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D ur Gebiet, d.essen Mund.arten in dieser Arbeit
lJ behandelt werden, besteht aus den Provin zerl Scho-
nen, Blekinge, Halland, SmA,land und Oland, und
wird in dieser Arbeit das siidschwedische Gebiet
genannt. Die Abgrenzung gegen ncirdlichere Ge-
biete ist durch mehrere Griinde bedingt. Die Mund-
arten der vier erwd,hnten ProvinzerL werden alle
durch das Mundartforschungsinstitut zu Lund (Lands-
mA,lsarkivet i Lund, LAL) untersucht; die nordsmfi,-
ld,ndischen und ciki,ndischen Mundarten werden je-
doch auch durch das Archiv ftir Mundartforschung
und Yolkskunde in Uppsala (Landsmfi,ls- och folk-
minnesarkivet i Uppsala, ULMA) untersucht. Im
d,ussersten Nordwesten grenzt das Untersuchungs-
gebiet des LAL an das durch das fnstitut fiir Orts-
n&men- und Mundartforschung in Gciteborg (Insti-
tutet fcir ortnamns- och dialektforskning i Gcite-
borg, IODG) untersuchte Gebiet. Die Aufteil-
ung des Landes auf die verschiedenen Mundarb-
forschungsinstitute ist vor allem historisch, nicht
sprachlich bedingt. Schon friih begann die uppsalien-
sische Mundartforschung den Mundarten Vd,stergot-
lands grosses fnteresse entgegenzubringen. Drgegen
wurde der Mundartverein von Vd,stergotlard, der
im Jahre 1883 in Lund gegriindet wurde, im Jahre
1892 aufgelcist, nachdem er schon im Jahre 1889

seine Tti,tigkeit eingestellt hatte. Die Untersuchung
der Mundarten Ostergotlands ist immer von Uppsala
aus betrieben worden. Der Umstatrd, dass das Ma-
terial vorL den Provinzert ncirdlich von dem Unter-
suchungsgebiet des LAL in Uppsala und Gciteborg
aufbewahrt wird, kann doch nicht allein der Grund
fiir die unternommene Grenzziehung sein. Die IJn-
tersuchung von den Mundarten Vd,stergotlands und
Bohusld,ns ist aber teilweise mit anderen Methoden
als denen betrieben worden, die z:urrr Beispiel bei

der Untersuchung von den Mundarten SmA,lands und
Hallands angewandt worden sind, und darum ist
das Material nicht garrz vergleichbar. Endlich sei
erwd,hnt, dass die Resultate von den Untersuchungen
des ULMA von dem Laut- und Formenstand der
Mundarten Vd,stergotlands in der grossen Arbeit
Vd,stergcitlands folkmf,,l I-IY von Gotlind und
Landtmanson nicht nur schriftlich, sondern auch in
Karten veroffentlicht worden sind. Die Arbeit um-
fasst nicht weniger als 128 Karten.

Schon frtiher sind die verschiedenen sprachlichen
Erscheinungen in dem oben abgegrenzten siid-
schwedischen Gebiet kartographisch dargestellt wor-
den. Bennike-Kristensen liessen in ihrer grossen Ar-
beit Kort over de danske Folkemi,l (1898-1912) ihr
Untersuchungsgebiet im Siiden von der Sprach-
grelaze und im Osten von der Reichsgrenze abge-
grenzt, werden. Dagegen fiigte Johs. Brandum-
Nielsen in Dialekter og Dialektforskning (1 927 ) Scho-
nen, das westliche Blekinge und das siidliche und das
mittlere Halland mit dem von Bennike-Kristensen
kartografisch behandelten Gebiet zv einem Unter-
suchungsgebiet zusammen. Auch wenn viele von
den auf den schonischen, blekingischen und hal-
ld,ndischen Gebiet erl gezogenen Grenzlinien im Lichte
von spd,ter gesammeltem oder hervorgebrachtem
Material berichtigt werden miissen, ist das Werk
Brondum-Nielsens' von sehr grosser Bedeutung 1r.&.

dadurch, dass es die heutige Entsprechung des alt-
dd,nischen Sprachgebietes als ein ungeteiltes Unter-
suchungsgebiet behandelt.

Auf siidschwedischem Gebiet hatte Brondum-
Nielsen aber mehrere Vorld,ufer. Die Karte Gustaf
Billings zrt seiner Abhandlung Asbomfi,lets ljudld,ra
(1889) ist kaum eine Mundartkarte im modernen
Sinn, da sie nur zeigt, in welchen Teilen von den



Gerichtskreisen Norra Asbo und Scidra Asbo die

,,eigentliche" Asbomundart, gesprochen wird, aber
schon im Jahre 1909 verciffentlichte Julius Swenning
in seiner Dissertation Utvecklingen av samnordiskt
rei i sydsvenska mf,,l eine wichtige und wertvolle
Karte iiber die Verbreitung und die Form des ai-
Diftongs. Von geringerer Bedeutung waren die zwei
Karten iiber die Verbreitung in dem Gerichtskreis
Lister von gewissen Erscheinunger, die derselbe
Yerfasser seiner grossen Arbeit Folkmfi,let i Listers
hd,rad im Jahre 1937 beifiigte. Ebenfalls verciffent-
lichte im Jahre 1909 der damals erst z}-id,hrige
Forscher Bernhard Karlgren einen Aufsatz mit dem
Titel Om grd,nsen mellan syd- och mellansvenska
rnf,,l inom Mo och Tveta hd,rader (Svlandsm. 1909),

dem eine Karte von einigen Mundartgrenzen in dem
Gerichtskreis Mo folgte.

Im Jahre 1918 erschien der zweite Teil von Ernst
Wigforss' grosser Arbeit Scidra Hallands folkmf,,l, und
dieser Arbeit wurden zwei Karten mit einer grossen

Anzahl von MundartgrertzefL beigefiigt. Das karto-
grafisch behandelte Gebiet umfasste Siid- und Mittel-
Halland, dessen Mundartgebiete und Mundartgren-
zer mit grosser Genauigkeit festgelegt wurden.

In seiner Arbeit Studier civer r-ljuden i sydskandi-
naviska mi,l (1936) verciffentlichte Gcista Sjtistedt
15 Karten von der Verbreitung verschiedener Er-
scheinungen, die mit den r-Laaten in Verbindung
stehen. Einige Mundarteigentiimlichkeiten des Nord-
ostschonischen Mundartgebietes wurden von dem-
selben Yerfasser in Festskrift till Joran Sahlgren
(1944) kartografisch behandelt.

Hier seien auch die von Elias Wess6n in seinem
Lehrbuch V6,ra folkmfi,l veroffentlichten Karten er-
wd,hnt, die in gewissem Masse auf die oben angege-

benen Arbeiten bauen.
Im sd,mtlichen bisher beriihrten Karten werden die

Gebiete durch Grenzlinien oder durch Schraffierung
oder Farbendruck hervorgehoben. Ein Zwischen-
form zwischen dieser Linientechnik und der spd,ter

immer iiblicheren Technik, die verschiedenen Be-
legorte mit variierenden Zeict'en ztt versehor, wird

8

von Ingemar fngers 1939 in Studier civer det syd-
vd,stsk6,nska dialektomrA,det gebraucht um gewisse
Grenzlinien festzustellen. Ingers verwendet auch die
Methode, die ganlze Yerbreitung einer Neuerung durch
Punkte zv markieren, ohne das Fehlen der Neuerung
oder das Vorkommen von Doppelformen auf dem
Novationsgebiet ztt bezeichnen.

Vcillig durchgefiihrt findet man die Punkttechnik
in dem siidschwedischen Gebiet in Natan Lindqvists
sprachgeografischen Arbeiter, teils in kleineren Auf-
sd,t'zen und Studien &us den dreissiger Jahren, teils
in seiner grossen Arbeit Sydvrist-Sverige i sprfl,k-
geografisk belysnirg l-2, 1947 .

Wir werden im folgenden Gelegenheit haben, za
dieser wichtigen Arbeit zuriickzukehren.

Unter anderen Arbeiten mit Sprachkarten iiber das
siidschwedische Gebiet kcinnen I. Mod6er, Studier
civer slutartikeln i starka femininer (1946), S. Benson,
Studier civer adjektivsuffixet -ot i svenskan (1951),

Sigurd Fries, Studier civer nordiska trd,dnamn (1957)
und Gun Widmark Det nordiska u-omljudet (1959)
erwd,hnt werden.

Von diesen Werken ist besonders Lindqvist Syd-
vd,st-Sverige ein Sprachatlas. Als man begann, diesen
Atlas an dem im Jahre 1930 entstandenen Mundart-
forschungsinstitut auszuarbeiter, dessen erster Di-
rektor Nat. Lindqvist war, besass man von dem
garuz,en lJntersuchungsgebiet des Institutes nur etwa
eine halbe Million Wortzettel und zwar rron un-
terschiedlichem Wert. Dieses Material war ztt gering
fiir einen Sprachatlas, und nach ausldndischen Vor-
bildern stellte Lindqvist eine wortgeografische Fra-
geliste zusammen, die teils von akademisch geschulten
Exploratoren, teils von leindlichen Mitarbeitern beant,-
wortet wurde. Die mit einer solchen Ilntersuchungs-
methode verbundenen Schwierigkeiten und Risiken
sind allzu bekannt und ercirtert, als dass man hier
nd,her darauf eingehen miisste, aber der Arbeit kann
niemals ihre grosse Bedeutung als schwedische Pio-
nierleistung abgesprochen werden.

Fiir das Atlaswerk, dessen erstes Heft hier ver-
offentlicht wird, ist es nicht notig geweser, Frage-



listen fiir diesen Zweck zusammenzustellen oder zu
benutzert. Seit der Griindung des Mundartforschungs-
institutes im Jahre 1930 hat eine vielseitige Unter-
suchungsarbeit dazu gefiihrt, dass die Sammlungen,
die damals von den Mundartvereinen 'iibernommen

wurden, an Grcisse und Anzahl mehrmals verdoppelt
worden sind. 1964 liegen im Institut mehr als 3000000
Wofizettel rror. Der Hauptteil dieses Materials ist
durch akademisch geschulte Mitarbeiter unter zwang-
losen Gesprd,chen mit Leuten, die selbst Mundart
sprechor, gesammelt worden. Ein sehr grosser Teil
des Materials ist auch aus Antworten auf Frage-
listen exzerpiert, die nach sachlichen Griinden aus-
gearbeitet sind und die von ltindlichen Laien beant-
wortet sind. Diese Laien haben oft selbst Mundart
gesprochen, jedenfalls sind sie von Kindheit an mit
ihrem Heimatdialekt vertraut gewesen. Mehrere
Wortsammlungen sind auch dadurch entstanden,
dass Laien Wcirter und Ausdriicke oder ld,ngere Texte
aus dem Gedd,chtnis niedergeschrieben haben, die
dann exzerpiert worden sind.

Es liegt in der Natur der Sache, dass dieses grosse
Materietr sehr heterogen ist,. Formen, die rron gut
ausgebildeten Exploratoren niedergeschrieben sind,
stehen neben Formen, die rron Mitarbeitern geschrie-
ben sind, die der Feder ungewohnt gewesen sind und
nur eine geringe Anzahl von Lautsymbolen ausser-
halb der Zeictren des gewcihnlichen Alphabetes be-
n;utzt haben. Die Mehrzahl dieser Mitarbeiter hat
aber ihre Anweisungen von den beiden friiheren
Direktoren, dem jetzigen Direktor oder den beiden
gegenwd,rtigen Archivaren des fnstituts bekommen,
und alles eingehende Material ist rron diesen durch-
gesehen worden. Vcillig unrichtige I'ormen kommen
darum verhd,ltnismd,ssig selten votr, und die Schwierig-
keit besteht oft darin, die rron ungleichen Ausgangs-
punkten zustandegebrachten Formen richtig ztt
beurteilen. Oft ist es unmoglich, sie gattz mechanisch
gleichzustellen. Nicht selten muss der Forscher ver-
suchen, sich vorzustellen, welche Aussprache der Mit-
arbeiter gemeint hat; dann muss er die angenom-
mene Form mit tatsfichlich vorliegenden n'ormen

gleichstellen, die mit phonetisch untadelhafter Schrift,
in der Regel im schwedischen Mundartalphabet, ge-
schrieben sind.

Bei der Sammlungsarbeit in den letzten Jahr-
zehnten haben die lexikalischen Gesichtspunkte oft
im Vordergrund gestanden. Es ist die Bemiihung der
Leitung gewesor, teils Material von soweit mdglich
allen Kirchspielen zu sammeln, teils auch den ganzen
Worts chatz in gewissen Mundarten durch tiefere Un-
tersuchungen zv bekommen. Dies bedeutet,, dass

wenn auch das Material der gedruckten Literatur
berticksichtigt wird - gewohnlichere Wcirter in bei-
nahe jedem Kirchspiel des Untersuchungsgebietes,
d.h. in ungefd,hr 900 Orten, belegt worden sind. Eben-
falls kcinnen Beispiele der meisten morphologischen
Kategorien in allen diesen Orten belegt werden, wenn
auch bisweilen verschiedene Worter bei der Exempli-
fikation gebraucht werden miissen.

Der Zweck von Nat. tindqvists Atlas war vor
allem wortgeogra,phischer Art. Worter, die in der
Hochsprache nicht vorkommen, wurden aufgesptirt
und kartographisch behandelt. Der Zweck der vor-
liegenden Arbeit ist, mit Hilfe des umfangreicheren
und zuverld,ssigeren Materials, das nach der friiheren
Skizzierung der Grundzage der siidschwedischen Dia-
lektgeographie und der siidschwedischen Laut-
und Formengeschichte eingesammelt wurde, sichere
Grenzenziehungen und eine vertieferte Auffassung
von der Entstehung der Mundarterscheinungen zrt
erreichen.

Die grosse Bedeutung von frtiheren monographi-
schen Abhandlungen fiir diese Arbeit ist garrz of-
fenbar und braucht hier nicht nd,her erwd,hnt zrl
werden. Aus Platzmangel ist in der Regel eine voll-
strindige Diskussion der verschiedenen Erscheinungen
unter Hinweis auf andere tr'orscher oder Polemik
gegen sie nicht mciglich. Was hier in den Erld,ute-
rungerL zlt den Karten gesagt wird, ist als des Ver-
fassers gesamte Auffassung der Probleme anzlrsehen.
Diese Auffassung griindet sich auf die Forschungen
anderer und eigene und auf die Arbeit des Verfassers
durch zwei Jahrzehnte mit siidschwedischen Mundar-
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ten draussen und in den Sammlungen des Instituts.
Unter den wichtigeren Arbeitor, die siidschwedische
Mundarten oder siidschwedische Dialektprobleme be-

handeln, sind die folgenden zv erwd,hnen. Dabei ist
zlt beachten, dass das Yerzeichnis nicht vollstd,ndig
und gewisserm&ssen willkiirlich ist,.

Areskog, G., Ostra Sm6,lands folkm6,l. Lund 1936.

Areskoug, II., Om spr6,k och sprfi,kgrii,nser pfr, Osterl6n.
(Tumathorps Sanct, I(nuts Gille Td,nkebok 1949. Lund
1e50. )

Areskoug, If., Grrnnar l{edstrom: Ordstudier ... (Bespr. in
ANF 1952.)

Areskoug, II., Studier over sydostskfi,nska folkmAl. I. Lund
1957.

Benson, S., Blekingska dialektstudier. I. Lund f 956.

Benson, S., Fonetisk och fonematisk kartliiggning. (Studier i
nordisk sprfi,kvetenskap. Lund 1958.)

Benson, S., Ignaberga och Igelosa. (Narnn och bygd 1959.)

Benson, S., Ortnamnselementet, magle. (Sydsvenska ort,-

namnssd,llskapets d,rsskrift I959-60.)
Benson, S., Studier rcirande o-Iosa former av subst. huaud i

sodra Sverige. (Svl,andsm. 1950.)
Benson S., Studier over adjektivsuffixet -ot i svenskan.

Lund 1951.
Billing, i., Asbomfl,lets ljudlii,ra. Lund 1889.

Bodorff, J. V. Bidrag till ktinnedomen om folksprfi,ket pfl,

Oland. Stockholrn 1875.

Brsndum-Nielsen, J., Dialekter og Dialektforskning. I(oben-
havd L927.

Brondurn-Nielsen, J., Gammeldansk grarrrnatik I-IV.
I(obenhavn 1928-L962.

Espersen, J. C. S., Bornholmsk ordbog. I(obenhavn 1908.

Folkminnen och folklivsskildringar fr6,n Glimfr,kra socken i
nordostra SkA,ne. Texter pfl, dialekt, forfattade av J. Svens-

son och Y. Ivarsson, utgivna av Gosta Sjostedt. Lund
1949.

Fries, S., Studier over nordiska trd,dnamn. IIppsala 1957.

Fries, S., Olandskt och uppsvenskt. Uppsala 1962.

Gadd, A., Om allmogernfi,let i Ostra hd,rad af Jonkopings ld,n-

I(arlskrona 1871.

Gotlind, J. Landtmanson, S., Vd,stergotlands folkmfi,l.
L-4. Uppsala 1940-1950.

Hedstrorrr, G., N6,gra fall av associativ assimilation. (S.r-

Landsm. 195f.)
Hedstrom, G., Ordstudier i anslutning till P. Rydholms an-

teckningar orn L6,ngarydsm6,Iet. I-II:1. Lund 1948-50.
II:2. Lund L954.

Iledstrofri, G., SydsmA,ltindska folkm&I. f. Lund 1932.

Hd,nninger, N., Fornsk6,nsk ljudutveekling. Lund 1917.

fngers, I., Sprfr,ket i Lund. Stockholrn 1957.

fngers, I., Studier over det sydvd,stsk6,nska dialektornrfl,det,.
Lund 1939.

Janssor, V., Palataliserade dentaler i nordiska spr6,k. (Fest-
skrift till Joran Sahlgren. Lund 1944.)

I(aI6n, J., Ordbok over Fageredsmfi,let. Goteborg 1923.

I(arlgren, B., Orn grei,nsen mellan syd- och mellansvenska,
m6,l inom Mo och Tveta hei,rader. (Svlandsm. 1909.)

Lech, G., Sk6,nem&,lens bojningsld,ra. Lund L925.

Lindblom, I(. G., Utkast tilI ljudlitra for I(ristvallarn&,1et.
(Svl-,andsm. 1939.)

Linder, N., Om allmogernS,let i Sodra More hd,rad af l(almar
ld,n. IIppsala 1867.

Lindqvist,, N., Sydviist-Sverige i spr&,kgeografisk belysning.
l-2. Lund L947.

Lindroth, Hj., I(ort overblick over olandsm&,Iens stdllning
och indelning. (Svl-.andsm. 1916.)

Lindroth, Hj., Olands folkmfl,I. l-2. Goteborg Lg26-45.
Lundell, J. A., Folkmd,len i sodra l(almar ld,n. (Saga och Sed

r e34. )

Modder, I., Studier over slutartikeln i starka femininer.
Uppsala-Leipzig 1946.

Mod6er, f., Olandska ortnamn och old,ndsk dialektgeografi.
(Namn och bygd 1946.)

Moller, P., Ordbok ofver hallti,ndska landskapsmA,let. Lund
r 858.

Nilsson, I{., Ord och talesd,tt frfr,n sydostra Blekings strand-
bygd och skd,rg6,rd. I{arlskron& 1900.

Ohlsson, B., Blekingekusten mellan Morrums- och Ronneby-
6,n. Lund 1939.

Ols6ni, N., Sodra LuggudernA,lets ljudld,ra. Stockholrn I887.

Pakn6r, J., Yokalerna d och d i gammal kort rotstavelse i
Sk6,nem6,len. (ANF 1931.)

Peterson, P. N., Ordbok over Yalldamfl,let. Lund 1935-46.
Pettersson, S., Blekinges folkrn6,I. (Blekingeboken t 939. )

Rietz, J. E., Svenskt dialektlexikon. Ordbok over svenska
allrnogesprfl,ket. Lund I 867.

Sandstrom, J., Studier civer utvecklingen av fsv. d oc}e & i
starktonig std,llning inom vd,stgotadialekterna. Stockholrn
1910.

Sjostedt, G., Det nordostskfi,nska dialektomrA,det. (Fest-
skrift till Joran Sahlgren. Lund L944.)

Sjostedt, G., Folkm&,let i nordostra Sk&,ne. (Yiistra Goinge
hembygdsforenings skriftserie. 3. 1955.)

Sjostedt, G., Studier over r-ljuden i sydskandinaviska mtl.
Lund 1936.

Swenning, J., Folkrn5let i Listers hd,rad. Stockholm l9l7-
1937. (Svlandsrn. B 36.)
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Swenning, J., Ordfcirteckning till Folkm&,Iet i Listers hd,rad.
Stockholm 1949. (Svlandsrn. B 54.)

Swennirg, J., Utvecklingen av samnordiskt uli i sydsvenska
mfr,I. Stockholm 1909.

Torsund, N., Olandska folkmfl,l. Oland.2. Lund f 940.)
Tyd6n, F., Vok. u ocll o i gammal kort stavelse i upp- och

mellansvenska folkm6,1. Stockholm LgIz.
Wangci , J., Ordbok over I(nd,redsrn6,let. Lund 1963.
Wessen, E. V6,ra folkrnA,I. Stockholm 1935.
Widrnark, G., Det nordiska u-ornljudet. I. (Uppsala 1959.)
Wigforss, E., De korta rotstavelserna i Skfi,nem6,len. Lund

t 918.
Wigforss, 8., De lfr,nga vokalerna i forndanskan. (ANF 1917.)
Wigforss, E., Sodra Hallands folkm6,1. St,ockholm I9I3-18.

(Svl,andsm. B 13")

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Zeiclner'
sind auf ,,Ifnderlagskarta civer Sverige" im Masssdab
1:600000 mit llilfe des dazugehcirenden Gemeinde-
verzeuchnisses eingetragen worden. Die Karten wer-
den hier im Massstab 1:1 800 000 yeroffentlicht. Die
Kartenzeichen konnen mit Hilte der am Rand a,nge-

gebenen Koordinaten und dem eben erwd,hnten Ge-
meindeyerzeichnis genau identifiziert werden. Die
nebenstehende Ubersichtskarte zeigt die Lage der
Std,dte und die nunmehr ausser Kraft gesetzte Ein-
teilung in Gerichtskreise (Hrirad). Auf diese Ein-
teilung muss man in dialektologischen Arbeiten fiir
Stidschweden unvermeidlich Riicksicht nehmen.

T)t" Karten 2-9 zeigen gewisse Entwicklungen in
-lJ Wortern, welche starktonige Vokale enthalten, de-
nen ein urspriinglich langes n oder die Yerbindang nd,

folgen. Die Darstellung beachtet sowohl Quantitd,ts-
als Qualitd,tsfragen und sowohl Vokal- als Konsonan-
tenentwicklungen. Die verschiedenen Probleme sind
so eng mit einander verkniipft, dass die Lautent-
wicklung jedes Wortes oder jeder Wortgruppe als
eine Ganzheit betrachtet werden muss. Gemeinsam
fiir die dargestellten Wcirter ist, dass auf gewissen
Gebieten verschiedene Typen von palatalen Nasalen
friiheren dentalen Nasalen entsprechen.

Die Palatalisierungserscheinungen in einzelnen
Mundarten oder auf kleineren Mundartgebieten sind

fiir Siidschweden in mehreren der oben erwd,hnten
monographischen Werke behandelt worden. Binen
sehr wertvollen Uberblick iiber die Palatalisierung
der Dentale gibt Yalter Jansson in seinem gleichfalls
oben erwd,hnten Aufsatz Palataliserade dentaler i
nordiska sprflk. Jansson diskutiert eingehend die
Entstehung und Verbreitung der siidschwedischen
Palatalisierungen. Er scheidet scharf und sicherlich
mit Recht zwischen der Palatalisierung rron nn und
der rron %d, und die Palatalisierung von hd, die im
siidostlichen Schweden sehr verbreitet ist, will Jans-
son in grossen Umfang mit Yokaldehnurrg, Diphthon-
gierung und Assimilation zwischen der letzten Diph-
thongkomponente und dem folgenden Nasal ver-
binden.

Das gesa,mte Bild, das hier unten dargeboten wird,
r,veicht in gewissen Punkten rron dem Janssons &b,

ohne dass es moglich wd,re, in jedem einzelnen X''all

Rechenschaft, iiber die Abweichungen oder eine Be-
griindung dafiir zu. geben.

Die Termini palatal, paI atalisiert und PaIa-
talisierung sowie mouilliert und Mouillierung
sind in sprachwissenschaftlichen Darstellungen fiir
sehr ungleiche sprachliche Erscheinungen verwendet
worden und zwar in einer Weise, die leicht Ver-
wirrung und Fehlschliisse hat hervorrufen konnen.

Mit Palatalisierung von Apikalen wird im folgen-
den eine Vergrcisserung der Kontaktfld,che durch
Erhebung des Prd,dorsums gegen das Prd,palatum
ohne Verlust des apikalen Charakters des Lautes rrer-
standen. Es wird demnach zwischen palatalisierten
und palatalen Lauten geschieden, und der Ub"*-
geng von palatalisiertem zrt palatalem , z.B. prd-
dorsopalatalem Laut wird prinzipiell als eine Nova-
tion betrachtet.

Wenn ein palatalisierter, &pikodentaler Yerschluss-
laut in den entsprechenden prd,dorsopalatalen Yer-
schlusslaut iibergeht, wird die Neuerung in der Regel
von Affrizierung begleitet,. Bei einem derartigen
Ubergang von einem lateralen od.er nasalen Konso-
nanten entsteht ein j-Klang und diese Erscheinung
wird hier Jotierung genannt.
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Unter Palatalisierung von Dorsovelaren wird eine

Verschiebung des Artikulationspunktes nach vorn
verstanden. Diese Verschiebung ist oft mit einer

Vergrcisserung der Kontaktfltiche verbunden. Diese

Palatalisierung kann zv einer Affrizierung der Ver-
schlusslaute und einer Jotierung der Nasale fiihren.
Es ist in der Geschichte der nordischen Sprachen
wohl bekannt, dass die Opposition zwischen palata-
lisierten Apikodentalen und palatalisierten Dorsove-
laren verloren gehen kann. Die Wcirter tjrira und
ktira sind in der schwedischen Ilochsprache garuz zv-
sammengefallen.

Wenn der Kontaktpunkt bei der Artikulation eines

palatalisierten Dentales oder eines Prd,palatales nach
hinten verschoben wird, entsteht ein dorsopalataler
oder dorsovelarer Konsonant. Diese Verschiebung
wird im folgendem Velarisierung genannt, auch
wenn der Artikulationspunkt nicht weiter als bis
z:ur dorsopalatalen Lage verschoben wird. Auf den
Karten und in den Erld,uterungen wird in der Regel
zwischen dorsopalataler und dorsovelarer Artikula-
tion nicht geschieden.

ei der Exzerpierung der Worter blinil, bi,nda,

spinna und slcinn ergab es sich, dass Doppelformen
in gewissen Gebieten mit gewisser Regelmd,ssigkeit no-
tiert worden waren. Mehrere von diesen Doppel-
formen konnten als garrz bedeutungslose ortho-
graphische Varianten betrachtet werden, andere re-
prd,sentierten variierende Aussprache. Orthogra-
phische Varianten werden auf den Karten nicht be-

zeichnet, auch nicht tr'ormen aus der Hochsprache,
die in den einzelnen Mundarten mit dialektalen n'or-
men wechseln. Gewisse mundartliche Varianten wer-
den durchgeingig den Legenden gemd,ss in ein und
dasselbe Zeichen zusammengefasst. Besonders sei

hier erwd,hnt, dass steigender Kurzdiphthong in dem
Primd,rmaterial sehr inkonsequent bezeichnet wor-
den ist, und dass vermutlich das Zeichen fiir kurzes,
geschlossenes i oft eine ziemlich diphtongische Aus-
sprache reprd,sentiert. Oft wechseln Zeichen fiir
kurzes, geschlossenes e und kurzes geschlossenes i in

einer Weise, die vermuten ld,sst, dass die vorkom-
mende Lautqualitd,t ein offenes i ist. Das Zeichen
fiir kurzes offenes i (o) ist althergebrachterweise in
den schonischen Sammlungen sehr spd,rlich benutzt
worden. Soweit dieses Zeichen in dem Primd,rmaterial
vorkommt, ist es in der hier vorliegenden kartographi-
schen Darstellung mit Zeichen fiir geschlossenes i
gleichgestellt worden. Variationen des Typus bhy,.-'

bh,r3 sind dagegen als Wechsel zwischen dialektaler
und postdialektaler Sprache z1r fassen. lYie fngers
hervorgehoben hat, wird ein volkstilmliches A bei
beginnender Dialektauflosung im siidlichen Schonen

durch ry ersetzt.
Bei der Darstellung der erwd,hnten Worter wurde

keine Riicksicht auf das Vorkommen rron kakumi-
nalen I oder Endungsschwd,chungen verschiedener
Art genommen.

Die Worter blind (Adj.) und binda (Inf.) zeigen im
wesentlichen dieselben Kartenbilder, obgleich das

Wort binda betrd,chtlich htiufiger in den Sammlungen
vorkommt als blind,. Der Vokal ist in der Regel i,;

offenere Variante (geschlossenes e) findet man in
Nordwestschonen und. diphthongische Variante in
Blekinge mit angrenzenden Teilen von Schonen und
SmA,land. Der Konsonant ist jotierter Nasal in Siid-
schoner, dorsopalataler Nasal im Hauptteil Nord-
schonens, im siidlichen llalland und siidlichen SmA,-

land (dem grcisseren Teil des Regierungsbezirkes
Kronoberg) und im grosseren Teil von B1ekinge.

Dentaler Nasal kommt teils ncirdlich und ostlich von
dem angegebenen Gebiete, teils auch in einer En-
klave im nordostlichen Schonen und westlichen Ble-
kinge rror. Diese Enklave wird ganz :rorr Fornren mit
dorsopalatalem Nasal umgeben.

Die Karten iiber blind, und binila, stiitzen sich ge-

genseitig und lassen vermuten, dass die Wcirter in
sogenannter lautgesetzlicher Weise und ohne ana-
logische Stcirungen entwickelt sind. Das Verbum
spinna, das ja eine alte Verbindung -tu%-, nicht -nd-
enthd,lt, bietet ein garLz anderes Bild. Die Abwei-
chungenbetreffen sowohl den Vokalisfnus als den Kon-
sonantismus und sind in erster Linie auf Smfi,land und
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Blekinge beschrdnkt. fn Schonen oder im siidlichen
Halland liegen hingegen keine wesentlicheren Ab-
weichungen vor. In Smfl,land ist der Konsonant nur
in einigen Gemeinden im siidwestlichen Teil von
Sunnerbo dorsopalataler Art, sonst ist er regelmd,ssig

dental. In Blekinge ist dorsopalataler Konsonant,

ebenso auf nur ein paar Belege beschrd,nkt. Mit Aus-
nahme der genannten Teile Sunnerbos hat das smi,-
ld,ndische Material fast iiberall e-haltigen Vokal siid-
westlich von einer ungefd,hren Linie Jcinkciping-
Kalmar. E-haltiger Vokal kommt auch in einigen

Gemeinden in Blekinge vor.
Aus dem smA,ld,ndischen Material, das Gunnar

Hedstrom im Jahre 1932 veroffentlichen konnte, er-

gibt sich, dass die I(arte spinna eine ungestorte Ent-
wicklung der Fonemsequenz -inn- reprd,sentiert.

Es ist in der Diskussion der hierher gehcirenden

Fragen hervorgehoben worden, dass dorsovelarer Na-
sal in einem grosseren Gebiet im Subst . slcinn und in
den Adv. in und ,inne als in anderen Wcirtern mit
urspr. -inn, vorkommt. Das Subst. skinn, das hier
dargestellt wird, bietet im wesentlichen dasselbe BiId
wie blind und binila, und zwar was den Konsonantis-
mus und auch den Vokalismus betrifft. Valter Jans-
son hat den rj-Laut in ski'nn als Dissimilationspro-
dukt erkld,ren wollen, wogegen er den g-Laut, in
in(ne) als den Erfolg einer friihen, durch Schwachton
bedingten Depalatalisierung betrachtet.

Ein nd,heres Studium der Karten blind, binda,
spinna och skinn im Vergleich mit anderem hierher
gehcirenden Wortmaterial legt aber andere Schliisse

nahe" Der grosste Teil des siidlichen SmA,land hat
dorsopalatalen Nasal in binda, aber apikogingivalen
Nasal in spinna. Ausserdem liegt in SmA,land eine

hervorstechende Verschiedenheit im Vokalismus der
zwei Worter rror. Diese Verschiedenheit beschrd,nkt
sich nicht auf einen Gegensatz 'ing : enn in der Mehr-
zahl der Mundarten, die rj-Laut in binila aber n-
Laut in spinna haben; ausserhalb des Gebietes, mit
ry in bind,q, findet man in dem grcisseren Teil SmA,lands

spenna aber binna. Wie Gotlind hervorgehoben hat,
kommt i fast einzig in Wcirtern mit d,lterem nd, z.B.

binila, blinil und aind, (Subst.) in Vd,stergcitland Yor.

Derselbe Vokalismus herrscht in hinna (Subst. und
Vb.) und slcinn (Subst.). Dagegen ist der Vokal e-

haltig im ostlichen Vd,stergtitland in den Wortern
pinne, sinne, spinna und lcainna; diese Wcirter haben

i-haltigen Vokal in nordlicheren und westlicheren
Teilen der Provinz. Abgesehen von den Wcirtern
hinna und slcinn zeigt, das ostliche Vd,stergotland also

einen Gegensatz enn : inn, der mit einem d,lteren

Gegensatz inn : ind, korrespondiert. fn SmA,land treten
einem Gegensd,tze wie uenn-: uinn-,l)enn-: uing-, uinn-:
aing- entgegor, in sd,mtlichen Fd,llen die Std,mme

ainn-, bzw. aind- widerspiegelnd. Diese Yerhd,ltnisse
diirften am richtigsten so ztr erkld,ren sein, dass eine

Palatalisierung hier das n in der Verbindung ind, ge-

troffen hat, wogegen die Palatalisierung des Konso-
nanten in der Verbindung inn nur in einem geo-

graphisch mehr beschrd,nkten Gebiet eingetroffen ist.
Die in Gotalard, besonders im westlichen Gotaland
vorkommende Tendenz zt;u^ Offnung eines kurzen i
vor n fuitt nur in Wortern mit unpalatalisiertem n in
Erscheinung. D&s Ergebnis wird ein Gegensatz inn :

ihd, dann enn (-'i,,nn): ifid, und (nach Assimilation
frd>fr,fr,) en?L (-inn) : ifr,fi,. Hieraus entwickeln sich

Gegensatze wie enn :'ing oder inn : ing (durch Ve-
larisierung) und enn : inn (durch Depalatalisierung).
Ganz natiirlich kann die Depalatalisierung auch Syr-
kretismus herbeifiihren. In Schonen hat die Palatali-
sierung auch den n-Laut in der Verbindung i,nn ge-

troffen, und irgendein ri,lterer Gegensatz 'inn : inil
spiegelt sich darum in dem heutigen Material nicht.

Das nordostschonische und westblekingische Ge-

biet, in dem dorsopalataler Vokal in den dargestellten
Wortern nicht vorkommt, diirfte einmal palatalisierte
Nasale gehabt haben, die dann von einer spd,teren

Depalatalisierungswelle getroffen worden sind. Schon

die Kartenbilder deuten auf eine Depalatalisierung
hin, ebenso Znge der Struktur und des Sprachge-

brauches dieser Mundarten. Die heutigen Mundarten
des Gebietes werden durch einem retroflexen Artiku-
lationstypus gekennzeichnet, sonst dentale Ver-
schlusslaute werden hier apikoalveolar artikuliert
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usw. Eigentiimlichkeiten wie langer, von kurzem
Nasal begleiteter Vokal in Wcirtern wie binila und
spin,na (bcna, sptna) erkld,ren sich am einfachsten als
das Ergebnis einer Depalatalisierung bifi,ft,albi,na.
trndlich kommt es in diesem Gebiete sporadisch rror,
dass nn als Variante eines historisch bedingten ry-
Latrtes in Wcirtern wie ring und f,inger auftritt.

Es ld,sst sich natiirlich denken, dass die Verbindung
nil Dehnung eines vorausgehenden i bewirkt hat,
dass die geschlossenere Yokalqualitd,ten der Worter
blind, och binda in Smfi,land aus einem gedehnten i
entstanden sind und dass die Formen bena und spr,na
in Gciinge Relikte oder vielmehr Sonderentwick-
lungen rron einst existierenden, tiberlangen Formen
hcnna und spr,nna sind. Dagegen miissen aber ernste
Einwd,nde erhoben werden. Vergleiche mit Wortern
wie hand,, hund, und bund,en zeigen, dass Dehnung
offenen Vokals (a) vor nd, allgemein war, aber dass ein
geschlossener Vokal (u) nur im ncirdlichen Smfl,land
und nur unter speziellen Bedingungen gedehnt wurde.
Weiter fehlt langes i in diesen Wcirtern in dem siid-
schonischen Gebiet, das langen Vokal rror Nasal sonst
begiinstigt oder konserviert. Und endlich miisste der
lange Vokal rn spinna als analogisch nach dem Muster
des Typus binila beurteilt werden.

Die Diphthongformen, die mit Blekinge als Zen-
trum in dem siidostlichen Gcitaland vorkommen, ha-
ben sich sicher vor dorsopalatalem, stimmhaftem
Nasal sekundd,r entwickelt. X'ast alle Yokale werden
in diesem Gebiet rror r3-Laut, in der Regel auch vor
gg diphthongiert.

Die Annahme, dass sich Spuren einer friiheren
Palatalisierung hinter dem Gegensatz enn : inn ver-
birgt, bekommt weitgehende Konsequenzen. Man

muss, was Smfi,land betrifft, annehmen, dass die
Palatalisierung in dem Typus inil bis auf eine Linie
Jcinkciping-Kalmar vorgedrungen ist; man muss diese
Palatalisierung auch in grossen Teilen Vd,stergcitlands
und in ncirdlicheren Teilen Hallands yor&ussetzen.
Nichts hindert die Annahffie, dass die Verbreitungs-
fld,che noch grcisser gewesen ist. Es muss hervorge-
hoben werden, dass ing fiir d,lteres ind in den Gerichts-
kreisen Mark, Kind, Kinne, Kulling, Flundre und
Vadsbo sporadisch belegt ist.

Die grosse Verbreitung geschlossenen Vokals und
dorsopalatalen Nasals in skinn dtirfte auf dem Palatal
vor dem Vokal beruhen. Dieser hat den geschlossenen
Vokal konservieren kcinnen und in einem System,
das von dem Gegensatz -enn (<-inn) : -ifr,fi, (<-ind,)
bestimmt wird, diirfte ein vereinzeltes -inn von dem
letzteren Typus attrahiert werden kdnnen. In der
Gruppe 'in, inne. hat die Anlautsposition eine ge-
schlossene Aussprache des Yokalphonems und damit
auch Attraktion von dem Typus -ifrfr begiinstigt.
Das anlautende h in hinna hat ermciglicht, dass sich
der folgende Vokal entwickelt, als ob er im Anlaut
std,nde. Es ist ztJ bemerken, dass der Konsonant in
hinna in zwei Gemeinden in dem Gerichtskreis Gud-
hem in Vd,stergcitland sogar als A notiert worden ist.

Mit der Auffassung der Palatalisierutrg, der Jo-
tierung und der Velarisierung, die oben zu Ausdruck
gekommen ist, folgt, dass die siidschonische Jotierung'
ebenso wie die nordwestschonische und smA,ld,ndische
Velarisierung im Verhd,ltnis zu einer friiheren Pal ata-
lisierung als eine Neuerung betrachtet werden muss.
Diese Betrachtungsweise erlaubt eine nd,here An-
kniipfung der Jotierung der Nasale an die siidscho-
nische Affuizierung der Verschlusslaute.
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T\r" d.rei Wcirter hunil (Subst.),bund,en (Prd,t. Part.)
f-,, und spunnen (P r at. Part,. ) bilden eine Entspre chung
z1t der Gruppe blind, binda, spinna. Es ergab sich
schon bei der vorld,ufigen Darstellung, dass die Parti-
zipien bunden und spunnen sich in der Lautgestalt
sehr nahe stehen. Dieses macht eine kartogra-
phische Darstellung des einen Wortes iiberfliissig; nur
spun?Len wird deswegen hier dargestellt.

Bei der Exzerpierung der Wcirter bunden und
spunnen wurde auch sd,chliche Form des Partizips
und des Supinums beachtet, bei der Darstellung
wurden Schwachtonentwicklungen wie Wegfall von
-f und Apokope jedoch nicht bertcksichtigt.

Zwischen dem Subst. hund, einerseits und den Parti-
zipien bunden und spunnen anderseits liegen grosse

Ahnlichkeiten aber auch betrd,chtliche Unterschiede
beziiglich der Kartenbilder yor. Die Unterschiede
liegen vor allem auf dem Gebiet des Vokalismus,
wd,hrend, dagegen im Konsonantismus die Uberein-
stimmungen iiberwiegen. fn hunil kommen vier
wichtigere Vokalnuancen vor: geschlossenes schwedi-
sches u (u), offene s u (o), geschlossenes schwedisches

o (o, u) und d,-haltiger Vokal (0, s,,, o). Von diesen

interessiert besonders die erste, da sie in gewissen

Gebieten mit aller Wahrscheinlichkeit davon zeagt,
dass der Vokal einst gedehnt und dann wieder ge-

kiirzt worden ist. Der Vokal 'Le erscheint nur vor
dentalem Nasal. Der 'Ivpo* hup ist vor allem im
nordcistlichen SmA,land und in dem allernordlichsten
Teil Hallands bodenstd,ndig. Dariiber kommt dieser
Typus abwechselnd mit hoy im nordwestlichen Scho-

nen vor, woneben er auch im cistlichen Teil von Ble-
kinge erscheint. Im nordwestlichen Schonen diirfte
der Typus hauptsd,chlich als eine postdialektale Er-
scheinung zu betrachten sein, obgleich mehrere Un-
klarheiten iiber die Entwicklung von kurzem u in
langer Wurzelsilbe im nordwestlichen Schonen noch
herrschen.

Den Partizipien bunden und spunnen fehlt im gros-
sen Ganzen die Form -Lrn. Sie kommt nur im nord-
westlichen Schonen und zwar als Wechselform des

Typus -orJ- vor. In den iibrigen Gebieter, wo hup

belegt ist, kommt -u!,-, -@g- o.il. in den Paft,izipien
vor.

Man kcinnte an und fiir sich annehmnen, dass hund,

eine ungestcirte, lautgesetzliche Entwicklung und das

Partizip bunden eine analogisch bedingte Entwicklung
der Phonemsequ ertz -unil reprd,sentiert. Das Adi.
rund,, das ztrt Kontrolle exzerpiert, worden ist, zeigt
aber fast durchgehend denselben Vokal wie die Parti-
zipien bunden und spunnen in den nordlichen und
westlichen Teilen Smfi,lands und dem nordlichen Teil
Hallands, wo hund., einen abweichendor, geschlosse-

nen Vokal hat. Die Untersuchungen von Sandstrcim,
Wigforss, Swennirg und Hedstrcim zeigen, dass Wcir-
ter wie blunila, hund,, rund, und bund,en in den von
ihnen untersuchten Gebieten von einander abweichen-
de Kartenbilder haben, was den Yokalismus be-

trifft, indem geschlossenes, schwedisches u in wech-
selndem Umfang auftritt. Man hat die Brkld,rung da-
rin gesucht, dass der Einfluss der Hochsprache un-
gleich stark gewesen ist, dass gewisse Wcirter in die
betreffenden Mundarten mit langem u hineingekom-
men sind oder dass Dehnungen in wechselndem Um-
fang rror d,lterem -nd, eingetreten ist. Die Erkld,rung
liegt nahe, dass der Vokal des Wortes hunil in einer
fiir Dehnung giinstigen Position gestanden hat, in-
dem ein anlautendes h einem folgenden Vokal oft
solche Verd,nderungen gestattet, als ob er in Anlaut
std,nde.

Wenn die Worter undan och undra mit einem of-
fenen u (") im nordlichen Smfi,land ausgesprochen

werden, kann dies auf besonderen Umstd,nden beruhen.
(Jnilan kann von dem cifters schwachtonigen under
beeinflusst sein und in undra kann der Yokal vor
-ndr- abweichend entwickelt sein. Das Zahlwort
hundra folgt hier doch gewohnlich hund,, und das Prob-
lem ist keineswegs als endgiiltig gelost zu betrachten.

Was den Konsonantismus betrifft, kommt der U-
Laut in ganz Schonen &usser der nordostlichen Ecke
und noch im stidlichsten Halland und in Teilen des

zenbralen Blekinge vor. Dies gilt sowohl von hunil
und bunden als auch von spllnnen. Mit Ausnahme
eines kleineren Gebietes in den Gerichtskreisen II6k
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und Tcinnersjci hat die Konsonantenentwicklung im
garuz,en Gebiet zu langem n-Lattt gefiihrt.

Die halld,ndischen Formen homry (Knd,red) , hamn
(Breared) , hun1,n, hsmn (Enslciv), bitmnan (Breared),
spimnan (Breared) , spbmgen (Knrired) sind beson-
ders interess&nt. Am einfachsten diirften sie erkld,rt
werden konnen, wenn man mit einer Palatalisierung
ztt hufr,fr,, bufi,fi,en, spufr,fi,en und danach einer Diph-
thongierung vor dem palatalisierten Konsonanten
rechnet. Aus postulierten Formen wie h\ufr,fi, usw.
kcinnen die oben erwd,hnten n'ormen durch Nasalie-
rung der letzten Diphthongkomponente entwickelt
sein. Diphthongierung eines kurzen u vor A und gg
im siidlichen Halland, ist u.a. durch Wigforss' Unter-
suchungen wohl bewiesen. Man vergleiche auch die
Worter sprin'tna 'liefen' (Breared) und lbmr3a'Lunge'
(Knd,red).

Es ist auffallend., dass dorsopalataler Nasal in den
Wortern hund,, bunden und spunnen in beinahe genau
denselben Gebieten yorkommt, die j otierten oder dorso -

palatalen Nasal in spinna haben, wd,hrend dagegen
dorsopalataler Nasal in den drei Wcirtern in dem smf,,-
ld,ndischen Gebiet fehlt, das einen solchen Konsonan-
ten nur in blind, und b'ind,a hat. Am einfachsten er-
kld,rt man dieses durch die Annahme, dass die Pa-
latalisierung nach der Assimilation undlunn einge-
troffen ist, obgleich nichts eine Annahme von Nasal-
palatalisierung in sowohl unn wie und, hindert. Doch
scheint es ein eigentiimlicher Zuf.all zu sein, dass und,
und 'inn in genau demselben Gebiet palatalisiert sein
sollten.

olgende relative Chronologie kann ftir die bisher
behandelten Gruppen aufgestellt werden.

1. Palatalisierung ind,>iftd mit einer Verbreitung
iiber Schonen, Halland, Blekinge, den grcissten Teil
Smfi,lands (und Teile Vd,stergcitlands).

2. Assimilation ifrd>ifrfr in dem ganzen eben er-
wd,hnten Gebiet. Wesentlich gleichzeitig Assimilation
und,)unn.

3. Palatalisierung in urspriinglichem oder aus und,
entwickeltem unn und in inn in einem geringeren

Gebiet, dass Schoner, das siidliche Halland und die
angrenzenden Teilen von Blekinge und Sm6,land um.
fasst. Die Palatalisierung hat etwas grcissere Ver-
breitung in inn als in ,u,nn.

4. Offnung des Vokals i vor langom, nicht palata-
lisiertem n in Teilen von SmA,latrd, Blekinge und
Halland (sowie Yd,stergcitland).

5. Depalatalisierung des palatalisiertert n im nord-
cistlichen Schonen und in Teilen von Smf,,latrd, Ble-
kinge und Halland (sowie Vd,stergcitland); Jotierung
des palatalisierten n in Siidschonen; Velarisierung
desjenigen palatalisierten n, das nicht von Depala-
talisierung oder Jotierung getroffen wurde.

T" d.en wcirtern hand, und sand, findet man langen,
Identalen Nasal im Hauptteil des Untersuchungsge-
biets. fn zwei verschiedenen Gebieten ist der Nasal
jedoch k:urz. Stidschonen hat einen langen, verh€ilt-
nismd,ssig monophthongischen d,-Laut, dem ein kur-
zes n folgt. fn einem nordwestschonischen Gebiet,
dessen Kern in Asbo liegt und das sich kaum zlm
Meer hinausstreckt, kommt ein au-Diphthong vor,
dem ein kurzes n folgt. rn einem Gebiet in Blekinge
und dem siidlichen Sm6,land liegt ein au-Diphthong
vor, dem ein rj-Laat folgt. Die Mitte dieses Gebietes
liegt im siidlichen Teil des Gerichtskreises Kong&.

Der Vokal ist d-haltig im grcisseren Teil des Unter-
suchungsgebietes. Ein au-Diphthong liegt jedoch im
ncirdlichen Schonen, in garuz Blekinge und in gros-
sen Teilen des siidlichen Smfi,land vor. Im ncirdlichen
Halland und siidwestlichen Smd,land ist der vokal ein
geschlossenes a (a o.A.).

Man erkld,rt das Kartenbild am einfachsten mit der
Annahrne, dass die Wcirter hand, und sand, eine friihe
Vokaldehnung (wahrscheintich vor od.er um 1200)
bekommen haben. Der dadurch entstandene lange
a-Laut' hat an der allgemeinen Entwicklung e> d
teilgenommen, die in Schonen nicht spd,ter als lzSo
stattgefunden hat. Die Konsonantenverbindung nil
ist danach zu einem langen n-Laat assimiliert worden,
und es ist nicht ausgeschlossor, dass dieses n in gros-
sen Teilen des Untersuchungsgebiets mehr oder we-

23



Lb.i -

3\No

B

o

o
o

hgp

hs&,

hmn

han

hon
@

o

o

hgryn, hapn
hown,

ha%U, ha%U

g 19 p lP +P s,o t<m

o

oo
o

o

G

O

O
oOO

O
o

oo
e

ooo

"-.fi o

oeoee

@oo
uO

@%6
oo 99^-

8. Subst. hanil 'Hand'

24

eo
o

Cro o

o%o



niger palatalisiert gewesen ist. Die stidschonischen
Formen hd,n, sd,n kcinnen sehr wohl gerade aus den
iiberlangen n'ormen hd,nn, sd,nn durch eine Konsonan-
tenktirzung entstanden sein, die sich doch vorld,ufig
zeitlich nicht bestimmen ld,sst. Im iibrigen ist im
grcissten Teil desjenigen Gebiets Diphthongierung
eingetroffen, wo d gewohnlich diphthongiert wird.
fn dem Masse wie der lange n-Laut palatalisiert ge-
wesen ist, ist er wiederum depalatalisiert geworden,
doch mit Ausnahme des Gebiets in Blekinge und
dem siidlichen Sm6,land, wo der Konsonant,velarisiert
worden ist. Da velarisierter Konsonant nicht &us-
serhalb des Diphthonggebiets vorkommt, darf man
vielleiqht vermuten, dass die Velarisierung jiinger als
die Diphthongierung und gewissermassen davon be-
dingt ist.

Nach der Diphthongierung sind die iiberlangen Sil-
ben durch Reduktion der Silbenquantitet entfernt
worden. Kurzdiphthong kommt jetzt im grcisseren
Teil des Diphthonggebiets rror. Das Asbogebiet mit
langem oder iiberlangem Diphthong (aW oder g,W),

dem ein kurzes n folgt, ist beinahe ganz von k:urz-
diphthongischen oder kurzmonophthongischen For-
men umgeben. Es ld,sst sich denken, dass der Diph-
thong in diesem Gebiet schon seit der Diphthongierung
des langen d,-Laates lang gewesen ist, aber es scheint
wahrscheinlicher, dass eine Verschiebung der Quanti-
tat, in verhd,ltnismdssig spd,ter Zeit eingetroffen ist.
Es ist besonders zrt bemerken, dass der nordwest-
schonische Typus haun rron dem siidschonischen Ty-
pus hd,n durch ein Gebiet mit hd,nn o.d,. getrennt ist.

Das nordsmfi,lzi,ndische hd,nn ist ebenso wie das
mittelschonische durch Kiirzung des Vokals in einem
iiberlangen hd,nn entstanden.

Die Entstehung des dunklen a-Lauts in den Wcir-
tern hanil und sand, im nordlichen Halland ist noch
nicht vcillig erkld,rt worden. Was das siidwestliche
SmA,land betrifft, ist es warscheinlich dass der kurze,
dunkle a-Monophthong durch Wegfall der letzteren
Komponente eines Kurzdiphthongs entstanden ist.

fm garuzerr siidschwedischen Gebiet werden jetzt
die Aussprachen hann und sann als postdialektale
Erscheinungen gefunden; nirgendwo reprd,sentieren
diese Formen die echte Mund art Wie schon Wigforss
hervorgehoben hat, haben die Worter lanil und strand,
wahrscheinlich nicht dieselbe Entwicklung wie die
zwei hier behandelten Wcirter durchgemacht. Sie
werden auch in echter Mund art als lann und stranrt,
a,usgesprochen.

Die zwei Wcirter hanil und sand, zeigen im wesent-
lichen die gleichen Kartenbilder. Darum wird hier
nur hand kartographisch dargestellt. Am grcissten
sind die Abweichungen im siidcistlichen Schonen wo
es oft sd,nn aber hd,n heisst. Die Subst. band, und rand,
die noch ztrr Kontrolle exzerpiert worden sind, bieten
im wesentlichen dieselben Kartenbilder wie hand.
Dagegen weicht das Prd,t. des Yerbums binda ganz ab;
sd,mtliche Formen sind aus bant entwickelt und zeigen
die ftir die entsprechenden Mundarten normale Ent-
rvicklung der Phonemsequenz -ant.
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f, dem Wort bonile hat sich die Verbindung von
Ieinem urspriinglich langen Vokal und der Konsonan-
tengruppe nil im siidschwedischen Gebiet auf ver-
schiedene Weise entwickelt. Durchgringig ist nur
die Qualiteit des Vokals, die von der Quantitrit ab-
gesehen in jedem einzelnen Fall dem geschlossenen
schwedischen o-Laut der betreffenden Mundart ent-
spricht. Der Konsonant tritt vor allem als kurzer
oder langer n-Luut auf. fn den ostlichen Teilen des

Regierungsbezirks Kronoberg und im grcisseren TeiI
der Gerichtskreise Brd,kne und Medelstad in Ble-
kinge kommt doch ein auf einen kurzen Vokal fol-
gender rj-Luut vor. Vereinzelte Belege mit rj-Laut
findet man daneben auch in Halland. Der unbetonte
Vokal ist auf Oland und in Teilen rron Scidra More
apokopiert. fn dem letztgen&nnten Gebiet diirfte die
Auffassung der Quantitrit der Stammsilbe von der
Apokope abhd,ngig sein. Der Vokal ist kurz, teils in
Siidschonen, teils in einem daran grenzenden nord-
ostschonischen Gebiet, sonst regelmd,ssig kttrz.

Nicht selten ist Halbld,nge des Vokals notiert wor-
den und zwar als Variante sowohl kt;rz- wie lang-
vokalischer X'ormen. Bisweilen diirften diese Formen
Resultate eines Kompromisses zwischen volkstiim-
lichem bbne, und einem hochsprachlicheren bbv'a sein.

Das Kartenbild wird am einfachsten erkld,rt, wenn
man teils mit einer durchgehenden Assimilation nd,>
%tu, teils mit einer Palatalisierung rechnet. Diese
Palatalisierung diirfte den grrisseren Teil des siidlichen
Smfi,land, (doch nicht Norra und Scldra Mcire) und
Blekinge mciglicherweise getroffen haben, vielleicht
auch das siidliche und mittlere Halland und Teile von
Schonen. Depalatalisierung hat spd,ter die Teile des

Gebietes getroffen, wo der Konsonant sich nicht
durch Velarisierung ztr A entwickelt hat.

Im siidlichen Schonen ist der jetzige Typus bqna

durch Reduktion der I(onsonantenquantitat in unge-
fri,hr demselben Gebiet entstanden, das larrgvokali-
sche tr-orm von hand zeigt. (Eine gewisse Und,hnlich-
keit liegt doch hinsichtlich der Kartenbilder in den
ristlicheren Teilen der Provinz vor.) In dem nord-
iistlichen Schonen ist der Konsonant auch gektirzt

worden, und hier herrscht eine auffallende Und,hn-
lichkeit gegen den Typus hanil. Die Form bbna im
nordcistlichen Schonen scheint rd,tselh aft, und ein
Hinweis auf die verschiedenen Vokalqualitd,ten stellt
sich nur als eine Notkisung dar. Moglicherweise kann
man fiir garrz Nordschonen, Halland, SmA,land und
Blekinge eine gemeinsame Lcisung finden, wenn m&n
im gan:Zela Gebiet von einem palatalisierten, iiber-
langen b1fi,fi,e ausgeht. Man kann dann damit rechnen,
dass dieser iiberlange Typus in Teilen SmA,lands
durch Kiirzung des Vokals und Velarisierung des
Nasals entfernt worden ist. Im nordcistlichen Schonen,
das, wie wir schon gefunden haben, ein Depalata-
lisierungsgebiet ist, kann Depalatalisierung und Kiir-
zrlrn.g des Konsonanten eingetroffen sein. Endlich
kann Kiirzung des Vokals und nachher Depalatali-
sierung in den umgebenden Mundarten eingetreten
sein.

Zu bemerken ist, dass der Vokal in den Teilen des
sildschwedischen Gebietes, wo er jetzt kurz ist,
ziemlich spd,t gekiirzt worden sein muss, indem der
Vokal mit altem kurzen % gewohnlich nicht zusam-
mengefallen ist.

Etiir die zertliche Festlegung der n-Palatalisierung ist
T- Cod. Holm .87 4 desschonischen Gesetzes (um 1300)
von grosser Bedeutung. Wie Brondum-Nielsen in
Acta Philologica Scandinavica II (S. L54 ff.) gezeigt,
hat, steht in dieser Handschrift ein durchstrichenes
n vor g und k, z.B. in kunungi, garning%ffi, thing,

fangit, hungi, stangw, sanki, vor d, z.B. in nufnd,,u,
hundruthre, bonde, ffiAtudir, andru, frwndum, hand-
losen, liua,nde und in bewahrter Gemin ata, z.B.
hanna, a,nnret, quinnu, mann?Lm, minni u.s.w. und
endlich im Auslaut nach schwachtonigem Vokal,
wenn der Konsonant urspriinglich lang gewesen ist:
bonden, a,rllen, mannen, drupin u.s.w. Brgndum-
Nielsen meint, dass das durchstrichene n hier pala-
talen Nasal bezeichnet. In gewissen Stellungen diirfte
man im Anschluss an die oben gegebenen Definitionen
vielleicht nur mit palatalisiertem Nasal rechnen.
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f)t" Karten 10-18 beriihren in erster Linie die
l,-, Probleme der Entwicklung rron spirantische m gh

im siidschwedischen Gebiet. Diese Probleme sind schon
von mehreren Mundartforschern und Sprachge-
schichtsforschern behandelt worden. n'iir das siid-
schwedische Gebiet sind vor allen Wigforss und Brsn-
dum-Nielsen zv erwd,hnen. Es ist bewiesen worden,
dass gh im lfauptteil des siidschwedischen Gebiets
nach vorderem Yokal regelmd,ssig in j iibergeht.
Doch kommt eine Entwibklung zu g in ostlicheren
Teilen des Gebiets als Regel vor. Hierbei nimmt die
Verbindung -ghi- eine Sonderstellung ein. Weiter ist
erwiesen, dass gh in den westlicheren Teilen des siid-
schwedischen Gebiets nach hinterem Vokal schon
friih in u) iibergeht. Dies geschieht hauptsd,chlich
westlich von einer Linie Tran6,s-Ronneby, wd,hrend
die Bntwicklung cistlich von dieser Linie za j oder g

geht. Der Ubergang gh>w, der von Brondum-Nielsen
als ,,lydfi,bning" bezeichnet wird, aber hier vor allem
als eine Art Labialisierung betrachtet wird, ist, wie
die erwd,hnten Forscher hervorgehoben haben, ziem-
lich alt unt ld,sst sich schon in dem ri,ltesten literari-
schen Material feststellen.

fn der Erld,uterung zu der Konsonantenentwicklung
werden die Probleme der Vokalqualitd,ten und die

Quantitd,tsverhd,ltnisse der dargestellten Wcirter im
folgenden auch behandelt. fn betrd,chtlich hoherem
Grade als in den Wcirtern, die d,lteres nn oder nd
enthalten, gilt hier die Regel, dass jedes Wort seine
eigene Geschichte hat.

tr ine friihmittelalterliche n'orm sti,ghi ist als Ur-
I 'sprungsform fiir sdmtliche heutigen Mundartfor-
mendes Worte s stege 'Leiter'vorauszusetzerl. Die Laut-
entwicklung dieses Wortes weicht von der norm&Ien
der zweisilbigen kurzsilbigen ab. Teils hat der pala-
tale Konsonant den yorangehenden Vokal beeinflusst,
teils der Yokal seinerseits den folgenden Konsonanten;
endlich sind in gewissen Frillen quantitative Std-
rungen eingetreten. Mit Ausnahme Stidschonens, das
sowohl qualitative als quantitative Sonderentwick-
lungen zeigt', geht ein i in alter kurzer Wurzelsilbe im

ganzerr IJntersuchungsgebiet regelmd,ssig in langes e

iiber. In dem Wort stege hat sich der Vokal aber siid-
westlich von einer ungeffrhren Linie Falkenberg-
Ronneby zu langem i entwickelt (mit Ausnahme eini-
ger Orte in der siidcistlichsten Ecke Schonens). Die
Voraussetzung fiir diese Entwicklung dtirfte eine
friihe Entwicklung gh>j gewesen sein, die vermutlich
in einer Stufe geschehen ist, wo i noch so geschlos-
sen war dass eine vcillige Assimilation i,j>a eintreten
konnte. fn den iibrigen Teilen des Gebiets ist die Ent-
wicklung za e oder offeneren Vokalqualitd,ten weiter-
geganger, woneben sich der Konsonant za j oder g
entwickelt hat. Nur an einigen Orten in der Gegend
von Falkenberg ist der palatale Konsonant wegge-
fallen. fn den Mundarten, wo sich der Konsonant zu
g entwickelt hat, wird der Stammvokal iiberall durch
langes e reprd,sentiert. Die Entwicklung zu einer tr'orm
stege erscheint im ncirdlichen Teil des Festlandes des
Regierungsbezirks Kalmar, auf dem ncirdlichen
Oland und davon getrennt auf dem siidlichen
Oland und im dstlichen Blekinge mit angrenzenden
Teilen des Gerichtskreises Scidra Mcire.

Die Entwicklung des Spiranten gh zu Verschluss-
laut erscheint in diesem Gebiet auch in anderen im
folgenden behandelten Wcirtern und wird spd,ter zv-
sammenhd,ngend beurteilt. Vor einem aus spiranti-
schem gh entwickelten j in den iibrigen Gebieten hat sich
der geoffnete oder sich ciffnende Vokal za u-haltigem
oder noch offenerem Yokallaut auf dissimilatorischem
W"g weiterentwickeln kcinnen. Diese Vokalciffnung
ist gewohnlich gleichzeitig mit oder nach einer Quan-
titd,tsverschiebung mit Vokalkiirzung geschehen. Bei-
spiele dafiir liegen teils von einem nicht geringen
Gebiet im siidwestlichen SmA,land vor, teils von ein-
zelnen Orten oder geringeren Gebieten im nordcist-
lichen Schoner, im ncirdlichsten lfalland, im mitt-
leren Blekinge und im ncirdlichen Sm6,land. Im ncird.-
lichen SmA,land und ncirdlichen llalland ist eine Yer-
schiebung der Quantitet ohne weitere Offnung des
Vokals gut belegt. fn Blekinge und in siidwestlichen
SmA,land findet man auch Beispiele einer Yokaldff-
nung vor j ohne Verschiebung der Quantitet.
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A ltschwedisches und altdd,nisches sighia, sighiu
I Isoll &us einem d,lteren sughiadurch einen speziellen
Ubergang uli vor -ghi- entwickelt sein. rn mehreren
altschwedischen Texten kommt ein fnf . sugh,ia neben
sighia vor. (I{oreen AltschwGram. S bb3.) fm alt-
dd,nischen hat m&n eine gewisse dialektgeographische
Variation sugh,iu : sigh,i,u feststellen kcinnen, indem
der Typus sughia vor allem in westdd,nischor, der
Typus sighiu dagegen in seeld,ndischen und ostdd,ni-
schen Quellen erscheint. (Brondum-Nielsen GDG
S l+6.) Rrondum-Nielsen u.a.m. haben vermutet, dass
der Typus sughiu, -a unter Einfluss eines lautgesetz-
lichen Prd,sens sugher wieder entstanden ist. Das
urspriinglich in gleichartiger Weise gebaute Wort
ti,ga hat im Altdrinischen und Altschwedischen nur
f-Vokalismus: pi,ghia, pigh,iu usw.

rm sfldschwedischen Untersuchungsgebiet kom-
men beziiglich des Vokalismus drei Haupttypen vor,
jeder mit seinem eigenen Verbreitungsgebiet. Im
Siidwesten erscheint a-haltiger Vokal, im Nordosten
u-haltiger, und in einem Grenzgebiet, das sich vom
nordlichsten Teil des Gerichtskreises Mo zu:rr. mitt-
leren Teil des Gerichtskreises Allbo erstreckt, ist e-

haltiger Vokal vorhanden.
Hinsichtlich des Konsonantimus erscheint ein klar

artikuliertes j nur in etlichen peripheren Teilen
des Untersuchungsgebiets und zwar im grcisseren
Teil des Regierungsbezirks Kalmar (einschl. Oland),
im siidcistlichen Blekinge und in der Gegend der
Stadt Jcinkciping. Zuweilen wird ein j-haltiger inter-
vokalischer Ubergangslaut in den Typen sea, sia,
in dem Primd,rmaterial markiert.

Weiter sei hervorgehoben, dass der unbetonte Vokal
des Wortes sriga im grcissten Teil des siidschwedischen
Gebiets wegfallen kann. Die cikindischen X'ormen
zeigen durch ihren gebrochenen .Lkzent, dass ge-
wcihnliche cild,ndische Apokope vorhanden ist. fn
Norra und Scidra Tjust, Sevede und Tunald,n er-
scheinen nur zweisilbige Formen (srijeusw.). Dasselbe
Verhd,ltnis kommt in Mo rror, wo srija, sea, und sia
erscheinen. Sonst kommt gewcihnlich eine Mischung
von ein- und zweisilbigen Formen i SmA,land vor. So

verhd,lt es sich auch in Blekinge und Halland mit
Ausnahme der drei ncirdlichsten Gerichtskreise (F'jfrre,
Yiske und Himle), wo zweisilbige n'ormen herrschen
oder vereinzelt, sind. fn Schonen ist die einsilbige
Form si beinahe die einzige im Westen. Zweisilbiges
sia kommt im Osten als Variante des einsilbigen
si vor.

Man muss vielleicht voraussetzen, dass die heuti-
gen Formen des Infinitivs und des Prd,sens unter ge-
genseitigen Einfliissen entwickelt sind. Hedstrcim
hat in Sydsm6,ldndska folkmel I (S. 27) beziiglich des
siidlichen SmA,land angenommen, dass der Typus se

seinen Vokal .rron Prd,s. Sg. si6r (mit d aus dem Inf.)
bekommen hat, wd,hrend sri seinen Vokal von Prfrs.
Sg. s@jr erhalten hat. Endlich sollte ein Prd,s. Sg.
si6ir zum Entstanden des fnfinitivs si beigetragen
haben. I{edstrcim gibt keine Erkleirung oder Er-
ld,uterung des Silbenanzahls.

Vermutlich hd,ngt die lautmd,ssige Entwicklung
des Wortes sriga mit seiner hohen Irrequ erLZ in der
Sprache zusammen. Wcirter rron besonders hoher
Frequ ertz erleiden nicht selten weitergehende Ver-
ei,nderungen als andere Wcirter der Sprache. fn Ble-
kingska dialektstudier I hat Benson gezeigt, dass
Wegfall von j in gewissen Wcirtern von besond.ers
hoher Frequertz hat eintreten konnen und. zwar in
Gebieter, wo der Konsonant sich sonst in gleicharti-
gen Stellungen zu j, u, g o.d. entwickelt hat. VieI-
leicht verbirgt sich ein d,hnliches Verhd,ltnis hinter
dem Wegfall des Konsonanten in den Typen se(a),
sa(a).

Auch die Reduktion der Silben anzahl muss mit d.er
hohen Frequertz des Wortes in Verbindung gebracht
werden. Dagegen kan man den Wegfall des Endungs-
vokals nur in beschrd,nktem Umfang mit d.er Tat-
sache verbinden, dass eine sekundd,re Hiatusver-
bindung entstanden ist.

n'flr die seeld,ndischen Mundarten nimmt Rrsndum-
Nielsen eine d,ltere, zweisilbige, Iautgesetzlich ent-
wickelte Prd,sensform sighir an. Die Annahme wird
von heutigen Mundartformen gestiitzt. Es ist un-
entschieden, ob dieser Typus auch fiir die siidschwe-
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dischen Mundarten, in denen jetzt eine Infinitivfornc
si(a) vorkommt,, vorausgesetzt werden muss. Es
scheint, als ob ein gewisser Parallellismus zwischen
der unterbliebenen 0ffnung des Vokals in dlterem
sti,gh,i und dem durchgd,ngigen i-Vokalismus des
Wortes sriga im siidwestlichen Schweden vorliegt,
auch wenn sich die zwei Verbreitungsfld,chen nicht
ganz decken. Es ld,sst sich denken, dass eine ana-
logisch entstandene Frd,sensform s|gher in den Ge-
bieten, wo der a-Vokal in sttghi bewahrt ist, gegen
Offnung des Vokals geschiitzt gewesen sein kann.

F - ist durch die Untersuchungen Wigforss' und
I ' 

' Brondurn-Nielsens klargemacht, dass sich die Pho-
nemsequenz -ogh- in dem Wort 6ga (altdd,n. oghu) in
anderer Weise als in anderen Wortern entwickelt hat.
Auffallend ist die grosse Verbreitung der Bntwicklung
gh>w in diesem Wort nach vorderem: gomndetem
Vokal. Wehrend sich gh indieser Position regelmdssig
zt j entwickelt, hat das Wort 6ga niemals die Form
6ja o.e. in schonischen Mundarten. Wigforss und
Brondum-Nielsen haben die Entwicklung zv rt) damit
verbunden, dass dieses Wort oft im Plur. (friihmittel-
alt. oghun) vorkommt und dass -ogh- vor unbetontem
u eine Sonderentwicklung durchgemacht hat. Wig-
forss vermutet .sogar, dass der siidschonische Typus
y(j)a mit einer besonders friihen Schwd,chung des
Endungsvokals in Siidschonen verbunden werden
darf, indem er vermutet, dass sich glt in dern siid-
schonischen y(j)a gerade zv j entwickelt hat.

Mehrere von den Formen des Wortes dga sind schon
richtig erkld,rt, und besonders scheint es ncitig, die
Theorie von der Bedeutung des Pluralform zrt ak-
zeptieren. Die Brkleirung gewisser Formen fordert
aber einen umfassenden fiberblick iiber d.as ganze
siidschwedische Material.

Mit Riicksicht auf das Kartenbild scheint es notig
anzurtehmen, dass sich ein einmal herrschendes dgha
im nordtistlichen Teil des stidschwedischen Gebietes

zu 6ja oder 6ga entwickelt hat, dass aber dieselbe
Form westlich und siidlich davon unter Einfluss der
Pluralform zv olDa geworden ist.

Die mittelhalld,ndischen Typ en oila und ilawerden
durch ein ncirdlicheres Qwa und ein siidlicheres ilaa
umschlossen, und man muss mit Wigforss vermuten,
dass ein d,lteres owahinter den genannten Typen liegt.
Ebenso diirften sich die Formen qa und gaa im
nordwestlichen Schonen aus ou)a entwickelt haben.
Die Form t4a, die im siidlichen Teil von Vd,stra
Goinge erscheint, soll in derselben Weise als die ent-
sprechende halld,ndische Form sicher beurteilt wer-
den. Die x'ormen !ua, i/ua und i1a, kcinnen sich aus
einem awe (<owa) entwickelt haben. tr'iir die Ent-
wicklung oua,)yusa kann man mit einer Verengung
im Anlaut reehnen, die durch die Qualiteit des fol-
genden Vokals moglicherweise erleichtert worden ist.
Das nordostschonische Kartenbild sttitzt die An-
nahme einer ri,lteren form yrua. Die siidschonische
n'orm i1a kcinnte an und fiir sich auf andere Weise
entstanden sein; doch stiitzt das bornholmische iua
die Annahme eines friiheren stidschonischen yu)o.

Auch wenn man fiir die schonischen, halld,ndischen
und westblekingischen Formen mit einem friihen
Ubergang gh>11) trt lgarechnen muss, hat d.ieser Uber-
gang doch nicht die Verbreitung, die derselbe Uber-
gang in Wortern wie fluga, rdg,hageusw. hat. Beinahe
garrz Smfl,land zeigt ebenso wie 0land und der grcisste
Teil von Blekinge lJbergang von gh zu j oder g. Die
Verteilung zwischen j- und g-Formen ist dagegen,
wie unten ausfiihrlicher behandelt wird, von der
Qualitd,t des vorangehenden Yokals im wesentlichen
unabhd,ngig und hauptsd,chlich dieselbe in den dar-
gestellten Wcirtern.

rn grossen Teilen des smf,,ld,ndischen Gebiets wird
6 vor dern aus gh entwickelten j gekiirzt. Oft wird
diese Kiirzung von einer leichten Offnung des Vokals
begleitet.
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f" d.er reichen Formenflora, d.ie das Subst. ftuga
I'FHege' in den siidschwedischen Mundarten zeigt ,

kcinnen gewisse Haupttypen unterschieden werden.
Seimtliche Formen dtrften aus dem Wechselspiel
zwischen Nom . flilgha und Cas. obl. llilghu entwickelt
sein, wo die obl. Kas. (und Plur.) in der Regel eine
Entwicklung il>d des Vokals der Stammsilbe ver-
hindert hat.

Die Typen, die in grober Bezeichnung flua, flur,ua,

fluaa geschrieben werden konnen, diirfen aus hi-
storischen Griinden als eine Einheit die Formen fluja,
fluga, usw. gegeniiber betrachtet werden. Die erste
Gruppe ist durch eine Entwicklung flilgha, flilghu)
) flilu:a,, flilwz entstanden. Eine weitere Entwicklung
tiwlu ist in Stellung vor schwachtonigem u in einem
grosseren Gebiet als in anderen Positionen eingetreten.
Man vergleiche die Karte des Wortes rd,g! Wie irn
folgenden nd,her erld,utert wird, gibt es auch Griinde,
damit za rechnen, dass der Wegfall von w zwischen
kurzem 1L und schwachtonigem u in gewissen Mund-
arten d,lter ist als dieselbe Entwicklung in anderen
Stellungen.

Die Grenze zwischen einerseits flua und n'ormen
mit bewahrtem u) oder u und anderseits Formen mit
j oder g verld,uft in SmA,land in ungefd,hr derselben
Weise wie die Westgrenze ftir Formen mit j oder g
im Wort rdg. In Blekinge liegt dagegen eine dialekt-
geographische Storung vor, indem der Typus llua
in der gauzen Provinz vorkommt und die durch Sm6,-

land gehende Westgreruze der yr-n'ormen also bei der
Nordgrerrze von Blekinge gebrochen wird. Die Wort-
gruppe, die d,lteres -ilghu enthdlt, ist aber so klein,
dass Stcirungen der sogenannten lautgesetzlichen
Entwicklungen leicht entstehen. Neben dem Subst.

fluga, steht eigentlich nur das Zahlwort tjugo und das
spd,rlich belegte und vielleicht spd,t gebildete weib-
liche Subst. bd,ga. Tjugo wird in ganz Blekinge JSwa
u. d. ausgesprochen. Der Wegfall von gh hat hier ver-
mutlich friih stattgefunden und eine Art Dehnung
des Vokals bewirkt. Vielleicht ist der Wegfall da-
durch bedingt, dass dieses Wort eine hohe Frequ eyuz

in der Sprache hat und sehr oft schwachtonig steht.
Es ld,sst sich weiter denken, dass die Bntwicklung des
-ilghu in der kleinen Wortgruppe gleichgelaufen ist.

Wesentlich ist, dass eine einmal entstandene Form

llua in das blekingische Lautsystem gut hineinpasst.
Die alten kurzsilbigen Wcirter ruaa, und stuga haben
sich cistlich von Lister lautgesetzlich zu rrta und
stua entwickelt. fn Wcirtern die d,lteres ugh und ilb
enthalten, ist der Konsonant gewohnlich weggefallen,
so dass der Vokal im Hiat steht. Ein lautgesetzlich
entfaltetes *flqga, *tlbgo u. ti. hd,tte dagegen im cist-
lichen Blekinge ziemlich vereinzelt gestanden.

Das j und das g der cistlichen Formen sind aus gh

entstanden. Diese Entwicklung wird im folgenden
nd,her behandelt.

fn Stellung vor w oder j kann der &us d,lterem il
entstandenen Vokal verschiedene Sonderentwick-
lungen, besonders dissimilatorischer Art, erleiden.
Man muss nur garuz ausnahmsweise damit rechnen,
dass ein im Nom. entstandener o-Vokal fiir das Ent-
stehen der heutigen mundartlichen Formen von Be-
deutung gewesen ist.

Im mittleren Halland ist der Vokalismus des Wor-
tes fluga rnrt dem des Wortes rd,g zusammengefallen.
Das Wort rdg hat da die n'orm re?,!, u.d,., und derVokal
wird von dem aus fi entwickelten Lc getrennt. Es
ist nicht ganz klar, wie die Enklave mit tlpaa a.du. ztt
beurteilen ist. Eine Mciglichkeit ist, dass ein alter
Nom " flilua in ll2i1a widergespiegelt wird, wd,hrend
eine oblique Form lldwu sich zu einem fl,.,lr, ent-
wickelt hat , wozu der Nom . fl,r,o neugebildet worden
ist. Doch sind auch andere Erkld,rungen moglich.

fn Mundarten mit bewahrter Phonemdistinktion
wlw ftndet man teils einen Ubergang us)u, teils eine
Ktirzung des einmal gedehnten Vokals vor dem Spi-
ranten. Diese Kiirzung wird von einer entsprechenden
Dehnung des Konsonanten begleitet. Es kommt auch
vor, dass diese beiden Mciglichkeiten realisiert werden;
dabei sind n'ormen wie lldga entstanden. Es ist unge-
wiss, in welchem Masse die Entwicklung wlu als
Lautsubstitution oder als lautgesetzliche Entfaltung
ztt beurteilen ist. Jedenfalls diirfte es notig sein, fiir
gewisse Mundartgebiete mit einer spd,ten Lautsubsti-
tution za rechnen. Besonders gilt dies von Mundarten,
wo j etzt llilga u.d,. erscheint, d.h. in den nordlichsten
Teilen des Regierungsbezirks Jcinkciping.
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T" dem Wort rdg 'Roggen' hat die Bntwicklung
Iin gewisser Hinsicht nach denselben Linien wie in
dem Wort fluga stattgefunden, in anderer Hinsicht
weicht der Verlauf dagegen ab. tr{insichtlich des Kon-
sonanten erscheint dieselbe wichtige Scheidelinie
zwischen einem westlichen Ubergang gh>au und ost-
lichen Ubergd,ngen gh>j oder gh>g. Nur in Blekinge
liegt ein wesentlicher Unterschied zwisch en fluga und
rdg vor. Die Verteilung zwisch erL j und g ist in Srnf,,-
land und auf 0land dieselbe in rdg wie in ftuga. Der
I-Imstand, dass der hintere Vokal in rdg von einem
d,Itereu d, in fluga abw von einern d,lteren d ausgeht,
scheint dort ohne Bedeutung gewesett za sein.

rn dem Gebiet mit der Entwicklung gh>wkommen
ein anderes Kartenbild und auch andere Typen als
im Wort fluga vor. Yon besonderem fnteresse ist die
Form re im nordwestlichen Schonen und siidlichen
Halland. Wigforss hat a,ngenommen, dass dieser Ty-
pus auf ein zilteres rdtu zuriickzufiihren sei. tr'ormen
wie das in den Gerichtskreisen Tonnersjci und Halm-
staC vorkornmende ryw kcinnten die Annalrme eines
friihmittelalterlichen rdus stiitzen. Die Formen ra
trnd ryw werden aber im l{orden, Osten und Stiden von
n-ormen eingekreist, die sicherlich mit d,lterem rriw
korrespondieren und es ist aus diesem Grund not,-
wendig, die Mciglichkeit nd,her zt priifen, dass re
und r0L0 a,us d,lteren rilzu entwickelt sind.

Die Voraussetzung der rron Koch lr.&. beobachteten
Entwicklung 6>ti bei Ktirzung ist, dass d' und il bei
irgendeiner Gelegenheit ungefd,hr dieselbe Lautquali-
tat gehabt hat. Bei Dehnung eines il hat anderseits
ztr derselben Zett und unter denselben Bedingungen
ein o entstehen kcinnen. Ist d friiher gedehnt worden,
ist es mit urspriinglichem il zusammengefallen; ist
die Dehnung erst bei der allgemeinen Dehnung der
kurzen Wurzelsilben geschehen, hat sie zu einem
neuen Phonem gefiihrt, dass sich als q, u.d,. mani-
festiert. Es ist wahrscheinlich, dass das oben ge-
nannte re sich aus rilus durch Wegfall des spiranti-
schen Konsonanten und eine gleich zeitige Dehnung
des Vokals entwickelt hat. Zeitmd,ssig muss d.iese
Entwicklung in dem erwd,hnten Gebiet spd,ter als der

Wegfall eines w in der Verbindung riwu, aber friiher
als die allgemeine Dehnung der kurzen Wurzelsilben
sein. Im Hauptteil Schonens liegt kein wesentlicher
Zeitanterschied zwischen der Wegfall von w in -tcun

und in -ritu vor; ncirdlich und ostlich von dem Gebiet
der Form ro ist -w rror der Zeit der allgemeinen
Dehnung nicht gefallen.

Die offeneren Vokalnuancen in Halland, die den
Gedanken an ein d,lteres rdw hd,tten stiitzen kcin-
nen, rncigen durch spd,tere Offnung des Vokal in d.er
besonderen Stellung vor w entstanden sein, dh. in
einer Verbindung von beinahe diphthongischer Art,
wo Dissimilation hat eintreten kcinnen.

Dagegen fiihren die Formen im ostlichen Sma,land,
im ostlichen Blekinge und auf Oland auf ein rdgh
zuriick, das sich aus rilgh in einer Weise entwickelt
hat, die von Tyd6n, Hedstrcim und Benson darge-
stellt worden ist. Auch unmittelbar westlich von der
Scheidelinie w i j erscheinen Formen, die vielleicht
auf eine mittelalterliche Entwicklung rdw ) rdus ztt-
riickzeigen.

fnteressant ist die Frage, wie sich das friihmittel-
Ialterliche Phonem d und die friihmittelalterlichen
Phonemverbindungen Dus, tius und tiwu im ncird.-
lichen Schonen und siidlichen Halland ztr einand.er
verhalten. Das Phonem d hat iiberall regelmd,ssig ein
r,! ergeben. Damit fe[t tiwu (hier durch das Wort
fluga reprd,sentiert) in garrz Schonen, im westlichen
Blekinge, siidwestlichen Sm6,land und im grcissten
Teil Hallands zusammen. rm ncirdlichsten Halland
erscheinen andere T;rpen, und im mittleren Halland
kornmen auch Formen vor, die zeigen, dass Zusam-
menfall nicht eingetroffen ist. Die Phonemverbind-
ung ilus (hier durch rdg reprdsentiert) ist in fast ganz
Schonen und im westlichen Blekinge mit il zusam-
mengefallen. Schon im nordwestlichsten Schonen
(Bjd,re) erscheint aber der abweichende Typus re
und nur als vielleicht spd,t entstandene Yariante
kommt dann ein r?,c mit aufgehobener Opposition
u : tius vor. fm mittleren Halland kommen dagegen
mit gewisser Yerbreitung Formen vor, die denselben
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Vokalismus wie das Wort lluga haben . Zusammenfall
liegt also hier in erster Linie zwischen ilus und ilwu
vor, in zweiter Linie zwischen dem Brgebnis des
Ztsammenfalls und il.

fn dem mittleren Halland erscheint auch Zusam-
menfall zwischen dem in dem Wort dga entstandenen
bw und ,ius, tiwu, und das Ergebnis des Z:usarrrrmen-
falls wird als Qu,u.d. realisiert. Wenn die Opposition
yt4 i'tl, in einigen Mundarten aufgehoben wird, kann
die Form da &us dem Wort 6ga entstehen.

In Yd,stra Gciinge sind il, rius und ilusu zusammenge-
fallen, und das endgiiltige Ergebnis ist t* geworden.
fn diesem Gerichtskreis erscheint tiga als iaa, ilro,
Dua u.d. Das im siidlichen Teil dieses Gerichtskreises
vorkommende ua, dnrfte aus einem ehemaligen owa
dadurch entstanden sein, dass die Opposition sus : fi,
(urspr. oder aus tiw, riwu) aufgehoben ist. Die Ent-
wicklung ist also urit der mittelhalld,ndischen
gleichgelaufen. Wrihrend der mittelhalld,ndische Za-
sammenfall zwischen il und den verschiedenen u)-

Verbindungen sehr jrng sein kann, muss man dagegen
vermuten, dass der Ztsammenfall in Vd,stra Gciinge
ri,lter ist als d.ie Entwicklung us ) u nach Vokal.
Dieses o kann durch lautgesetzliche Entwicklung oder
durch Lautsubstitution entstanden sein; jedenfalls ist
die Entwicklung in den Mundarten von Vd,stra Gciinge
beinahe vollig durchgefiihrt.

f)t" heutigen mundartlichen Formen von dem Preit.
lJ Part. des Yerbums flyga'fliegen' sind nur in gewis-
sen Gebieten aus einem mittelalterlichen fhighin, -it

entwickelt. Der schonische und westblekingische Typus
fl6en diirfte unter dem Binfluss eines Prd,t. Sing. fld
entstanden sein, das seinerseits analogischen Ur-
sprung hat. Analogischen Ursprung hat ebenso der
Typus flu(j)en, der rron dem Inf. abhd,ngig ist. Fiir
den siidostschonischen Typus lld.7an, -ed rechnet Are-
skoug (Studier civer sydcistski,nska folkmal 1:363)
mit Analogie von einem Inf . tlyjo, dessen 7 sich z:ulr-
Prd,t. und Prd,t. Part. verbreitet hat. Anders verhd,lt
es sich in Siidhalland und den angrenzenden Teilen
von Schonen und Smi,latrd, wo man damit rechnen
darf, dass sich ein mittelalterliches llogh zrtm heutigen
llnl entwickelt hat, und dass das Prd,t. Part. llfuan
im Anschluss daran gebildet ist. fn den mittleren
Teilen Hallands und in einzelnen anderen Orten kom-
men Hiatustypen wie fllet, fldat, llrlat vor; diese
diirften durch einem Wegfall des Konsonanten ent-
standen sein, der von dem Hiatus des Infinitls llya
bedingt ist. (S. Iledstrcim SSFM 26+.)

Mit diesen Ausnahmen zeigt das Prd,t. Part. des
Verbums flygo Formen, die hinsichtlich .des Konso-
nantismus den oben behandelten Wcirtern rdg und
fluga, nahe folgen. Die charakteristische nordsiidliche
Linie durch SmA,land scheidet cistlich e j- und g-tr'ormen
von westlichen lD- und o-Formen. fm westlichen Ge-
biet erscheinen g-tr'ormen ebenso wie in lluga und rdg
in der nordwestlichsten Ecke Smfl,lands im Anschluss
an entsprechende Typen i Vd,stergcitland. Nur in ge-
ringem Umfang kommt Kiirzung des Vokals oder a
statt d,lterem lD .ror.
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D". dorsovelare Spirant eines d,lteren stcdgh 'Wald'
-l-r/ hat sich im stidschwedischen Gebiet auf fiinf Arten
entwickeln krinnen: er ist zu g, j, o, a verschoben oder
ganz weggefallen. Am interessantesten ist die weitere
Entfaltung in den Gebieten wo der Konsonant erstens
ztt ?D verschoben ist. fn dem entstandenen skdus ist
der Vokal in den meisten Orten rror der Dehnung der
kurzen W-urzelsilben gekiirzt, worden. Ein skdw ist
dabei slcdw oder sktcw geworden, wobei die Ktirzung
ztt d d,lter sein dilrfte als die Kiirzurug zlt il. Der Typus
slcdns ist in seiner Entwicklung mit dem Typus rtcw
aus d,lterem rilgh'Roggen' zusamrnengefallen und ist
u.a. za skatyc, 8k4, u.d. geworden. fn gewissen Gebieten
mit aus skdus entwickelten Formen, ist ,tD durch a

ersetzt, in einigen Mundarten ziemlich spd,t, in an-
deren vielleicht viel friiher.

Im grossen galrrzerr scheint die Kiirzung von skdu;
in Ifailand und im westlichen Smf,,land r.,rt slcriw, in
Schonen dagegen zu skdus gefiihrt zu haben. Abgese-
hen von dem nordostschonischen s lca lassen sich
alle schonischen n'ormen aus einem skdto erkld,ren.
Bilabialer Spirant ist in fast garrz Siidschonen (siid-
lich von einer Linie Barsebd,ck-Maglehem) belegt.
Doch hat labiodentaler Spirant den bilabialen Spi-
ranten in vielen Mundarten im siidwestlichen Schonen
ersetzt. Yor us hat, sich der Vokal, wenn er kurz ge-
wesen ist, bisweilen zlt a oder sogar zrt a geciffnet.
Eine n'orm skaa in Gd,rds zeugt davon, dass skaw
u.d,. hier einmal vorhanden gewesen ist.

In dem nordwestlichen Schoneir ist slcsu die Nor-
malform. Die Entwicklung w ) o diirfte hier ziemlich
alt sein. Im nrirdlichen TeiI von Luggude kommt ein
skE, vor, das davon zeugt, dass der Wegfall des Kon-
sonanten d,lter ist als die von ut oder o bedingte Ent-
faltung von urspr. kurzem o zrt & im nordwestlichen
Schonen.

Die Form slco ist vorhanden in einem grossen Ge-
biet, das das nordcistliche Schonen und garrz Ble-
kinge ausser dem cistlichsten Teil umfasst, ferner
auch in einem kleineren Gebiet in Nordhalland. Fiir
das schonisch-blekingische Gebiet liegt die Annahme
nahe, dass gh vor dem Ubergang gh>us gefallen ist;

nur dadurch bekommt man eine einheitliche Erkld,rung
ftir das garrze Gebiet. Undenkbar ist aber durchaus
nicht, dass ein slcdw, das im nordwestlichen Schonen
und westlichen Blekinge nach der Bntwicklung
riluslril entstanden ist, sich zrt skO entwickelt hat
in derselben Weise wie 16) a,us rilus in Bj?re entstanden
ist,. Im mittleren Blekinge konnte ein slcdgh gerade
zrt slco entwickelt sein. Vielleicht darf man dieser lebz-
teren Mciglichkeit den Vorzug geben.

Das nordhalld,ndische slco kann nicht in derselben
Weise aus einem slcilus erkleirt werden, das vor der
Dehnung der kurzen Wurzelsilben sein 1D verloren
hat. Ein friihmittelalterliches rilw hat sich in Nord-
halland zu rary u.5. entwickelt, und vielleicht ist
skO hier &us einem ungekiirzten skdus entstanden.
Ganz eindeutig sind die Kartenbilder jedoch nicht.

In einem schmalen nord-siidlichen Gebiet im mitt-
leren Smf,,land erscheinen Formen wie skq,J, skgJ, skQJ,

skal und sk$J. Diese n'ormen dtirften nicht eine Ent-
faltung skdj ) s kdj, skilj widerspiegeln; sie diirften
aber hybride Formen zwischen skilw, slcdw und skOj
sein. Sie erscheinen ld,ngs der Grenze zwischen hMa
und hWDa o.d,. (Karte 17).

Das spd,rlich belegte sko7 scheint in allen den
Orten, wo es auf der Karte bezeichnet, ist, die ur-
spriingliche Form zu sein. Es ist ausgeschlossen wor-
den, wo es als Wechselfor:m einer anderen Variante
vorkommt. fn sd,mtlichen solchen Fd,llen diirfte es

eine postdialektale Stufe reprd,sentieren.

7 "* Erld,uterung der Entwicklung eines spiranti-
, ' schen gh nach rilterem a sind die Wcirter hage 'Ein-
friedigung' und rna,ge 'Magen' kartographisch darge-
stellt. Die zwei Wcirter haben solchen Stilcharakter,
dass man a priori vermuten kann, dass sie sog. laut-
gesetzliche Entwicklungen zeigen. Die Richtigkeit
der Annahme wird durch der Ahnlichkeit der Karten-
bilder bewieser, wenn die Bilder auch nicht ganz
gleichfcirmig sind. I)as Wort ha,ge ist friiher von Nat.
Lindqvist in Sydvri,st-Sverige i sprfl,kgeografisk be-
lysning schematischer dargestellt worden.

Dem eilteren Spiranten gh entspricht in den heuti-
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gen Mundarten einer der Konsonanten ?, g, i, w oder
a; in gewissen Mundarten ist der Konsonant garrz

weggefallen. Das sehr spd,rliche Vorkommen des ?
in dem Primd,rmaterial macht es ungewiss, ob man
iiberhaupt mit einer ununterbrochenen Tradierung
des dorsalen Spiranten rechnen darf. (L Vd,stergot-
land ist ? dagegen sicherlich ein genuines Relikt.)
Der Wegfall des Konsonanten kommt nur in solchen
Gebieten vor, wo ein Ubergang gh > ar einmal einge-

troffen sein kann; er d.iirfte auch von diesem Ub"r-
gang bedingt gewesen sein.

Sonst sind dieselben Grenzen fiir g und j bei hage

und nxage wie bei rdg und fluga, r.orhanden. Die Kon-
sonanten a; und o kommen grob gesagt westlich von
der Linie Tranfl,s-Ronneby vor. Ubetall, wo der inter-
vokalische Konsonant in den heutigen Mundarten
als a erscheint, diirfte er in hage und mage einem el-
teren ru entsprechen, sei os, dass der Konsonant sich
auf lautgesetzlichem W"g rron gerundetem, bilabialem
ztt labiodentalem Spiranten entwickelt hat, sei es,

dass ein o das w durch Lautsubstitution ersetzt hat.
Wenn sich gh in Wcirtern wie friihmittelalterlichen

haghe und maghe z1r rD entfaltet, entsteht eine Ver-
bindung au, die in phonetischer Hinsicht dem au-
Diphthong gleicht, der sich aus a entwickelt. Trotz-
dem hat die Verbindung -a,w- ihren biphonematischen
Charakter behalten, und ?D hat sich selbstd,ndig in
einer Weise entwickelt, die bei der zweiten Diph-
thongkomponente des au-Diphthongs nicht vor-
kommt. Dagegen gibt es Griinde, mit Hedstrom (Ord-
studier II:57) damit ztt rechnen, dass in gewissen
tr'd,llen eine Verd,nderung des Vokals vor w inungefd,hr
derselben Weise wie in dem clu-Diphthong hat statt-
finden kcinnen.

Der Vokal der Wcirter hage und mage erscheint
vor tz und o als kurzes, offenes o, als langes, offenes o,

als kurzes geschlossenes a (a) oder als langes ge-
schlossenes a (q). Geschlossenes a ist beinahe die ein-
zige vory oder g vorkommende Vokalqualitd,t. Aus-
nahme bilden die offenbar postdialektalen Formen
hd,ga und md,ge, die in gewissen Orten oder Gebieten
Schonens volkstiimlichere hqua, mqaa u.d,. ersetzen.

Ferner erscheint geschlossenes o vereinzelt, wenn der
Konsonant weggefallen ist. (Bs diirfte das Richtigste
sein, eine einmalige Wechselform hQ* als eine garrz
zufd,llige Bildun g zv betrachten.)

Die Verbreitung der acht Mciglichkeiten ew, @w,

a?, @a, &w, gu, &g, au scheint im Anfang verwirrend.
Folgende geographischen Distinktionen kcinnen aber
in dem Gebiete mit us oder ?, unternommen werden.

Kurzer Vokal und langer Konsonant erscheinen
vor allem im ncirdlichen Smf,,land und in einem Ge-

biet um Ljungby und Vd,rnamo, im ncirdlichsten
Halland und zufd,llig im siidostlichsten Schonen, im
letzteren Gebiet mit ausgesprochenem Reliktcharak-
ter. Langer Vokal kommt in garrz Schonen, im west-
lichen Blekinge, im grcissten Teil Hallands und im
Hauptteil des siidwestlichen Smf,,lands vor.

Offener Vokal, dem u oder o folgt, erscheint in ganz

Schonen mit Ausnahme der nordristlichen Ecke und
des siidwestlichsten Gebiets und noch weiter in Hal-
land siidlich von Falkenberg. Sonst ist der Vokal ge-
schlossen.

Bilabialer Spirant kommt allgemein im ncirdlichen
Halland und in garrz Smaland westlich der Linie
Tranfi,s-Ronneby (ausserhalb des siidlichsten Teiles),
noch weiter im siidcistlichsten Schonen und in einigen
Orten im nordcistlichen Schonen .rror. Sonst hat der
Spirant labiodentalen Charakter.

Man kann fiir das Gebiet westlich der wichtigen
I-,inie TranA,s-Ronneby folgende Entwicklung vor-
aussetze\: Die friihmittelalterliche Form hause o.5.
erscheint nach der Dehnung der kurzen Wurzelsilben
als hd,u&, hUDa und hq,a, und mage macht eine d,hn-

liche Entwicklung durch. Soweit der Wegfall des

Konsonanten nicht zv hq,a, mge" ftihrt, wird eine
Grenze alD : qu festgelegt, die von Falkenberg in
ostlicher Richtung zur Grenze SmA,lands, dann in
siidlicher Richtung zrrr Grenze Schonens und endlich
in siidostlicher Richtung zttr Gegend von Solvesborg
geht. Fiir die verschiedenen Verbreitungsfld,chen der
Formen hda und md"e wird auf die Karten hinge-
wiesen. Der lJmstand, dass diese Formen sowohl im
a,- als im a - Gebiet vorkommen, macht es wahrschein-
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lich, dass der Wegfall des Konsonanten ziemlich alt
ist.

fn Teilen des a-Gebietes hat dann eine Kiirzung des
Vokals stattgefunden, die zu hdwa, md,wa gefiihrt hat.
Der Ubergang us ) u od.er ein Austausch von u) gegen
a hat ltq,ua, mq,ua und dass seltene md.ya entstehen
lassen. In entsprechender Weise hat im a-Gebiet die
K{irzung hd,r,oa, md,wa (i* siidcistlichsten Schonen)
und der Ubergang us ) a d.ie n'ormen hd,ua, md,aa und
das seltene hd,ya geben kcinnen. Vereinzelte smf,,-

ld,ndische Belege von hd,wa kcinnen sich cirtlich aus
hh,wa entwickelt haben.

Gegen die aufgestellte Theorie sprechen eigentlich
nur einige tse1ege von hq,u)a, hd,wa, mq,use,, mdusa

im siidcistlichsten Schonen. Die dunklere Qualiteit
des Vokals kann von cirtlicher Sonderentwicklung ab-
hd,ngen und muss nicht notwendig als ein Relikt
betrachtet werden, das im Verheiltnis ztr. den ent-
sprechenden X'ormen mit offenem Vokal primd,r ist.
Wegen des reichlichen Vorkommens eines langor, of-
fenen o-Lauts in urspriinglich kurzsilbigen Wcirtern
im siidwestlichen Schweden (vor allem Schonen und
Halland) scheint, es wenig sinnvoll anzunehmen, dass
das a-Phonern in hage, rna,ge sich erst ztt einem ge-
schlossenen a (a) entwickelt und dass sich das Pho-
nem in dem erwd,hnten Gebiet spd,ter zu offenem a-
Laut geciffnet hat. Doch liessen sich n'ormen wie
lrqa und mq,a in dem heutigen Gebiet mit offenem
Vokal leicht erkld,ren, wenn cnfi &us qlD entstanden
ware.

Die garrze Frage wird von Hedstrcim (Ordstudier
II:57) und Areskoug (ANF' 1952: I 17 ff .) teilweise
anders beurteilt.

T" dem bisher behandelten Wortmaterial mit ril-
Ifur"* spirantischem gh liegen wesentliche Gleich-
heiten hinsichtlich der Konsonantenentwicklung cist-
lich der Linie Tranfi,s-Ronneby vor. Mit Ausnahme
des Worte s sriga hat in den dargestellten Wcirtern in
mehreren Gebieten eine Entwicklung ztt g stattge-

funden und zwar in Norra Tjust und Scidra Tjust,
auf dem ncirdlich n Oland, auf dem stidlichen Oland,
in Scidra Mcire und in den mittleren und cistlicheren
Teilen von Blekinge. Sonst ist die Entwicklung cist-
lich von d.er erwd,hnten Linie za j gegangen.

Die Entfaltung za j oder g ist also im grossen
ga,nzen von der Qualiteit des vor&ngehenden Vokals
unabhri,ngig; nur nach den Yokalert % und o kommen
gewisse Stcirungen in Blekinge rum Yorschein. Wenn
die Entwicklung in sciga garrz abweicht und wenn die
Entwicklung ghi > j auch in dem Worte tiga statt-
findet, das sich sonst nach anderen Linien als sriga
entfaltet, so muss dieses sicherlich von einer frtihen
Palatalisierung der spirantischen Konsonanten in
Verbindung mit einem folgenden i bedingt sein.

Mit guten Griinden kann man die Gebiete im
Osten, wo die Entwicklung zLr g in dem Hauptteil des
dargestellten Wortmaterials stattgefunden hat, als
zwei Verbreitungsgebiete betrachten. Das nordost-
liche Gebiet heingt mit den Gebieten Ostergcitlands
zusammen, wo sich spirantisches gh in denselben Po-
sitione wenn auch teilweise nach anderen Regeln

- zrttrL Verschlusslaut' g entwickelt hat. fn dem siid-
cistlichen Gebiet hat der spirantische Dorsopalatal
(oder Dorsovelar) vermutlich ziemlich lange be-
standen. Der Ilbergang z:um Verschlusslaut scheint
dort sprit und ganz autochthon gewesen zv sein. Za
bemerken ist, das die Entwicklung zu j auf dem mitt-
leren Oland in derselben Weise wie auf dem Festland.
aber sicher den eigenen Gesetzen und Vorausset-
zungen der mittelcilci,ndischen Mundarten gemd,ss statt-
gefunden hat.

Westlich von Jcinkciping erscheint auch 
- haupt-

sd,chlich in dem Gerichtskreis Mo - eine gleichartige
Entwicklung gh) g. Sie hat in einem Gebiet stattge-
funden, das an den Teil Vd,stergcitlands grenzt, wo
dieselbe Entwicklung stattgefunden hat. Das Karten-
bild ist natiirlich damit zu verkniipfen, dass der grcis-
sere Teil des Gerichtskreises Mo in kirchlicher Hin-
sicht zu dem Bistum Skara gehcirt.
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as Adj . rnogen 'reif' enthd,lt keinen urspriingli-
chen intervokalischen Konsonanten. Ein friihmit-

telalterliches mden hat sich auf verschiedenen Wegen
ztt den heutigen mundartlichen Formen entwickelt,
die auf der Karte 19 dargestellt werden. fm siidwest-
lichen Schonen erscheint ein Adj . mod,d, u.d,. anstatt
mogen Dieses Adj. kommt in einem ziemlich breiten
Grenzgebiet als Synonym des Wortes mogen vor,
und es besteht Grund zt der Annahme, dass mogen
in der Form mdan das Verbreitungsgebiet beein-
trd,chtigt hat, wo friiher nur modd, vorhanden war.
Dieses bedeutet,dass mean in gewissen schonischen
Mundarten nicht fiir lautgesetzlich entfaltet gelten
kann, -sondern als eine r,on Norden eingedrungene
Form betrachtet werden muss, die sich in das Laut-
system der beziiglichen Mundarten hat einfiigen las-
sen. Besondere Riicksicht daran braucht in der fol-
genden lautgeschichtlichen Erorterung jedoch nicht
genommen werden.

Wenn sich ein parasitischer Spirant in der lliatus-
verbindung des mden entwickelt und der starktonige
Vokal dabei gekiirzt wird, wird das trrgebttts mduen
oder mtiuen, wobei dw eine d,ltere Kiirzung als ilus

widerspiegelt. Die Kiirzung des Vokals bewirkt, dass
das Wort in die kurzsilbigen Worter eingereiht wird
und denen bei der Dehnung der kurzen Wurzelsilben
folgt. fn den Typen mQgan, mQyan, mee,n zeugt die
Vokalqualitd,t in der Regel davon, dass der Vokal in
den betreffenden Mundarten niemals gekiirzt ge-
wesen ist; mduan hat sich aus einem mbwan (mit
spd,t verschobener Quantitd,t) entwickelt. fn welchem
Masse der W"g von einem friihmittelalterlich en mden
iiber mQusen ztr dem heutigen m,ean gegangen ist,
kann im einzelnen nicht entschieden werden, aber
gewisse dialektgeographische Umstd,nde deuten dar-
auf hin, dass dies bisweilen der Fall gewesen ist.

rn den cistlichen Teilen Sma,lands, hauptsd,chlich
im Regierungsbezirk Kalmar erscheint ein mQyan,
das sich vermutlich. aus mdusen iiber moSen ent-

wickelt hat. Das in den cistlicheren Teilen der Re-
gierungsbezirke Jcinkoping und Kronoberg vor-
kommende meen wird garrz von Formen eingerahmt,
die tz-Konson&ntismus haben oder gehabt haben.
fm Siiden grenzt dieses mean an mil,an und mr4gan,
welche Formen voraussetzert, dass ein mtiwen einmal
da vorhanden gewesen ist.

Im siidcistlichen Schonen sind mbuan und mbusan

einige Male notiert wordett, mbwe,n erscheint auch im
ncirdlichsten Halland. Diese Belege kcinnen darauf
deuten, dass mQwe"n, mbwan einmal grossere Ver-
breitung gehabt haben, dass aber -w- wieder wegge-
fallen ist und in dem vorkommenden Fall neue Deh-
nung bewirkt hat. Es ist jedoch mciglich, dass der Ein-
schub von w in einigen der erwd,hnten Mundarten
ziemlich jrrg ist.

fm Gerichtskreis Tcinnersjci im siidlichen Halland
erscheinen miwan, miusan, mQ?4an u.d,. als Relikte.
Hier hat vermutlich ein miluen eine weitere Ver-
breitung gehabt, als das heutige Kartenbild erkennen
ld,sst.

Der Einschub des Reibelauts ID in die Hiatusver-
bindung oe des Wortes nxogen muss fiir grosse Teile
des siidschwedischen Gebiets als bewiesen oder
wahrscheinlich gelten. Ausnahme bilden der grosste
Teil Schonens, das westliche Blekinge und vielleicht
Teile von llalland. Ktirzung rror dem sekundd,ren
Reibelaut hat wahrscheinlich vor der Dehnung der
kurzen Wurzelsilben im westlichen SmA,land (westlich
von einer ungefd,hren Linie TranA,s-Vd,rnamo, Vd,xjci-
Atmhutt; und noch im cistlichen Blekinge und auf
Oland stattgefunden.

Die friihen Vokalkiirzungen vor einem aus gh oder
in lliatusverbindung entstandenen ,Lo, die in den
Wcirtern skog und mogen festgestellt worden sind,
miissen von den Verschiebungen der Quantitet ge-
schieden werden, die in dem oben behandelten Wort-
material nach der Dehnung der kurzen Wurzelsilben
haben, eintreffen k6nnen.
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