr Schnur an

beiden Entlt't.t', s. Iittçev, a.a.0. 'l'aferl .l-l-r
ntunzurluk : l¡r¡ra¡rsnftk 'aus \\¡eiden geflochtcncr liorb, tlen Inan auf (let'

l)rt:schtenne dtlt Oclrscn vr¡r <las ìIaul lt'gt, tlanrit sie tlie noclt ztt tlrcschcnrle¡r

Garhen nicht frcsst:n' ((ìortrrn), s. Iiory.,,v, a.a.0. 'l'afel iì
rjrl¿le'l)eicltsel tles Drcsclt-Schlittens'(;\kköy Ürgii¡r-liayseri); örke

'l)eichsel rles Dresclt-Schlittens' (Büytiktltrre INiftde])
stlJtrgt 'Stielbiirstc, s'omiü auf rler l)rcschtt'nnrr tlie attsgerlroschencn Iiiirner
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zusammcngefcgt wcrden' (Edirne, Sino¡le u.a.); das Wort h¿rt viclc Synotrynre

in verschiedencn Teilen der 'l'ürkei, s. KoÇ,tv, a.a.O. 'lafel 9. Vgl' weiter
Iluusrin - $nvxnr, Türkisch-deutsches Wörterbuch, Wiesbaden 1953, S. 474b.

srir¡il'Deichsel des Dresch-Schlittens' (Tuzhisar [Bünyan] u.a.), 2. 'Weizen-

frandmählc' : buida| dei¡irmeni (I{eyulhisar ISivas])
síirtitge 'l)eichsel des Dresclt-Schlittens' (Genczin IAvanos-liÌrtiehir])
sätgii : srlrû{lt'Stielhiirstc für die l)reschtenne' (Dagkacltköy IKaracabel.-

ÌìursaJ)
lezkere : stll t t'llt'Stielbürste für dic l)rt'scl¡tt'nnc' (Geyikli)
ltrnuk'lìechen fiir tlie l)rcschtcnne'

7. S'I'ROHGABT.]I,N UND DRESCHSTÖCKE

Die Strohgallel hat inr r¡s¡nanischen 'lürkisch strhr vicle Namcn, \litr aus

clc¡n unten folgenden Verzeichnis hervorgeht. Von den vcrschierlenen llcnen-
nunf4e¡!, die R¡isÄ¡,¡nN, Etynr. Wb., erwåhnt, hâlt I(oç,tv, a.a.O., clen Na¡nen

iapa fiir dcn håufigsten; er sagt darüber: l'ultu, ttnaz suuur¡nakla ueyu olmaga
yíiz tutmu; hurnut¡u uklarmuklu kullantlan og¡zr iiç.-be¡ parmakltklt lahtu aygú.
l'ultu, hormttnde nrulünü tâbír oluna¡t tlune ÅrtrtrstÀ $antent suturmagu gurar.

l'ul¡u iki çe¡íttír:.Sr¿uurmc gahust, dörl ili¡Ii olur. Aklurmu Uab(tst ise De,,s rli,s/i

olur. Aktarma yuhust öbek gupmuga !!uru'.'Die G'abel ist ein \\Icrkzettg zum
'lre¡rnen des Ausgerlroschenen vom Stroh und zum Rervegen des durch Wor-
feln gereinigte¡l Getrcidcs, ein l-Iolzwerkzeug, das drei bis fünf r}'ingerrr hat.
ì'Ian kann die Gal¡el aul <ìer l)reschüenne benutzen, um aus dcr lVlischung vort

Kiirnern und Strohltäcksel diese auszusondern. Es gibt zrvei Arten von Gabeln:

die Worfelgabel mit vier Zinken r¡nd die Beförderungsgabel mit fünf Zinken.
Die Befördcrungsgabel kann man zr¡m Aufsta¡reln vern'etrden.' S. genâuer

RÃsÄ¡.r¡i¡.r, li[yrn. Wb. l87b: *iãpa-k,

Der Zinkenteil dcr Gabcl kann 60 cm l¡reit sein. Die zrveizi¡rkige Gabel

lreisst in dcr Gegen<l von Ankara direr¡, i¡r I{ültepe dirgen, Der Zinkcntcil dcr
vierzinkigen Gabel kann in KülLepe 34 cm lang und 24 cm breit sein, während
er l¡ei der siebenzinkigcn Gabel 5l cm lang r¡nd ll8 cm breit sein kann.

Iis folgt nun cin Vcrzeichnis rler in verschiedenen Gegenden gebrauchten

Namen für Gal¡el¡r und Dreschstöckel
udunak'grosse Gabel', gttbanin büyíigti (Bdirne [N{uh.|)
ulkatu'Strohgabel', vgl. z,R.: hu nlkarc. çok sujlumthr (Külfek [Havza-

Samsunl)
onadul'Werkzeug ¡niL drei Zinkrrn, das zum Worfeln von Flalme¡t, klei¡retr

Bündeln und Garben auf der L)reschtenne gebraucht rvirrl, Gabel' (E$riclir

IIsparta] u.a.); ancdul, untnat (limirda$ [Afyon]) itl.i unalut id. (Isgöbe [Kay-
seril, Kastam<lnu)
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r¡rr(¿ 'grosse Strohgaltcl, btiyíik.sr¡rrl(lrl .U¿ö($i : unannl (Itonya)
(qlume'zur Anf(:rtigtttìg der (ìabel bernutzter Zrveig (çatal)' ((lorum)

a/kr 'zun.r Auflatlen von Stroh gebrattchtes \\ierrkzeug, clas clie Griisse von

chei Gabt'ln hat' (Av¡ar) (1 ut''wcrfen', s. Í{urisnn-Snv¡(E'r'' Wb. S. .35a)

heldenul l. 'tlreiizinkige Gabcl zu¡rr Âuflarlen von Garben at¡f clc¡r Nagen'

(Yetlnigin l{ilyii Ilgrn-IionyaD; - 2. biiyíik orrrk'grosse Sichel'

dr1¡en'zrveizinkige Gabel zunt Ausbreil.en der Halme auf der l)rcschteinnc

untl bcim l)rusclt zum l\lischen tler Halme' (Iìrr [Nigde], Gtidtil rrAya¡-An-

karal); dir¡¡en i<l', s. oben S. lll-¡
cAan 'Gabcl zr¡m Aushreiten rlcs Getreidrrs at¡f der I)reschtennc' (ßayburl.

IGüurti;anc]). Vgl. igan

¡¡elberí, ketberi 'G'abcl zurn i\rtsbreitcn tles Getreides ¡rt¡f tler Dreschtcnne'

llirrriehir), s. Iioç,rv, a.a.O. 'l'afcl 6

igrar 'zrvt'izinkige Gabel', ikí pormukh ¡¡aba (Günrü¡ant'). Vgl' e-gan

,serte'Strohgabel -- ¡¡aòa (Van, tsitlis)

¡7aåa 'Strohgabcl', s. ttbetr; yubualti 'grosse Galtel', biigíìk yaba (Di;li kiiyü

ISorgun-Yozgat])
l)t'r rStock>, mit de¡n rlic Garlle¡r attsgebrerite I u¡rtl verrnischt werden, hcisst

,ne.s¿,T è nre.si.s, sein Entle i¡nl¡al ulttl seinc lìisenplattc çekke-l.

So habtn l'ir fcstgestellt, rlass die Ir o r ìrì c n tler n'iclttigsten volkstüm-

licht'n Gcräte tltr Landrvirtschaft aus tler uralten'l'radition tles Nahen Ostcrns

ererltt sin{ u¡rd irn Prinz.i¡r den Nerkzeugen tk's ¡rntikt:n Analolicn gleichen'

Ihrcn N a uì (' n clagegen sincl zum Teil rnit cler aìtaischen 'l'raclition tles F'er-

nen Ostens verbunden, die rlurch Leh¡rrvörtcr untl clurch zahlreiche l.ürkische

Ncologisnren erg¿inzt rvorrlen ist. /líe unulolisehe þ'ornúradilion scltliessl sic/¿

on die. alluische Sprarhtradition ru't: rlies festgcstcllt ztt ltaben, ist eines der

rvi<:htigsten lirgt'bnisse der vorliege¡¡de¡1 []¡[crstrcltttng.


