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f* vorigen Heft dieser Arbeit wurde u.a. die Ent-
Iwicklung rron d,lterem spirantische m g (S) insewissen
Stellungen behandelt. In dem vorliegenden wird die
Entwicklung von d,lteren Tenues im Vergleich mit
den ai,lteren Spiranten b und j ercirtert,. Aus PLatz-
mangel musste die Auswahl der Kombinationen
beschreinkt werden.

In den meisten schwedischen Mundarten, auch den
siidschwedischen, werden p, t und k als stimmlose,
aspirierte Verschlusslaute, b, d, :und g als stimmhafte,
unaspirierte Verschlusslaute definiert. Es ist in der
schwedischen Sprachwissenschaft iiblich, das Haupt-
gewicht auf die Opposition stimmlos : stimmhaft z1r.

legen, wd,hrend d.er Grad. der Aspiration fiir unwesent-
lich gehalten wird. Man ist der Meinung, dass die
Konsonantenverbindungen in Wcirtern wie spd, std,,

sko aus s*p, f oder k bestehen, wobei p, t, lc in diesen

Fdllen als unaspirierte Varianten der stimmlosen
Verschlusslaute aufgefasst, werden.

Was die dd,nische Sprache betrifft, unterscheidet
man aspirierte und unaspirierte Verschlusslaute,
d.wch p, t, lc, bzw. b, d, g vertreten. Auf eventuelles
Vorkomncen rron Stimmton in den letzteren wird
keine Riicksicht genommen. Die anlautenden Kon-
sona,ntenverbindungen in den dd,nischen Wortern
spd, std,, slco werden darum als sb-, sd-, sg- zergliedert.

Diese verschiedenen Distinktionen haben in den
jetzigen Sprachen reellen phonetischen Grund. Un-
sicher ist dagegor, ob etwa ein Gegenstiick dazu
beispielsweise in der Sprache des L2. Jahrhunderts
auf beiden Seiten des Sunds vorhanden war. Wenn
m&n damit rechnet, dass die Opposition p, t, lc : b, d, g
im Altd€inischen vor allem ein Gegensatz zwischen
aspirierten und unaspirierten Yerschlusslauten war,
ncuss m&n den TJbergang p, t, lc>b, d, g fiir einen
Verlust an Aspiration halten. Betrachtet man da-

gegen die oben angegebene Opposition als eine Oppo-
sition zwischen stimmlosen und stimmhaften Konso-
nanten, stellt sich der Ubergang als eine Sonorisierung
dar.

Um den Ubergang p, t, k>b, d, g r,tt verstehen,
diirfte es notwendig sein, sowohl den Verlust, an
Aspiration als auch die Sonorisierung ztt beachten.
Zwar kann die Bntwicklung TenueslMediri>Spi-
ranten ausschliesslich als eine fortschreitende
Schwd,chung betraehtet werden, wobei in dem ersten
Stadium die Aspiration, in dem zweiten die Okklusion
verloren geht. Das Produkt der SchwEi,chung wird
aber als stimmhaft realisiert,, wenn die Entwicklung
bis zrt Spiranten geht, und in irgendeinem Stadium
muss die Stimmhaftigkeit als relevante Eigenschaft
eingetreten sein.

In phonetischer Hinsicht sind b, d, g in d.en heutigen
stidschwedischen Mundarten zweifellos als stimm-
hafte, nnaspirierte Verschlusslaute ztt betrachten.
Die X'rage, ob b, d, g inden reichsdd,nischen Mundarten
z,tt irgendeinem Zerbpttnkt stimmhaft gewesen sind,
wird hier nicht behandelt,.

Ftir den Ubergang p, t, tc>b, d, g wird im folgenden
der Ausdruck Lenisierung verwendet darunter
wird sowohl d.er Yerlust an Aspiration als die eyen-
tuelle Sonorisierung verstand.en.

Die Zeugnisse der mittelalterlichen dd,nischen

Quellen rron Lenisierung und Spirantisierung sind von
einer Reihe Forscher im Einzelnen untersucht worden.
Von diesen hat besond,ers Brondum-Nielsen den
schonisohen Urkunden seine Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst'

er in GDG S 286 zusammen. Dabei ist folgendes zt
bemerken. Sonderentwicklungen mit friiher Schwd,-

chung der Yerschlusslaute findet in verhd,ltnissmd,ssig
nnbetonten Silben und rror gewissen Konsonanten
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besonders Liquiden, statt. In anderen Stellungen tritt
Schwiichung der Verschlusslaute intervokalisoh friiher
als im Auslaut ein. Die Schwd,chung von k scheint
die d,lteste gewesen %tt sein und ist in gewissen

Mundarten bis zlrr Spirans gega,ngotr, wo sich die

zweianderen Tenues nur zu Medien entwickelt' haben.

Uber den Zeitpunkt der Tenuisschwd,chrrng sind
verschiedene Ansichten vorgebracht worden. Wahr-
scheinlich hat sie um 1200 begonlrelt.

In den siidschwedischen Mundarten sind Lenisie-
rung und Spirantisienrng besonders von Wigforss und

Ingers untersucht, und kartographisch dargestellt wor-
den. Zw Kenntnis der Verbreitung d.er Lenisierung
nnd ihres Vorkommens im Worts chat'z sind auch von
Swenning wichtige Beitrd,ge geliefert worden. Uber-
sichtliche Karten sind weiter von Brondum-Nielsen
(Dialekter og Dialektforskni.g), Wess6n (VA,ra folk-
mAl) und Skautrup (Det dansko Sprogs Historie
1: 230 

-232) 
veroffentlicht worden.

Die Worter und WorttJ4pen, die die Aufmerk-
samkeit d er dialektgeographisch arbeitenden Forscher
besonders auf sich gelenkt haben, enthielten einmal
Tenuis in Stellung nach starktonigem Vokal und Yor

schwachtonigem Vokal oder im Auslaut,. Dagegen

sind die Verbindungen von Tenuis und einem anderen

Konsonanten naeh betontem Vokal in dem. siid-
schwedischen Gebiet nur in tiefgehenden urrd cirtlich
begren zt en Untersuchungen behandelt' word en.

\ fo" den drei ungeminierten Tenues zeigt t die

Y einfachste Entfaltung. Die Karte des Wortes ait
'weiss' ist, fiir die Entwicklung eines alleinstehenden t
naeh betontem Vokal vollig repra'sentatiY. Lenisierung
hat in ga;nz Schonor, im westlichsten Teil Yon

Blekinge (Gerichtskreis Lister), in den zwei Kirch-
spielen Markaryd und Hallaryd im siidlichsten Teil
des Gerichtskreises Sunnerbo in Sm6,land und endlich
im grossten Teil Hallands stattgefunden; nur einige

Kirchspiele in den ostlichen Teilen Hallands zeigen

unlenisierten Vokal. In der siidcistlichsten Ecke Scho-

nens ist, der Konsonant ztJ:m Spiranten d weiterent-
wickelt. In dieser Beziehung folgen die siidcist'lichen

Mr:ndarten Schonens der Mundart der fnsel Born-
ho1m. Die Belege fiir spirantischen Dental sind nicht
zahlteich, werden aber von anderen Wortern mit
urspriinglichem t inentsprechend.er Stellung bestd,tigt.
Die Karte deutet, nicht darauf hin, dass spirantischer
Dental in diesem Wort, od,er in d,hnlichen Wtirtern
friiher in Schonen beaehtenswert grcissere Verbreitung
gehabt, hat,.

Bei der Darstellung des Wortes ai,t (aschw. hwit-)
sind besondere Zeiclner. verwend.et worden, um das

reliktartige, anlautend,e w hervorzuheben. Diese Er-
scheinung ist fiir Vd,stergotland von Gotlind (Vd,ster-

giitlands follrmA,l 2: 34) behandelt worden.

as dialektgeographische Bild des Wortes diup
'tief' reprei,sent'iert, die normale Entfaltung eines

auslautenden oder intervokalischen p na,ch betontem
Vokal. Drei Haupttypen sind zu unterscheiden: p
bleibt oder entwickelt sich zlt b oder I). In dem a-

Gebiet kommen einige Belege mit u) Yor. Wahrschein-
lich hat' die Entwicklung b>a eine Stufe mit unge-

rundetem, bilabialem Spiranten (D) durchlaufen. Dafiir
spreehen nicht nur die Belege fiir siidschonisches w

(<b) in diryt sondern auch die zahlreicheren siid-
westschonischen Belege fiir w in den Wcirtern lcdpa

'kaufen', grop 'Grube' und ropa,'rufen'. Hier konnen
auch die siidschonischen Wcirter sdpa (< *saupian)

'aus dem Loffel schliirfen' und l6pa'laufen' erwti,hnt

werden. Sie haben eine Entwicklung sopa) soba)
) ssba| sswa) sfua, bzw . lapa)loba)loba)l,owa)
)ld,a durchlaufen. X'iir die let'zte Entwicklungsphase
kann ma,n die nordschonische Entwicklung owa,

('Auge' ) > iga vergleichell.
Wenn d,as dialektgeographische Bild als reprd,sent'a-

tiv ftir die Entwicklung Yon p in der angegebenen

Stellung betrachtet wird, bedeutet, dieses also nicht,
dass alle betreffenden Worter genau dasselbe Bild
bieten.

Der Vokalismus des Wortes diup ist dagegen

wed,er fiir die Entwicklung von d,Iterem iil, noch fiir
die Entfaltung von ti,lterem iiyt im siidschwedischen

Gebiet reprd,sentativ. Siidwests chwedis che Mund arten
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haben sowohl Ubergang u,>y rror P, b, a als allge-

meinen llbergang 'dil>y.In keinem der beiden Feille

hat jedooh die Entwicklung zlr y die Yerbreitung in
d.em iibrigen Wortschatz wie in dem Wort diup. Die

Yerbreitung der ,,normalen" Entwicklung u2y Yor p,b
und erhaltenen a ist von Hedstrom (Ordstud.ier

II: 132 f.) tibersichtlich skizziert, worden. I{ach Hed-
strom kommt diese Entwicklung in einem grossen

Gebiet vor, das Schonen, Blekinge, das siidwestliche

Smfiland und HaIIand bis in den Gerichtskreis Viske
umfasst"

Das Wort d,jur 'Tier' enthrilt mit Ausnahme des

auslautenden Konsonanten dieselben Phoneme wie
djup, aber es kann als Kontrolle fiir die Entwicklung
von i,il nach d nicht Yerwendet werden, da dieses

Wort infolge besonderer Umstdnd.e keine sogenannte

lautgesetzliche Entfaltung zeigt,. Das phonematisch
nahestehende Wort tjur 'Stier' hat y-Yokal in garlz

Halland und zeigb eine Grenze zwischen xc- und y-

Yokalismus, die durch die westlichsten und siid-
lichsten Gerichtskreise in Smfi,Iand (Yci,stbo, Sunnerbo,

A1lbo und Kinnevald) geht u.nd zwischen Karlshamn
und Ronneby die Ostsee erreicht,. Wie verschiedene

Faktoren einen Ubergang iil)y in verschiedenen

Teilen des Landes hervorrufen konnen, geht aus

Hedstrcims Darstellung (Ordstudier II: 133) hervor.
Das Aufkommen der Fornc iAp im Hauptteil

Smfi,lands hd,ngt also von zwei tr'aktoren &b, von
denen jeder einzelne keine Palatalisierung rron uhd'Lte

bewirken konnen, nd,mlich teils Yon einem Yorausge-

hender i, teils von einem nachfolgenderl p.
Aus dem Wechsel dyr: jyu kann man nicht, darauf

schliessen, dass Wegfall Yon d und Palatalisierung
yon u in verschiedener Ordnung in verschiedenen

Teilen des Untersuchungsgebietes hat stattfinden
kcinnen. Es ld,sst, sich nd,mlich auch denken, dass eine

Entwicklung diA-> djy- zuerst, stattgefunden hat und

dass spd,ter entweder d odery weggefallen ist"

Die siidostschonische BntwickLung y>i, vor einem.

aus p (>b) entstandenen a ist von Areskoug be-

handelt worden. Diese Erscheinung hat,, wie Are-

skoug (Studier civer sydostskA,nska fo1kmf,,I 1:51,

392 ff .) zeigt, im Norden und Westen im Wesentlichen
dieselben Grenzen wie die Delabialisierung Yon

ei,trterem A und palatalisiertem il rror p. Areskoug
yersucht S. 394 mit Hilfe von Ortsnamenschreibungen
ztt zeigen, dass d.ie Delabialisierung d,lter als der

IJbergang p>b>o ist. Er beweist,, dass die Delabia-
lisierung spd,testens Ende des 15. Jahrhunderts ein-
tritt. Er versucht, auch zu beweisen, dass die Schwd,-

chung p>o nicht frtiher als im 16. Jahrhwrdert voll-
zoger ist. Man muss aber mit einem betrd,chtlichen
Konservatismus in der Schreibung von Ortsnamen

rechnen, und das handschriftliche und mundartliche
Material verbietet, nicht die Annahffio, dass die
schonische Spirantisierung schon am Anfang des

L4. Jahrhunderts begonnen hat,. Die Tatsache, dass

sich die Delabialisierung nicht iiber das Spiranti-
sierungsgebiet hinaus erstreckt', iSt ein sehr starkes
Ind.iz dafiir, dass die Spirantisienrng dlter ist, als die
Delabialisierung.

Schwer z,u erkld,ren ist die Entfaltung, die ztt der

stidschonischen Form Jwa geftihrt hat,, Diese ist rror
allem im siidlichen Teil des Gerichtskreises Yemmen-
hog belegt. M&n moehte gern annehmen, dass sie ein

Kompromiss zwischen genuin mundartlichem J!a,

?ya und. hochsprachlichem Jap ist. Die Form Jwa
kommt im Grenzgebiet zwischerL Jga und jy, rror und
wechselt in einigen X'd,llen mit Jga. Geschickte Ex-
ploratoren wie MaIm und Ingers halten die X'orm igu
tiir ,d,Ltef' als 7wu. Diese Form kommt, aber eben in
einem Gebiet vor, wo ein Ilbergang g>w in Verbin-
dung mit und besonders rror r belegt ist. Die Erklti-
rung der Form Jwa erfordert, eine tiefgehende Unter-
suchung.

Von grossem Interesse sind die Formen des Wortes
djup, die bei der Auftosung der Mundarten erscheinen.

Auf Oland sind sd,mtliche Formen mit A vorL Hjalmar
Lindroth gefunden; sie sind vor 1919 aufgezeichnet
worden. Gebiirtige Old,nder, die spd,ter als Explora-
toren auf dieser Insel ttitig gewesen sind, haben nur
a-Formen gefunden. Es gibt jedoch keinen Grund,
die Richtigkeit der von Lindroth angefiihrten X'ormen
za bezweifeln.
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In d.em Gebiet, wo jyo u.6. die normale X'orm ist,
d.h. vor allem im siidlichen und westlichen Schonen

kommt jAp oft als Nebenform Yor. Nur wenn aus-

schliesslich diese Form in Kirchspielen des ange-

gebenen Gebiets aufgezeichnet worden ist,, ist' sie auf
der Karte eingetragen worden. In diesem X'aII hat
sich der Yokalismus std,rker als der Konsonantismus
gezeigt. Man vergleiche auch die Karte des Wortes
stogt 'Krug'.

D "i d.er Darstellung d.es Worte s grotr)'Grube, Gra-

LDb"t.' sind. aus theoretischen und praktischen
Griind.en gewisse Red.uktionen der Zeichen unter-
nommen worden. Die X'orm grQb, die neben 7rQ,
grga u.6. in Schonen und im stidlichen Halland oft
vorkommt, wird. in der Regel nicht a1s Yariante
markiert. In den Mundarten, wo auch diese X'ormen

vorkommen, bezeichnet' gr7b eine jiingere, Yon Ana-
logien bestimmte Stufe. Die Formen grug und grag

werden in derselben Weise bezeichnet, da der Unter-
schied zwischen ihnen in der Regel nur orthographisch,
einige Male phonetisch, aber niemals phonematisch
bedingt ist,. Aus denselben Griinden werden grub

nnd grab auf dieselbe Art bezeichnet. In Mundarten,
wo grq,u, grgw, gr&a, grga vorkommen, wird der Vokal
in d.er Regel q vor w aher g vot a ausgesprochen. In
der Regel ist, eine Yariante mit u neben der X'orm mit
w belegt. Bei der kartographischen Darstellung war
es darnm a,m zweckmd,ssigstor, ein Zeichren fiir qu)

@w) im Wechsel mit ga (Wu) ,rt d ein anderes Zeichen

nur ftir gu (wa) ,u Yerwenden.
In den smA,ld,ndischen und blekingischen Mund-

arten wurde e! dem Vokal O gleichgestellt. Ebenso

wurde der steigende Diphthong ?Q, ?1! u.d,. dem

Monophthon g a gleichgestellt.
Das gewohnlich nur im Plural vorkommende Subst.

gru,ppor 'kleine Aushohlungen in einer X'ahrbahn'

wird als ein anderes Wort betrachtet; es bleibt bei der

Darstellung unberiicksichtigt'.
Bei der Darstellung des Wortes stogt 'Krug' sind

dieselben Prinzipien wie bei dem Wort grop befolgt
worden.

Die Karten der Subst. gro und stogt bieten dasselbe

Bild der Lenisierung wie das Adi . diup. Sie geben

auch wesentlich dasselbe Bild der Yerbreitung der

Spirantisierung, aber ein anderes BiId ihrer End-
produkte. Die Karten beleuchten auch eine andere

Erscheinung, ndmtich die Offnung von ei,lterem d vor
Konsonant,, die urspriinglich auf p zrtxickgeht. End-
lich zeigt die Karte auch einige quantitative St6-
rungen, die z:um Teil schwet za erkld,ren sind.

Die Yerbreitung yon p>w ist von Ingers (Studier
civer det sydvd,stskrilnska dialektomrA,det 52 ff .,254ff .)
behandelt worden. Seine Untersuchung ergibt, dass

Ubergang in w vor allem im siidwestlichen Schonen

und. in Stellung nach Slterem 6 stattfindet. Die
Untersuchung Ingers dariiber, wie sich die Ver-
bindungen dgh, at), dgh, 6a und. da im stidwestlichen
Schonen entfalten, zeigt' dass sowohl da als auch da

heutige Yerbindungen mit w (aw, qw u.d,.) ergeben

haben. M&n darf daraus jedoch nicht schliessen, dass

sich ein labiodentales a lautgesetzlich zlt w ent-
wickelt hat. Vielmehr soll man damit rechnen, dass

sich ?rl aus einem ungerundeton, bilabialen Spiranten,
d.h. b entwickelt hat,. Dieses b kann entweder nr-
spriinglich oder aus einem b (<p) entstanden sein. Ge-

schlossener Hinterznngenvokal hat die Entwicklung
b>w begiinstigt, sonstige Vokale Ubergang in 7).

Nach dem geschlossensten l{intet%angenvokal, d.h.

@, wird Wegfall von 6 und w begtinstigt.
Geographisch kommt Offnung von d in zwei von-

einand.er getrennten Gebieten yor und z,war teils im
siidwestlichen Schonen, teils im mittleren Halland in
dem Kiistenst'rich zwischen X'alkenberg und Yarberg.
Die Verbreitung der schonischen Offnung ist Yon

Ingers S. 52 ff.. im Einzelnen untersucht worden. Aus
Ingers'Untersuchung geht hervor, dass die Offnung
des Vokals o nur in einem TeiI des Gebiets vorkommt,,
wo eine Entwicklung p>a oder p>w stattgefund.en
hat,.

Die entsprechende halld,ndische 0ffnung ist bis
jetzt nur wenig von der Forschung beachtet worden,
weil das Mundartgebiet zwischen Falkenberg und
Yarberg sehr wenig untersucht worden war, als Wig-

1t
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forss seine grosse Arbeit Sodra Hallands folkmf,,l
verciffentlichte. Wigforss fiihrt nur (S. 372) einige
Beispiele von Bondeson aus dem unteren Teil des

von der Atran durchzogenen TaIs a,n: hOb 'Menge',
thgb 'zusammen' , rgba 'rufen', sgba 'fegen', stgb

'Krug'. Aus Tvfl,A,ker im Gerichtskreis Himle gibt er
neben grQuaknnt'Grabenrand' auch chda'zusammen'
&n" Die LetzLe Form will Wigforss am ehesten a1s das
Ergebnis einer Substitution in einem Lehnwort, be-
trachten.

Die Untersuehungen der Mundarten der Gerichts-
kreise Himle und Faur6,s in den letzten Jahrzehnten
haben ein anderes Bild ergeben. Bntwicklungvon 5p
z,tt &a, @u,.gu kommt, innerhalb der Wortgruppe hop,

ihop, grop, gropd,, ropa, sopd, stop, halastogt in Stafsinge,
Morup und TvA,6lker, d.h. drei Kiistenkirchspielen
zwischen Falkenberg und Varberg, vor. Die nach-
barlichen Kirchspiele Trd,slciv, Vinberg und Ljungby
haben ab u.ri,. Nordlich von Varberg begegnet die
Form groa in Vd,ro in dem Gerichtskreis Viske; siidlich
von Falkenberg ist dieselbe Form in Steninge in dem
Gerichtskreis Halmstad anzutreffen.

Auch in Halland besteht also ein geogra,phischer

ZusammenharLg zwischen der Spirantisierung und den
offenen Vokalqualitei,ten. Es ld,sst sich denken, dass

@b in einigen Kirchspielen ein ti,lteres @a ersetzt, hat,.

Die Frage der Offnung von 6 rror k- und p-
Produkten ist von Wigforss in ANX' 34 behandelt
worden. Wigforss verficht energisch die These, dass

Vokaloffnung ohne Kirrzung (und nachtrd,glich hinzu-
kommende Dehnung) eingetreten ist. Den Gedanken
&n Kiirzung billigt er nur ftir die stidostschonischen
Mundarten, wo der Vokal jeLzt' eindeutig kwz ist,
d.h. wo sick dp za lt,U, oy antwickelthat,, und er meint,,
dass die Kiirzung des Vokals dort auf d.em a-La:ut'

beruht,.
Dass der geoffnete o--Vokal im siidwestlichen

Schonen mit gedehntem d oder aus d, errbf.altetem d,,

in Halland aber mit gedehntem ti zusanamengefallen

ist,, hat Wigforss bemerkt. Er sah d.arin einen Beweis
daftir, dass sich ein langer, goschlossener o-Laut (o

u..6. ) ganz einfach z,tt einem in den betreffenden

Mundarten vorkommenden d,-haltigen Laut geoffnet
hat.

Es ld,sst sich beweisen, dass 6 ztt verschiedenen
Zetten sowohl -.ror p und b als auch vor a (b, w) im
siidlichen Schweden gekiirzt worden ist,. fn SmA,land

werd.en z.B. die Verben ropq, 'rufen' und sop&'fegen'
oft a1s rbpta, sbpa ausgesprochen. fn Schonen wird
die Mittelsilbe des Wortes oktober oft a1s -ob- &us-

gesprochen und in dem Gerichtskreis Gd,rds z.B.
enthalten die Worter grop und stogt ebenso eine
Verbind*g ob @il. Das Adj . gron 'grob' heisst im
siidwestlichen Schonen gewcihnlich grqw, grga u.6.
und im mittleren Halland grya u.fr,., im siidostlichen
Schonen dagegen gro oder grea. (Man siehe weiter
Ingers, Studier civer det sydvd,stskf,,nska dialektom-
r6,det 92 f . und Benson, Blekingska dialektstudier
I: L29 f . hinsichtlich der zum Teil uneinheitlichen
Gruppe mit ti,Iterem 6b).

Die Verbindung von 6 und einem bilabialen Ver-
schlusslaut ist in neuerer Zeit im stidlichen Schweden
offenba,r quantitativ schwankend gewesen. Die Vokal-
qualitei,ten, die im siidlichen Schonen und im mitt-
leren Halland in den Wortern grop und stoyt rror-
kommen, beruhen aber aller Wahrscheinlichkeit naeh
auf Entwicklungen rror labialem Spiranten. Vermut-
Iich sind die Spirantisierungen im siidwestlichen Scho-
nen d,lter als im stidostlichen Schonen oder im mitt-
leren Halland. Im Siidwesten hat, wahrscheinlich eine
Entwicklung grdp) grdb) grdb) grdb (kurzsilbig!)>
gr&w, grga stattgefundell. Damit gleichlaufend ist
eine Entwicklung grdb 'grob')grdb)grq,w u.ri,. ein-
getreten. Im mittleren Halland hat sich grdb (<grdp)
mit jiingerer Spinantisierung iiber grdb z1) grdb nach
dem Ubergang grdb 'grob') grdb entwickelt. Dadurch
ist eine Opposition grga 'grob': grQa 'Grube' ent-
standen. fm siidostlichen Schonen ist grilb in derselben
Weise wie in Halland entstanden und hat regelmd,ssig

die heutigen Formen grAa, gruy ergeben. Das dort
vorkommende grqa'grob' vertritt kaum eine ununter-
brochene Entwickhurg einer mittelalterlichen Form
grda o.fr.; -a ist vermutlich hier neu eingefiihrt
worden, wd,hrend gr7 eine genuinere X'orm sein kann.
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Von dem Subst,. stogt'Krug' liegt im siidwestlichen
Schonen eine Sonderform step vor. Sie hat sicher eine

d,ltere Form stq,w, stgu u.d,. ersetzt. Es ist zu bemerken,
dass stogt teils eine Bezeichnung einer Hand,elsware,
teils eine Massbezeich:rung ist.

Die Karten der Wcirter iljup, {lro7 und stop ergeben

mit dem siidhallei,ndischen Material von Wigforss
zusammen, dass ein Ubergang von p (>b) ztt Spi-
ranten im stidlichen und westlichen Schonen und im
westlichen Halland bis in den Gerichtskreis Viske
stattgefunden hat. Es ist offenbar, dass der Spirant
jet'zt' eine zuriickweichende Mundarteigenheit ist' und
dass der Verschlusscharakt'er des Konsonanten aus

verschied.enen Grtinden und auf verschiedenen Wegen

wiederhergestellt worden ist. Die postulierte quantita-
tive Stcirung, die lt.a.' d,-hallige Vokale hervorgerufen
hat, kommt, in Teilen des Spirantisierungsgebiets vor
und ist d.urch die Spirantisierung bewirkt worden.

ff r ist wohlbekannt, dass sich ein frtihmittelalter-
I ' 'liches intervokalisches oder auslautendes k in
etlichen siidschwedischen Mundarten nach Vorder-
zungenvokalen und I{intev;angenvokalen verschie-
den entwickelt. Axel Kock erwdhnt, schon 1904 in
Historisk tidskrift for SkA,neland (II: 20) die Sonder-
entwicklungor, die lange k- und g-Laute und gewisse

k- und g-Verbindungen nach Vorder^tngenvokal in
siidschonischen Mundarten durchmachen. Sehr gena,u

sind die stidwestschonischen Entfaltungen von k
durch Ingers (Studier civer det, sydvd,stskA,nska dia-
lektomrA,det) untersucht, worden. Fiir Teile des siid-
lichen Schweden hat, Benson (Namn och Bygd 47) das

Wort, elc 'Eiche' schon kartografisch dargestellt.
Die Entwicklung eines auslautenden lc nachlangem,

betontem Vokal wird hier durch ek und lcrok be-

leuchtet.
Die Karte des Wortes elc zeigt dieselbe Grenze

zwischen Tenuis und Media wie die anderen, hier
dargestellten Wcirter. Ausserdem zeigt die Karte
siidschonische Sonderentwicklungen des Konsonan-
ten. Im siidwestlichen Schonen geht dieser in der

Regel in j iiber; im siidostlichen Schonen erscheint
wiederum die Affrikat'a dg.

Der Darstellung S. 77 nach zlt urteilen scheint
Ingers dazu ztt neigen, mit einer Lautentwicklung
lc>g> j> j im Siidwesten ztr rechnen. Areskoug
nimmt dagegen (Studier over sydcistskA,nska folkmf,,l
1: 38) &r, dass siidwestschonisches y in dieser Stellung
a,us Affrikata entstanden ist, ohne jedoch seino

Annahme zrt begriinden. Der Gedanke, dass g iiber

S zlt, verschoben ist, Id,sst sich mit der wohlbekannten
Tatsache gut verbinden, dass siidwestschonische Ent-
wicklungen den inseldd,nischen mundartlichen Ent-
faltungen oft folgen. Phonetisch ist die vermutete
Entwicklung sehr wahrscheinlich. Anderseits sprechen
gewisse dialektgeographische Umstd,nde aueh fiir die
Annahme Areskougs, indem die siidwestschonischen
y-Formen von den nordwestschonischen g-X'ormen

dnrch eine schmale Zone mit df g"trennt werden.
Ehe diese Frage hier beurteilt werden kann,

mtissen teils die siidschonische Entwicklung von kk
nnd gg nach VordernfiLgenvokalen, teils die Ent-
wicklung von k nach Hinternnlgenvokalen (hier
durch das Wort, lrolc beleuchtet) beriihrt, werden.

Im siidlichen Schonen entwickelt sich kk nach

Vordetzvrlgenvokalen zlJ Jf , d.h. stimmloser, pr6-
dorsopalataler Affrikata. In derselben Position ent-
faltet sich gg zu der stimmhaften prd,dorsopalatalen

Affrikata df. In einem kleinen stidwestschonischen

Gebiet liegt jedoch Entwicklung za J vor. Das Verbum
l,igga heisst dort l,i(j)e u.al. (S. fngers 270 ff.).

IY/*. die Lenisierung betrifft, zeigt' krok dasselbe

W BiId wie ait. Doch kommen iiberhaupt, keino
spirantischen Formen vor. Eine sonderbare Komplika-
tion liegt aber vor, indem der Vokal in der urspriing-
lichen Verbindung -dlc nicht der norma,len Ent-
wicklun g 6)O gefolgt ist, sondern stattdessen in zwei

verschiedenen Gebietor, und zwar im stdwestlichen
Schonen und im mittleren Halland, &, 0, o ergebon

hat.
Die Formen mit ri-haltigem Vokal miissen hier

behandelt werden, da diese Formen wahrscheinlich
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davon zeugen, dass der auslautende Konsonant in
\4rortern von dem Typus krok einmal spirantisch ge-

wesen ist. Es ist mciglich, dass eine Kiirzung einmal
yor einem Spiranten (il eingetreten ist, dass der
Konsonant spd,ter wieder den Yerschlusscharakter
a,ngenornmen hat und dass der gekiirzte Yokal wieder
gedehnt worden ist. (Man vergleiche, was oben rron
den d,-haltigen Yokalen (<6) rror spirantischen p-
Produkten in gewissen Gebieten gesagt wird.)

Es muss hier hervorgehoben werden, dass man die
zwei halki,ndischen Belege des Typus krd,k nicht als

ein Indiz dafiir auffassen darf, dass Offnung des o-

Vokals in Stellung vor k friiher als die Lenisierung
eingetreten sei. Sie sind als Grenzerscheinung %wt-

schen regelmd,ssig entstandenen X'ormen lcrq,g und
Icrolc ztt fassen; vermutlich haben die lenisierten
I''ormen eben in diesem Gebiet etwas weitere Ver-
breitung gehabt.

Die Vokalciffnung vor k-Produkten in Schonen und
Halland konnen ebenso wenig wie die Offnung vor
p-Produkten ohne Beriicksichtigung der entsprechen-
d.en Erscheinungen in dem heutigen reichsddnischen
Gebiet beurteilt werden. Sie ist ftir die reichsdeni-
schen Mundarten von Bennike-Kristensen (Kort orrer

de danske X'olkemaal 37) und fiir die altdri,nischen
von Wigforss (AI[X' 34: 230 ff.) und Brsndum-
Nielsen (GDG S I70: 2) behandelt worden; doch sind
dre damit verkntipften Probleno noch nicht end-
giiltig gelost worden.

Brsndum-Nielsen rechnet ohne Rticksicht auf
die Vokaloffnung 6>d - mit einem tlbergang k> j,
d.h. Spirantisienrng des ft-Produkts in gewissen siid-
schonischen Mundarten (GDG $ 285).

Es ergibt sich, dass Entwicklung krdlc>lcrd,g und
illc> ej , dj in beinahe gena,u demselben Gebiet Schonens
stattgefunden hat. Dieses erkl d,rt sich aur einfachsten
folgendermassen.

Ek und krolc haben sich zuerst in einem grrisseren

Gebiet dnrch Lenisierung z,lt 09, lcrdg entfaltet. Im
stidwestlichen Schonen hat dann eine Spirantisierung
stattgefunden, das Resultat ist - nach Kiirzung vor
j - d5, &j, bzw. krdS geworden. Danach wurden in

ganrz Siidschonen velare Konsonanten in gewissen
StellungCItr, rror allem nach YorderzvrLgenvokalen,
palatalisiert. Das Kurzsilbige dj, d5 enbwickelte sich
dabei z,tt dj, di und, durch spd,tere Dehnutrg, zrt
gJ &J. Ausserhalb des Spirantisierungsgebiets ent-
wickelte sich Z,g zrt gd fl und in einem kleineren
Gebiet - ztt gdr. Die Palatalisierung bewirkte auch
Affrizierung in den Tgren tyclca und l,igga. Nur in
einem kleinen Gebiet im Siidwesten wurde das Ent-
stehen einer Affrikata in dem Typus li,gga durch eine
vorausgehende Spirantisienrng der geminierten Media
gg verhindert. In solchen Wcirtern entwickelte sich
der Konsonant stattdessen za :i.

Nach dem Uberg arlg S> j nach Vorderzungen-
"vokalen wurde das 5-Phonem nach Hinterzungen-
vokalen innerhalb der Systeme der einzelnen Mund-
arten vereinzelt. (In Wortern wie slcog war d,Iteres 5
schon friiher in w iibergegangen). Der Konsonant, be-
kam nach Hinterzungenvokalen wieder Verschluss-
charakter und nach der Dehnung des Vokals zeugt
nur der d-haltige Yokal im siidwestlichen Schonen
yon der einstigen Spirans nach Hinterzungenvokalen.

In Halland, wo die Spirantisierung wahrscheinlich
spd,ter als im stidwestlichen Schonen eintrat, entwick-
elte sich lardk tiber ltdg za lcril7. Dieses ergab, nach d.er

Dehnung des Vokals und nachdem der Konsonant
wieder Verschlusscharakter angenommen hatte, das
heutige lcro7 u.ii,.

Die Spirantisienrng von lc, die also nach Yorder-
znngenvokalen manifest ist und nach Hinterrrtrrgen-
vokalen postuliert wird, hat neben Sonderentwick-
lungen des yorausgehenden Vokals wesentlich in dem
Gebiet Schonens stattgefundor, das von der Ent-
wicklung betroffen wurde, welche die Typen gr&u,
grga ergab. In Halland sind im Tgrus ek noch keine
Spuren einer Spirantisienrng angetroffen worden.
I)agegen kommt in dem halleindischen Gebiet, wo
das p-Produkt spirantisiert wurde, eine Vokalqualitei,t
des Wortes ltok rror, die auf eine einstige Spiranti-
sienrng des k-Produkts deutet.

Das siidschwedische Gebiet, in dem die Konso-
nanten t, k, p in Wcirtern wie a,it, djup, grop, stogt,
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ek und lcroklenisiert und dann vielleicht auch spiranti-
siert worden sind, wird in dieser Arbeit zuweilen das
L eni si erung s g eb i et' genannt.

C em.einsam fiir d.as Wort huaud,'Kopf' und die

VCus. obl. des Wortes stuga 'Stube' ist, dass sie

in der friihmittelalterlichen Sprache die Yerbindungen
dbldblu enthielten. In einer wesentlichen Hinsicht
haben sich diese Worter im siidlichen Schweden

gleichartig entwickelt. Die Yerbindungen db, ilb ha-

ben sich rror unbetontem u lJ,rbe,r dw, riw zu 6, il ent'
wickelt, und diese nachtrei,glich hinzukommenden

langen Vokale sind mit ursprtinglich langen o wtd u
zusammengefallen. Diese Entwicklung kommt in
diesen beiden Wcirtern wesentlich in demselben Gebiet

rror und zwar stidwestlich von einer Bogenlinie Varberg

Yd,rnamo - Kristianopel (in der nordcistlichsten

Ecke rron Blekinge). Im iibrigen zeigen die Wcirter in
verschiedener Hinsicht verschiedene Bilder. Dieses

httngt vorzugsweise Yon der Entwicklung des auslau-

tenden dentalen Spiranten des Wortes huaad', adti,n.

und aschw . hduudh, hQiaud,h, aber auch von Sonderent-

wicklungen des Vokals der Stammsilbe ab.

Das Wort stuga zeigt das einfachste Bild. Stidwest-

lich der Grenze, oder besser der Grenzzorre, die durch

die a,ngegebenen Orte markiert wird, gilt die X'orm

sttl,a fast ausschliesslich" Stcirungen kommen nur im
nord.westlichen Schonen und in Teilen von Halland
vor" Im nordwesttrichen Schonen liegt also eino

tr'orm stda vor, die als ein Relikt 7,1t betrachten ist.
Im siidlichen und mittleren Halland kommt, st1d,a

altrein oder neben stil,a vor. Sowohl stOa als auch

styrla erkld,ren sich a,us den Griinden, dio im Anschluss

an die Karte 14 ftir die Entwicklung Yon rO und rXW

a,us dlterem rdw vorgebracht wurden.
Im nordlichen Teil des Regierungsbezirks Kalmar

kommt, eine X'orm stilaa u.ii,. vor, die sich a,us stdaa

entwickelt hat. Langes u wurde in diesem Gebiet

n&ch der Dehnung der kurzen Wnrzelsilben in quali-

tativer Hinsicht von kurzem u, getrennt. Dadurch
wurde der gedehnte a-Vokal derselben Entwicklung
wie urspriinglioh langer a-Yokal unterworfen.

Im grtisseren Teil Yii,stergcitlands haben sich die

X'ormen des Wortes stuga unzweifelhaft aus d,lterem

stilaa entwickelt. Nur dem Yd,nersee entlang und in
den Gerichtskreisen Askim und Sdvedal, d.h. in den

westlichsten Teilen der Provinz kommen X'ormen
yor, die ein d,lteres stdua voraussetzen. (Man siehe

Gcitlind, Vd,stergotlands folkm6,l 1: 168 und die Karto
41) . Gantz Siid-Smdr,land und beinahe der garLzo Re-

gierungsbezirk Kalmar einschliesslich Oland zeigon

&usserdem X'ormen, die auf stilaa zuriickweisen. Yer-
mutlich sind darum die nordsmA,ltindischen Formen
stiaa, stdaa u.ti,. durch eine junge Neigung 7.,r1

tlbergang u-)o-Vokal hervorgerufen und nicht Re-

likte eines alten Wechsels stdua : stdaa.

Mit guten Griinden kann m&n annehmen, dass die

Silbendehnung des kurzsilbigen stdaa iiberall durch
eine Dehnung des Vokals eingetreten ist,. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach sind die vereinzelt und vor allem
auf Otand vorkommenden Formen mit kurzem, von
langem Konsonanten gefolgtem Vokal als' d.as Re-

sultat eirler verhdltnismtissig sptiten Quantittits-
verschiebung &nzusehen.

Ziemlich sptit ist auch der Wegfall d.es Konso-
nanten, der die X'ormen std,a und stdLa im mittleren
Halland und ryestlichst'en SmA,Iand ergeben hat. Die
Entwicklung ist hier stdaaT stqua, stQ,aa2 std.ra, stdage-

wesen. Man vergleiche auch d.ie X'ormen r&t rQ

'Roggen' im mittleren Halland.
Es l5sst' sich nicht, beweisen, dass ein aus D laut-

gesetzlich entwickeltes w in denr Wort stuga irgendwo
im stidlichen Sohweden erhalten geblieben ist. Die
wenigen Beispiele mit u), die im nordwestlichen
Sm&,land vorkommen, kcinnen d.urch Einfluss d.er

bedeutenden Wortgruppen entstanden sein, die in
demselben Gebiet w<.61t. S @h) enthalten.
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f)rt Wort huaud, 'Kopf ' zeigb ein komplizierteres
-l-r, Bild. Die meisten siidschwedischen I'ormen dieses
Wortes sind schon von Benson in einem Aufsatz in
Svenska Landsm6,I 1950 behandelt word.en. Da ein
betrd,chtliches neues Material im letzten Jahrzehnt
hinzugekommen ist, scheint es aber berechtigt,
das Wort wieder zu behandeln, in gewissen Punkten
mit erneuerter Priifung friiher vorgebrachter Theo-
rien.

Wrihrend sfr,mtliche x'ormen des Worte s stuga einen
z-Vokal in der Stammsilbe voraussetzen, muss ma,n
in dem Wort huauil mit einem friih entstandenen
mundartlichen Gegensatz hdbud : hilbud rechnerr. Die-
ser Gegensatz spiegelt sich in einer heutigen Grenze
zwischen siidwestlichem hoda (hqaa u.s.w.) ond
nordcistlichem hr,ld,a u.fr,. Die Grenze zwischen o- und
z-X'orm.en geht im grossen Ganzen von Laholm nach
Ahus. Man darf vermuten, dass die Form htibud in
gewissem Umfang durch eine Entwicklung d>,il vor
einem u in der folgenden Silbe entstanden ist und dass
hdbuil einst, eine betrd,chtlich grossere Verbreitung
hatte, a1s die heutigen mundartlichen X-ormen zeigerr..

Der dentale Spirant hat sich in einem Teil des
Untersuchungsgebiets durch eine Auslautschd,rfung
zu t ent'wickelt. Das auf diese Art entstandene f hat
sich in derselben Weise wie jedes andere f in dieser
Position entwickelt,. In dem Masse wie der stimmlose
Verschlusslaut durch andere, unten erwri,hnte Ent-
wicklungen in Stellung nach starktonigem Vokal
geriet, wurde es nach den Regeln lenisiert,, die fiir die
Entfaltung der Tenues nach betontem Vokal gelten.

Ebenso wie in dem Wort stuga hat sich die Ver-
bindung db iiber tiw zu a @) vor u entwickelt. Gleich-
laufend hat sich db in derselben Position zv d (o)
entwickelt.

Fiir die Entsteh*g der heutigen mundartlichen
X'ormen sind Formen rnit angehd,ngtem Artikel von
grosser Bedeutung geweserl. Wrihrend Formen wie
hdeil und hiieil unabhringig von. dem angehd,ngten
Artikel haben entstehen konnen, setzen die Tgren
hdile, htcile, hilte einen Schwund des Vokals in der
Mittelsilbe in Formen wie h6ed,ed,,, hfieded, hil,etet unter

Beibehaltung des Gravis voraus. Ein entsprechender
Schwund mit Ilbergang zu Akut eine solche
Anderung des Akzents ist in siidschwedischen Mund-
arten wohlbekannt, ergibt dagegen X'ormen wie
hdd und hfid.

In Svenska LandsmA,l 1950 wird der Gedanke auf-
geworfen, d.ass das stidostschonische ho a,us einer
bestimmten X'orm hflud-et entstanden ist, die iiber
eine X'orm hdd-et das heutige ho-ad ergeben hd,tte.
Gewisse Schwierigkeiten chronologischer fut wider-
sprechen aber dieser Theorie. Man sollte im stid-
cistlichen Schonen lieber mit einer jiingeren Entwick-
l*g hded,-ed>h6-ail,, mit Verd,ndenrng des Akzents
rechnen.

Der Ubergang b ) iD, der in den Wcirtern stuga
und huauil eingetreten ist, und der siidwestlich von
der Bogenlinie Varberg - Varnarno - Kristianopel
vorkomm.t, ist durch die Stellung zwischen dlri und
u bedingt,. In and.eren Worttypen, die friiher db oder
ilb enthielten, ist die Entwicklung anders verlaufen.
rn Wcirtern wie loa 'Erlaubnis? und loua'versprechen'
Iiegt z.B. ein Ubergangb ) w nur im siidlichen Scho-
nen vor, wd,hrend nordlichere Mundarten einen Uber-
gang b > u zeigen. In dem Wort gd,aa'Gabe', das in
grossen Gebieten von einer friihen Kiirzung des a,us

d, entwickelten d getroffen worden ist, ist in Siid-
Schonen ebenso ein Ubergang D ) u), nordlich davon
aber b > a eingetreten. Die kartographische Dar-
stellung dieser Typen liegt aber ausserhalb <ies Rah-
mens dieser Arbeit. VgI. Hedstrcim, SSFM 252 ff.,
Ingers, Studier civer det sydvd,stskf,nska dialektom-
rA,det 89-98 mit angeftihrter Literatur, Benson,
Blekingska dialektstudier L24 ff. und Areskoug,
Studier 6ver sydostskA,nska folkmA,l, pass.

n Verbindungen mit stimm.haftem wie auch mit
stimmlosem Konsonanten ist in Teilen des alt-

dd,nischen Sprachgebiets ein friihmittelalt'erliches k
in seiner Entfaltung mit d,lterem gh, d.h. stimmhaftem,
spirantischem Velar zusammengefallen. Diese Ent-
wicklungen sind fiir die reichsdd,nischen Mundarten
von Bennike-Kristensen (Kort I 15 ff .) behandelt
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worden. X'iir die d,lteren Perioden sei auf Brondum-
Nielsen GDG S 312 und die dort angegebene Literatur
hingewiesen.

Dieselben Entfaltungen sind fiir geringere siid-
schwedische Gebiete lr.a. von Wigforss (SHF), Swen-
ning (Folkmfl,let i Listers hd,rad), fngers (Studier civer

det sydvd,stskfl,nska dialektomrirdet) und Areskoug
(Studier civer sydcistskf,,nska folkmfl,l I) behandelt
worden - m&n vergleiche auch Hedstrtim, Sydsm6,-

ld,ndska folkm6,l I und Benson, Blekingska dialekt-
studier 1 und Ortnamnselement,et' magle (Sydsvenska
ortnamnssalllskapets fl,rsskrift 1959-60). Eine Syn-
these fiir das garrze siidschwedische Gebiet ist aber
noch nicht zusammengestellt worden.

Um die angegebenen Konsonantenentwicklungen
zu beleuchten, werden hier die Wcirter fd,gel,'Vogel',
hagel,'Hagel', aagn,'Wagen', sprackli,g'gesprenkelt,',
soclcen'Kirehspiel', *ud,kenhus'Kirchenvorhalle', alcta

'hiiten', arel, 'Achse' und arel 'Schulter' dargestellt.
Das Wort fd,gel bietet ein verhd,Itnismeissig ein-

faches Bild. Schonor, das westliche Blekinge, nnd das

siidliche und mittlere Halland haben die Form lwl,,
welche durch eine Entfaltung frisl>fdu:1,>lal,, ent-
standen ist. fm tistlichen Smf,,Iand ist l6pl u.d,. aus

ldgel entwickelt. Sporadisch kommt im ostsmA,ltindi-
schen Primei,rmaterial auch eine Form ttpl u.d,. rror.
Diese X'orm hat keine Sonderbezeichnung bekommen,
da sie hauptseichlich nnr von 6inem Explorator
herriihrt. Im nordcistlichen Sm6,land und auf dem
ncirdlichen 01and, im ostlichen Blekinge und auf dem
siidlichen Oland hat ldSel Formen mit -g- ergeben;

man vergleiche iiber die Entwicklung 529 in diesen

Gebieten d.ie Karten L z-lg und besonders d.en Kom-
mentar der Karto 18.

fm siidwestlichen Sm6,land kommt der Typus lpwl
vor, der auf |futfi, zuriickweist,. fn don heutigen For-
men ffiwal,, f iwal u.d,. im nordwestlichen Smfl,land kann
der Svarabhaktivokal vor od.er nach d.em Ubergang

S>w eingedrungen sein. (Vgl. unten.) Hauptsii,chlich
im ndrdlichen Teil des Regierungsbezirks Jcinkoping
ist vermutlich ziemlich speit - eine quantitative

Stdrnng in f@usal, lLpl u.fr,. eingetreten, wodrrrch X'or-
men mit gekiirztem Vokal und gedehntem Konsonan-
ten entstanden sind. Der Wechsel f g?,aal : I{taal und

tepl : fiXal, ist, bei der Darstellung jedoch nicht, be-

riicksichtigt, zttm Teil deswegor, weil das Primd,r-
material in dieser Hinsicht oft nicht garLz eindeutig
ist,. Wegen quantitativer Sttirungen vor 1D, rrgl. die
Karten 10-19.

Schwieriger za erkld,ren sind die Typen tulj und

l6gal. Beide miissen zrtm Teil im Licht gewisser

westgcitischer Entwicklungen gesehen werden. Sand-
strcim (Studier civer utvecklingen arr fsv. d och

Qi 37) hat ftir gewisse westgcitische Mundarten mit
einer besonderen Dehnung gerechnet, die tapl u.fr,.

ergeben hat. Der westblekingische und stidsmfl,-
ld,ndische Typus lull geht auf eine Form *fwil zuriick
und kann mit der in denselben Gegenden vorkom-
menden Form hal,yahq,il, 'Hagel' verglichen werden.
Die Form *lrail setzt ein lrisl ohne Ubergang 3l>wl,
voraus, und die Dehnung des Vokals scheint mit der
Dehnunghd,Str2ha,J7 und vielleicht auch mit der west-
gcitischen Entwicklung trisl> t,apl gleichgelaufen ztt
sein.

Die X'orm tdgal, die im nordlichsten Halland und
im nordwestlichsten Sm6,land vorkommt, soll fiir
einen Auslei,ufer einer gleichlautenden westgcitischen
Form gehalten werden. Sandstrcim hat a.a.O. ange-

nommor, dass die Form togal, ztt einer durch eine

Entwicklung 5l> g gl, inhetero syllabis cher Stellung ent-
standenen Pluralform fdgl,a sekundei,r ist. Diese Er-
kki,rung wird sicher mit Recht von Hedstrcim
(SydsmA,lei,ndska folkmfl,l l: 267) akzept'iert.

Ein Vergleiah zwischen den Karten rdg und fd,gel,

ergibt, dass die Ubergd,nge tislti,us und ,iSl>ilwl in
beinahe denselben Gebieten stat'tgefund.en haben.
Ausnahmen bilden das ncirdlichste Halland mit der
Form fqgal,und das westliche Blekinge mit dem &r1-

grenzenden Teil Sm6,lands, wo lub (<*frail) in Ge-

bieten mit der Entwicklung rdgh>rd,w usw. vor-
kommt.
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T\u* Wort hwgel, 'Hagel' hiess friihmittetalterlich
L, haghl, (hd,5l) und enthielt eine tautosyllabische
Verbindung von spirantischem Yelar und 1,. Zwei
Gruppen .lron Konsonantenentwicklungen sind wa.

beurerken. In der ersten hat sich der spirantischo
Yelar in unmittelbarer Verbind.ung mit dem folgenden
Lateral entwickelt. fn der anderen finden die Ent-
wicklungen nach dem Einschub eines Svarabhakti-
vokals statt.

In ganz Schonen und in dem Gerichtskreis Lister in
Blekinge kommen X-ormen rror, die einen IJberg arlg
ha5l,>hajl, voraussetzen" fm ostlichen Sm&latrd, im
mittleren rrnd cistlichen Blekinge und auf 0land liegen
n'ormen vor, die den Einschub eines Svarabhakti-
vokals und spd,tere Entfaltungen von S inintervokali-
ssher Stellung nach d voraussetzen. (Man vergleiche
die Karten L'l und tr8, hage, bzw. nLctge.) Im west-
liohen Sm6,land und in Halland sind die Verhiiltnisse
komnplizierter. X'ormen wie hq,wal, u.ti. kcinnen auf
eine Entwicklung ha7l,>ha7el, und eine nachfolgende
intervokalische Entwicklung 3>ar deuten. Anderseits
liisst der nordhallelndische und stidwestsm&ldndische
Typus luaus\,, schliessen, dass eine direkte Entwieklung
luagl,>hawl, hat, stattfinden kcinnen. Es ist wahr-
scheinlicher, dass hawl ztr hawel, geworden ist als

dass sich hq,wel durch Yer1ust, &n Svarabhaktivokal
z,tt hawl entwickelt hat,. Das Verbum hagl,a folgt in
Halland. und" im westtrichen SmA,land lautmrilssig dene

Subst. hagel. Es ld,sst sich z,w&t denken, dass hagla
in seiner Entfaltung von dem Subst, hagel, beeinflusst
word"en ist', aber der Mangel jeglicher Spuren einer
Opposition haw(e)l : haXl,a deutet darauf hin, dass sich
das Verbunc le,agl,a lautgesetzlioh von haSla %u haula
hat entwickeln kcinnen.

Es dtirfte also das wahrscheinlichste sein, dass

sich haSl zu hawl hat entwicketrn kcinnen und dass

howel sowohl aus ha5el, a1s aus hawl, (<ha5l,,) entstan-
d.en sein kann.

Man mcichte gern don Gnrnd des Wechsels zwischen

dem schonischen tlbergang ha5l,>halt und dem ncird-
licheren ubergang haSt>hawl, in verschiedenen Ent-
wicklungen des a-Yoka1s suchen. Es leisst sich ndm-
Iich denken, dass dieser in Schonen palataler und
offener, ncirdlicher aber velarer und geschlossener
gewesen ist und dass sich 51, za jl nach palatalem q,

und ztt wl nach velarem a entwickelte. Dieser An-
nahme widerspricht aber die Tatsache, dass das
nordcistlichste Schonen und die angrenzend,en Teile
von Blekinge rurd SmA,land die Form hojl (oder halj
nach Metathese) haben, wd,hrend dagegen das siid-
liche Halland die Form hfiwal, (mit offenem a) hat.

Man muss darum annehmen, dass die Neigung zu
Entwicklung 5)w in gewissen Stellungen in I{al1and
std,rker gewesen ist als in SchonetrI. Man vergleiche
auch, dass der Inf. flyga'fliegen' in Schonen gewcihn-
lich lly(i)a, in gewissen Gegenden Hallands aber llyuta
lautet.

Von dem Typus hajl, (<haSl) kommen verschiedeno
Sonderentwicklungen vor. Der Vokal ist in der Regel
gedehnt worden; qualitativ wird er als q,, q oder @

realisiert. Die Entwicklung ztt @ ist stidlich, nu a,

nordostlich. Die Verbindorg aj u.ri. beheilt fast immer
ihren biphonematischen Charakter, und Z:usamm,en-

fall mit Diphthongen, die sich &us dlteren Mono-
phthongen entwickelt haben, kommt in der Regel
nisht vor. (Der Gerichtskreis Lister bildet in gewisser
Hinsicht eine Ausnahme). In zwei Gebieten ist da-
gegen eine Schwei,chung des 7 eingetreten, die schJiess-

lich bis zum Wegfall gega,ngen ist. Dieses gilt vor allem
von dem nordwestlichen Schonen aber auch von dem
stidcistlichen Schonen.

Vgl. hinsichtlich des Verheiltnisses zwischen ai <. a5
und ai<e und des W'echsels i -k S. 37, betreffs des
Schwunds von ? auch S. 27 und 29.

Die X''orm hfigal, die in Halland und Schonen spor&-
disch erscheint, ist fiir eine postdialektale Form zu
halten (Y91. 1: 43 hinsichtlich entsprechender X'ormen
Yon rnage und hage).
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tlrotz der grossen Anzahl von Zeichen, die zu der

I kartographischen Darstellung des Worts aogtu

'Wagen' erforderlich sind, kann man eine geringe

Anzahl Gruppen rron einand.er nahestehenden n'ormen

unterscheiden, wenn man nd,mlich rein beschreibende

oder historisch-beschreibende Gesichtspunkte anlegt'.

Im siidwestlichsten Schonen kommen Formen Yor, die

in grober Bezeichnung mit ud,r1n, ad.,wn 11.6. wiederge-

geben werden konnen. Im nordwestlichen Schonen

erscheint die Form ae%, in dem iibrigen Schonen und
den a,ngrenzenden Teilen von Blekinge und SmA,land

liegen X'ormen wie aajn, awjn, udjn ('-'aa?ra usw.) vor,
die eine diphthongd,hnliche Yerbindo*g enthalten.
Dieser Typus kommt auch in Nord-Halland spei,rlich

rror. Das siidliche Halland hat X'ormen wie aq,,wr; und
ua,,t)n" In einenn kleinen Teil des ostlichen Blekingo
mit a,ngrenzenden Gebieten liegen Diphthongformen
wie aa?rJru und. ae?CIrb .lror. Der Hauptteil SmA,lands,

der Haupteil Hallands und der Gerichtskreis Medel-

stad in Blekinge haben X'ormen wie aap(n) und
aayy(n). I{rrr auf Oland und im nordlichen Teil dos

Regierungsbezirks Kalmar kommt die reichssprach-

Iiche Aussprache aq,pn yor. Eine elhntriche Aussprache

ag?Jn kommt in einem kleinen Gobiet Hallands vor.
Die Lautentwicklungen des Wortes aagn sind Yon

mehreren n'orschenl, besonders Yon Wigforss und
Ingers behandelt worden. Ingers hat (Studier civer

det sydvelstskA,nska dialektomrA,det I70 ff.) das Wort
ad,gn in gauz Schonen behandelt und dabei auch dio

Wcirtet aq,fi 'trVachs', *uarq,'wachsofl, zunehmen' und
ualcta 'bewaehen' zttr Diskussion gestellt,. Er hat be-

sonders die Aufmerksamkeit auf die RoIIe gericht'et,
die das anlautende a bei der Entwicklung des fol-
genden Vokals gespielt hat,. Die Auftassung, die hier
dargelegt wird, weicht jedoch in gewisser Hinsicht Yon

Ingers' Auffassung &b, besonders was die relative
Chronologie betrifft.

Am d,Itesten scheint die Entwicklung aaghn)uoghn
im sii.dwestlichen Schon elt ztt sein. Sie hat den vetra-

ren Spiranten vor Palatalisierung bewahrt" Statt-

dessen ist eine Labialisierung 5>w erleichtert' worden.
Inn Hauptteil Schonens, im westlichen Blekinge, in

einigen Kirchspielen Smf,,Iands und im nordlichen
HaIIand hat dann eine Entwicklung uaghn (ua7n))
aajn (Iokal> uujn) stattgefunden. Gleichzeit'ig oder
jedenfalls ohne wesentlichen Zeitwrterschied hat das

Wort im siidlichen HaIIand und in einigen Kirch-
spielen des westlichsten Sm&,Iand eine Entwicklung
aaghn (uagn))aawn (lokal> aamn) d.urchgemacht. In
den Teilen des Untersuchungsgebiets, wo sich gn
nicht za jn oder wn ettbfaltet, findet eine Entwicklung

5n)gn statt.
Nach dem tlbergang -a5n) ajn verbreitet sich die

von dem anlautenden a bewirkte Labialisierung im-
mer mehr. Sie ergibt eine Entwicklung za ad,jn, udjn
u.ti,. bis r.,tt einer ungefd,hren Linie Hd,Isingborg
N. Rorum - Maglehem. Im nordwestlichen Schonen

wird der Yormarsch der Labialisierung dwch eine

Entwicklung aajnT a gnverhindert,. Durch den Wegfall
des i stabilisiert sich die Yokatrqualitd,t, die in dor
diphthongartigen Yerbindung labiler waff.

In dem Gerichtskreis 0stra hdrad in Blekinge
findet rror -qrb eine Diphthongierung statt. Diese

Erscheinung, die vermutlich oiner Palatalisierung des

Yokals rror An<Src entsprungen ist, diirfte iilter sein

als die Yelarisierung rron q., vor qtu, die unabhtingig von
dem anlautenden o beinahe ganlz SmA,Iatrd, das ncird-
liche Halland und den Gerichtskreis Medelstad i
Blekinge umfasst. Die Yelarisierung der Yerbindung
-aqn ist jiinger als die der Verbindung -q,rJ (r,B.
l,ang) und ergibt in der Regel ein a,, nur fakultativ
oder in ktreineren Gebieten ein s,, aW u..al., was das

normale Endresultat in Wortern des Typus ld,ng

(<lang) ist,. 'Wahrscheinlich helngt die Vetrarisierung
Yon quantitativen Strirungen ab.

Die Entwicklung des 5-Phonems zttIJn Verschluss-
laut g, die in Wortern wie fd,gel und hagel, in gewissen

ostlichen Teilen des TJntersuchungsgebiets eingetreten
ist, har kein Gegenstiick in dem Wort uq,gr?,.
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as trVort sprtickli,g 'gesprenkelt' ist friiher von
Benson in Sydsvenska ortnamnssd,llskapets A,rs-

skrift 1959-60 (4L ff.) kurz behandelt worden. Der
Verfasser hat dort za zeigen versucht, dass sich ein
palataler Vokal vor einer festen Konsonantenverbin-
d*rrg kl in der Richtung nach offenem cr, entwickelt.
Diese Entwicklung, die phonetisch rd,tselhaft vor-
kommt,, scheint, in den drei rron einander unabhri,ngi-
gen Vflcirtern m,ikle 'gross' (als Ortsnamenelement),
s,i,clcla 'geifern' und spraclclig eingetret erL ztt sein. Das
Zentrum dieser Ersoheinung scheint auf Seeland ge-
legen zu haben, sie hat, sich aber iiber Fiinen und das
ursprtinglich ostdd,nische Sprachgebiet ausgebreitet.

Bei der kartographischen Darstellung und Be-
handlung des Wortes sprrickl,i,g ist der Wechsel r i h
und / : {. nicht beriicksichtigt worden, auch nicht der
Suffixwechsel -dgh : -ott"

X'iir das Wort sprrickli,g kann ma,n eine Entfaltung
sprwlcl-> spralcl- u.d,. in einem Gebiet siidwestlich von
einer ungefilhren Linie Varberg Karlshamn &n-
nehmen. Nordostlich von dieser Linie kom"men
Stammformen wie sprulcl und spruful vor. Das Wort
ist in Snnfi,Iand ziemlich spfrrlich belegt, da es dort oft
dem Synonym spjutti,g antediegt,.

Die geogra,phische Schichtung zwischen einem
westlicheren sprwful- und einem cistlioheren sprwlcl-
ist, zu bemerken. Die quantitativen Entwicklungor,
die eine Vokaldehnung u.a. in Teilen Smri,lands be-
wirkt haben, sind aber noch nicht erld,utert. Uber-
haupt, sind viele ProbLeme der quantitativen Ent-
wicklungen in Verbindungen von Vokal + Tenuis
+ l, r oder ffi, noch nicht gekist wordon, s. Wigforss
SHn' 443 ff . Wie aus dem folgenden hervorgehen wird,
erst'reckt sich irn nordlichen Halland die Lenisierung
etwas nordlicher vor stimmhaften als vor stimmlosen
Konsonanten; jedoch bleibt Tenuis + Liquida in
einigen Gebieten, wo intervokalische oder auslautende
Tenues lenisiert werden" Vor unlenisierter Tenuis in
Verbindung mit Liquida bleibt in Halland der Vokal
in der Regel kurz.

Abgesehen von gewissen Varianten mit stark be"
greruzfier Verbreitung liegen siidwestlich von der er-

wd,hnten Linie die X'ormen sprd,lcld(g) (Brrikne),
sprQgli,(g) ( Ost-Schonen, Lister), spr ogli(g), sprd4gli,(g)
(Mittel-Halland), sprd,wl,i,, sprd,al,i, (Siid-Halland, Siid-
we st-Sm6,lan d), spr Qjl,i,, spr glh ( Siidwest -S chonen mit
Ausld,ufern nach Osten und Norden), sprd,li (Nord-
west-schonen) und sprdli, (Siid-Schonen) rror.

Hinter diesem BiId kann man folgende Entwicklung
sptiren: Die Opposition spralcl- : sprulcl,- diirfte die
ii,lteste mundartliche Variation des Wortes sein. (Der
in Sydsvenska ortnamnssri,Ilskapets A,rsskrift f 959-60
vorgebrachte Gedanke, dass die Entwicklung d,)u>a
vor kl von der Spirantisierung oder jedenfalls von der
Lenisierung abhing, ld,sst, sich nicht aufrechterhalten).
Die Verbindung -akl- hat im cistlichen Schonen, in
angrenzenden Teilen von Blekinge und im mittleren
Halland -ngl- ergeben. Diese x'orm diirfte auch der
westschonischen Weiterentwicklung iiber -ajl- zu -uj"l,-

(> -njl,-, -gl-, -gl-) und der siidhallei,ndischen Entwick-
long iiber -a7l- zu -a,1fi1,,- zagrunde liegen. Die Grenze
sprajl- i sprawl,- frillt mit den Grenz en hajl, : hausl und
uajn : ad,,Lun (aamn lt.s.'w.) zusammen.

Das von Nat,. Lindqvist in Sydvd,st-sverige i spr6,k-
geogra,fisk belysnirg (S. 323) dargestellte Wort si,ckla

zeigb eine nordsiidliche Grenze -jl- : -gl-, gleichlaufend
aber nicht identisch mit der entsprechenden Grenze
des 'Worts 

sprticlclig. Einige Yerschiedenheiten in der
Konsonantenentwicklung der beiden Wcirter sickla
und sprd,clcl'i,g erkld,ren sich am einfachsten, wenn man
damit, rechnet, dass der Vokal des 'W'ortes 

siclcla
wfrhrend friiherer Perioden palataler war als der des

Wortes sprticklig.
Ein Vergleich zwischen hagel und. sprticklig zeigt,

dass (heterosyllabisches) kl, nur im westlichen Scho-
nen, im siidlichen Halland und in einem kleinen Ge-
biet im westlichen Sm6,land in der Stellung nach d
mit 51, zusammengefallen ist,. fn diesem Gebiet hat
sich aber -kl- zu 31, entfaltet und dieselbe Entwicklung
wie urspriingliches 51, zu wl, oder jl durohgemacht.
Ndrdlich und cistlich davon wird lc wia im Auslaut und
zwischen Vokalen lenisiert," fm nordlichen HaIIand ist
k in der Verbindong lcl, urienisiert geblieben.
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|)*. Wort, soeken 'Kirchspiel' geht auf das friih-
J-, mittelalterliche sdkn mit einer Verbindung eines
langen Voka1s und einer tautosyllabischen Konso-
nantengruppe -kn zuriick. Es hat ausserhalb des

,,norma].en" Lenisierungsgebiets mrr in geringem Grad
eine Lenisierung oder Spirantisierung durchgemacht.
Anderseits hat sich das lenisierte lc der Verbindung -lcn

in dem garrzen Labialisierungsgebiet ztt Spirans oder
Nasal entwickelt. Nur einige siidostschonische Be-
lege der Typen sd,gen und sd,ggen zeugen von Lo-
nisierung und Einschub eines Svarabhaktivokals.
Vielleicht sind diese Formen zum Teil unter Einfluss
von Pluralformen und Fornnen mit, suffigiertem Ar-
tikel entstanden.

Abgesehen von gewissen von der Reichsspracho
beeinflussten Formen lassen sich beinahe alle X'ormen
in Schonen, Halland und West-Blekinge durch einen
Ubergang lcn) (gn)) Sn erklei,ren. Srimttiche X'ormen
in diesern Gebiet setzen auch eine Kiirzung des Yokals
vora,us. ZtJ bemerken ist,, dass die Formen des 'Wortes

soclten, die ausserhalb des Lenisierungsgebiets yor-
liegen, ebenso Yokalkiirzung durchgemacht haben.
Durch Sm6,1and. trd,sst sich aber eine nordwestlich-
siidostliche Diagonale ziehen. Die Formen, die stid-
westlich von dieser Linie vorkommen (s6kan, s6kan

u.s.v.), deuten auf eine friihere Kiirzung als das

nordostliche sdlcan.

Der Gegensat,z zwischen westschonischem 7 (<g)
und ostschonischem g, der in den Wcirtern sprticklig
und s,i,,clcla z:um Vorschein kommt und der auch in
dem hier nicht dargestellten Wort, salcna 'fehlen'
(mit einer heterosyltrabischen Verbindung kn) auf-
tritt, hat kein Gegenst'iick in dem Subst. socken.

In dem Gebiet,, wo ein Ilbergang kn) (gn>) Sn
vorausgesetzt' wird, hat sioh die Konsonantenver-
bindung in vier Richtungen weiterentwickelt: za Xn,
zu rJn, zv lDn (urrd an) und ztr rnn.

Das nordostschonische Gebiet mit jn (sdgn u.ii.)

wird im Westen von Gebieten mit rnn (somn u.e.)
umgeben. Der offene o-Vokal ist, in diesen Gegenden
aus kurzem o entstanden. Die Verschiebung des

Vokals in palataler Richtung ist wahrscheinlich d,lter
als die Dehnung der kurzen Wurzelsilben. Die Vor-
ausset,zuttg des Ubergangs J> j in dem Wort soclcen

dtirfte sogar die palatalisierte Qualiteit des Vokals
sein.

fm ndrdlichen Halland und im siidcistlichen Scho-
nen hat sich so'An, sa,An u.d,. direkt aus so7n, ent-
wickelt'. Dagegen dtirfte s&nnn, sofltn eine Stufe sown
und eine Attraktion der phonetisch nahestehenden
Phonemverbindung bn voraussetzen, die sich regel-
md,ssig ztt rnn entwickelt hat,. (Uber das Verhd,Itnis
zwischen wn und bn, s. den methodisch wichtigen
Aufsatz Hedstrcims l{d,gra fall av associativ assimila-
tion, Sv. Landsm. 1951). Die Entwicklung d>o hat
ihren Kern im nordostlichen Schonen; an der Peri-
pherie, wo die Palatalisierung jiinger sein diirfte als im
Kerngebiet, ist die Entwicklung soSn) sown d,lter als
der Ubergang d'> o.

Die Verbindung wn ist hauptsei,chlich in Siidwest-
Schonen erhaltengeblieberl.

Die Lautentwicklungen der Worter aagn und
soclcen sind oft in interessanter Weise gleichgelaufen.
Nachdem sich sokn in den Lenisierungs- und Spiranti-
sierungsgebieten zu sdSn enbfaltet hatte, machten die
beiden Wcirter gleichartige Entwicklungen durch.
Nach palatalen Vokalen entwickelte sich jn in Scho-
nen und \Mestblekinge zu jn. In den beiden Wortern
hat, sich Sn zv wna oder rJn wenn auch mit ver-
schiedener Verbreitung entwickeln kcinnen. fn
gewissem IJmfang und vor allem im siidlichen Halland
ist' wt?., von bn at,ttahiert worden, wodurch ein imn

entstehen konnte.
Die Ungleichheiten der Bilder beruhen vor allem

auf den verschiedenen Vokalqualittiten der mittel-
alterlichen Formen.
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em heutigen reichsschwedischen Wort uapenhus
'Yorhalle der Kirche' entspricht in bedeutendem

Umfang ein mittelalterliches ad,l*nhus oder daraus
entwickelte Formen. Die Frage, wie sich ad,knh?/s aus

ud,pnhus entwickelt hat, ist, von Pierre Naert, (AI{F
61: 130 ff .) behandelt worden und wird hier nicht
mehr beriihrt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat eine
Form ad,lcnhas im garuzen stidschwedischen Gebiet rror-
gelegen. Bei der Exzerpierung wurden in den Worter-
sammlungen teils Forrnen, die auf ad,knhus zurtick-
gehen, teils auch X'ormen wie aq,pan- oder adpanhths

angetroffen. Wahrscheinlich sind die zwei Let'ztga-
nannten Formen der Reichssprache entliehen; sie

sind darum bei der kartographischen Darstellung
weggelassen worden. Die Lticken, die dabei auf der
Karte entstanden sind, hd,ngen lron zwei Faktoren ab.
Teils haben Formen die rron ud,knh%s ausgehen, in lrer-
schiedenen Gebieten zu verschiedenen Zeit'en dem
reichssprachlichen aapenhus Platz machen miissen,
teils wurden die Aufzeichnungen in gewissen

Gebieten spdter als in anderen yorgenornm.en. Die
Karte beweist dagegen nicht,, dass eine geogra,phisch

bedingte, mittelalterLiche Variation ud,pn : ad,kninner-
halb des Untersuchungsgebiets bestanden hat.

Das reichssprachliche aapenhus diirfte ebenso wie
das reichssprachliche Wort ua,peTa 'Waffe' durch
Einfluss des Mittelniederdeutschen entstanden sein.

Vapen(-) kann nd,mlich nicht aus dem friihmittel-
alterlichen ad,pn (mit langem a) entwickelt sein, da
im Schwedischen d, regelmfrssi g za ri wird.

Im westlichen Schonen hat das erste Glied des

Worts ud,lcenh,us dieselbe tr'orm wie das Wort aa,g?u,

und die Ahnlichkeit erstreckt sich bis nach Halland
hinein. Leider ist ad,kenhus imnordwesttrichen Schonen
und im mittleren und nord.lichen I{alland so speirlich
belegt, dass dort keine Yergleiche im einzelnen unter-
nommen werden konnen. Nichts widerspricht aber
der Annahffio, dass ud,kn- und uagVtn in den Teilen
Hallands formal zusammengefallen sind, wo Tenuis-
schwri,chung eintrat. Im westlichen Schonen und siid-

Iichen Halland darf man also eine Entwicklung lcn)
(gn>) Sn und weitere Entwicklungen Snljru, wtu

annehmen.
Der ostschonische Typus ad,ghus ist schwierig zt:.

beurteilen. Yermutlich wurde der ursprtinglich lange
Yokal vor der Ktirzung so gerundet, dass eine X'orm
ud,Snhus entstatrd, deren Hinterzangenvokal eine
derartige Palatalisierung des folgenden Konsonanten
nerhinderte, wie sie in dem Wort aq,g?a rr.d,. im ost-
lichen Schonen stattfand. Im siidostlichen Schonen
hat sich das Wort ud,kenhus in Parallelitri,t mit dem
oben behandelten Wort socken entwickelt.

Nur im siidlichen Haltrand und den angrenzenden
Teilen Schonens liegen Fornnen yor, die auf eine Ent-
wicklung ad,kn-)ad,5n-)ad,wn- und eine darauf fol-
gende Attraktion der Yerbindung bn deuten. Die
Form ad,nhus kann sich dort nicht &us aajnhus
entwickelt haben sondern sebzt ein d,lteres aabnhus
u"d,. voraus. Die X'orm ad,nh&s geht wiederum von
aajnhus aus.

Die siidwestschonischen Tglen adry-, udan- und
vd,wnhus sind sicher in derselben Weise wie die For-
men udq, ad,an und ad,u:n, des Wortes uag?b zu beur-
teilen. Sie entstanden wahrscheinlich aus aajn- durch
eine Entwicktrung ua(5n-)>ao(0rb-), uo(wn-), d.h. durch
eine Labialisierung des Vokals, die durch das an-
lautende a bewirkt wurde.

Die OstgrefLze der Entwicklung lcn)1n des Wortes
ad,lcenhus geht ziemlich parallel mit der Ostgreflze
der Entwicklung kl>jl des Wortes sprrickl,i,g und
kn) jn des Wortes sakna, das im westlichen Schonen
sd,1nausw., im ostlichen Schonen aber sd,gnau.d. heisst.

Die wenigen smA,leindischen Formen mit einem Yo-
ka1 in der tr'uge (ud,lcenahus) sind vermutlich nicht ur-
spriingtrich. Man kann zwei urspriingliche Typen
unterscheiden, einen westlichen mit gekiirztem Vokal
(ud,ckenhus) und einen ostlichen mit erhaltener Ld,nge
des Vokals (ud,kenhus). Die geographische Verteilung
der lang- und kurzvokalischen Formen erinnert an
die des Wortes sprackl'ig.
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ie sich die Yerbindung von k und einem
stimmlosen Konsonanten entwickelte, wird im

folgenden durch die Worter akta'hiiten', a,rel'Achse'
und arel 'Schu1tef beleuchtet,. Zusammen mit dem
letztgenannten Wort wird auch das Subst. (r,fr'Ahre'

behandelt.
Die urnordische Yerbindung ht wvrde za ff assimi-

liert,. Das Yerbum akta ist dem. Niederdeutschen ent'-
lehnt, und es wd,re denkbar, dass das erste Kon-
sonantenphonem im stidskandinavischen Gebiet spi-
rantisch gewesen ist. Die urnordische Verbindung hs

ging aber in spd.,turnordischer Zeit' in gewissen SteI-
lungen ztt ks iiber, und auf diese Weise entstand die
Verbindung ks in den oben erwd,hnten Wortern. Im
folgenden wird gezeigt, dass die Karten der beiden
Wcirter akta und amel, 'Achse' beinahe vollig tiber-
einstimmen. Dies ist ein starkes Indiz dafir, dass das
Lehnwort alcta im siidschwedischen Gebiet schon friih
mit velarem Verschlusslaut a,usgesprochen wurde.

In dem Untersuchungsgebiet liegen fiinf Haupt-
typen des Worts akta vor: d,lcta, d,kta, d,jta (mit Va-
rianten wie dita, b jta, djta), d,wta (d,uta, d,fta) und
d,,ta. Gewisse Varianten mit ahweichenden Quantitd,ten
kommen auch vor.

Geographisch verteilen sich diese Typen auf fol-
gende Weise. Der Typus d,kta., (mit offenem o) gehort
ztt den ostlichsten Teilen des Untersuchungsgebiets.
Er kommt auf Oland und sporadisch in Teilen vom
cistlichsten Srn6,land und Blekinge rror. Binige hal-
lei,ndische Belege sind auch gefunden worden.

Besonders siidhalleindisch ist der Typus d.,wta, mit
den Yarianten d,ata und d,fta. Der Typus gto kommt in
zwei Gebieten vor, teils im nordwestlichen Schonen
mit dem siidlichsten Halland, teils im siidostlichsten
Schonen. Das iibrige Schonen mit dem westlichen
Blekinge und siidlichsten SmA,Iand hat d,jta u.d,. Das
cistliche Blekinge, das tibrige SmA,land und die
fneisten Kirchspiele des nordlichen und mittleren
Halland haben d,kta.

Historisch zeugt, diese Yerteilung rron einer geo-
graphisch beschrd,nkten Entwicklung ohta) a7ta.
Diese Form hat sich in Teilen vom siidlichen Halland
ztt a,tata, sonst zu ajta entwickelt. Der Typus ajta hat
die heutigen Formen tiita, d,jta usw. ergeben. In zwei
Gebieten hat sich dann ajta zu d,ta entwickelt. Diese
Entwicklung hat 

-besonders 
im nordwestlichen Scho-

nen viele Gegenstticke" Gleichlaufend geht in
einigen Orten des stidlichsten Schonen eine Entwick-
Iung ,iita> qto.

Die velare a-Qualitrit (a) in SmA,land mit gewissen
angrenzenden Teilen von Blekinge und Halland ist
noch nicht endgiiltig erkld,rt,. Es ist wohlbekannt,
dass die velare a-Yariante mit wechselnder Yerbrei-
tung in diesen Gegenden vor Konsonantenver-
bindungen wie ft, lcs, kt, mp, sl, sf vorkommt, und man
hat yermutet, dass die Entwicklung a) a in diesen
Stellungen durch quantitative Storungen bewirkt
worden ist. Es muss hervorgehoben werden, dass das
velare a in der Stellung vor den angegebenen k-Yey
bindungen eine garLz andere Yerbreitung hat als a in
Wortern des Typus backe und dass der letztgenannte
Typus offenbar in einer anderen Weise erkleirt werden
InUSS.

Es ldsst sich vermuten, dass ein Zusammenhang
zwischen der nordostschonischen Form d,jta und der
smfl,ld,ndischen Form it ktq, mit derselben Yokalqualitd,t
besteht.

Nicht selten kommen in siidschwedischen Mundar-
ten Dehnungen, Yerengungen und Velarisierungen im
Anlaut vor. Es muss aber hervorgehoben werden,
dass die velareren a-Qualitei,ten des Worte s alcta nicht
durch die Anlautposition bedingt sein konnen. Die
Reimworter sakta'leise' und slakta'schlachten' folgen
im wesentlichen dem Wort akta. Man vergleiche Wig-
forss, Sodra Hallands folkmA,I 245 ff ., Swennirg,
FolkmA,let i Listers hd,rad 300 und Gertrud Areskog,
Ostra SmA,lands folkmA,l 60 f.
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nas Subst. arel,'Achse' (isl. grutt) zeigb wesentlich
-lJ dasselbe Bild wie der Inf . alcta, und offenbar
haben dieselben Lautregeln fiir die beiden Wcirter
gegolten. Dagegen liegen so grosse Verschiedenheiten
zwischen alcta und arel 'Achse' einerseits und amel

'schulter' und am '/.\.hre' anderseits vor, dass spezielle
Lautverd,nderungen offenbar nrrr die eine Gruppe
getroffen haben.

Bhe diese letzte Frage aktuell wird, muss aber ein
anderes, fiir die garuze hier behandelte Wortgruppe
gemeinsames Problem behandelt werden, nd,mlich
welchen Charakter das palatale, mehr oder weniger
konsonantische Phonem hat und gehabt hat, das in
den Typen ajta, ajsel usw. vorkommt, und welche
Vokalquantitd,ten diesem Phonem vorangegangen
sind. Die Frage wurde schon oben bei der Behandlung
des Worts hagel beriihrt. Dort wurde erwd,hnt, dass
die Phonerngruppe Vokal +i (oder ?) in der Regel
ihren biphonematischen Charakter behrilt. Was hier
unten von den Wcirtern alcta, anel 'Achse', arel,
'Schulter' und q,fr gesagt, wird, gilt mit den notigen
Abrinderungen auch von den Wortern fd,gel, hagel,
actgn, sprrickl,ig, soclcen und ad,lcenhus.

In den Primd,rsammlungen kommen abwechselnd
Schreibungen wie gj, aj, ek, ak usw. vor den folgenden
Konsonanten vor. Diese vier Typen werden bei der
kartographischen und ercirternden Darstellung als ein
einziger Typus behandelt. TJnzweifelhaft kommen
wirklich in den Mundarten verschiedene Vokalquanti-
td,ten vor. Der Wechsel der Quantitd,ten ist aber nicht
nur geographisch sondern auch generationsmeissig
bedingt,. Da die Aufzeichnungen ausserdem nicht
selten schablonenmd,ssige Quantitri,tsbezeichnungen
enthalten, ist es am richtigsten, der Wechsel des
Primdrmaterials auf den Karten nicht za markioren.

Das palatale Konsonantenphonem scheint, eine
ganze Reihe von Qualitd,ten und Quantitd,ten durch-
laufen nt konneni J)?7t> WegfaII. Graphematisch
fallen die Verbindungen e?, @?, hzw. dk, a,? usw.
bisweilen mit, Diphthongen zusammen, die sich aus
d,lteren Monophthongen wie Z oder d, entwickelt haben.
Trotzdem entfalten sich diese scheinbar identischen

Diphthongoide gewdhnlich in verschiedenerWeise. Nur
in gewissen Mundarten im westlichen Blekinge scheint
beispielsweise der aj- Typus von dem a-Diphthong at-
trahiert worden zu sein und die Entwicklung ztt Qk u.d,.

durchgemacht ztt haben.
Fiir die siidschwedischen Mundarten sind keine

eingehenden Vergleiche zwischen den zwai Diph-
thongoidtypen angestellt worden. Hier wird die Auf-
merksamkeit nur darauf gerichtet,, dass der Wegfall
des letzten Komponenten des a-Diphthongs eine ganz
andere geographische Yerbreitung hat als der Wegfall
des ? in der aus d,6 entwickelten Verbindung.

X'iir ein nei,heres Studium des Materials und der
Entwicklungen in einigen Gebieten wird besonders
auf Wigforss, SHB 468 ff. und Ingers, Studier civer
det sydvd,stskA,nska dialektomrfi,det 158 ff. verwiesen.
Vgl. auch Swenning Folkmf,,let i Listers hei,rad und
Utvecklingen ay samnordiskt oei, i sydsvenska mf,,l.

,iu Karte des Wortes amel, 'schulter' (isl. Ofrl)
weicht im ncirdlichen Schonen, siidlichen Hal-

land und westlichen Blekinge sowie den angrenzett-
den Teilen Smi,lands rron den Karten der Wcirter
alcta und auel'Schulter' vrillig ab. Ganz neue Formen
komrnen z:um Vorschein, die sich nicht durch die
Lattregeln erkld,ren lassen, die fiir aktd, und arel,
'Achse' zu gelten scheinerl. Es kommen dort Formen
des Wortes arel'Schulter' vor wie ptlsal, gwsal,, o_usal,,

6psal, gsal, 6gsal und qsal. Diese Formen deuten darauf
hin, dass in diesem Wort einst ein gerundeterer Vokal
als in alcta und amel 'Achse' vorgelegen hat,. Parallele
Formen des Wortes (r,fr 'Ahre' kommen in diesen
Gebieten vor. Die Gleichfcirmigkeit der Karten der
beiden Wcirter amel, 'Schulter' und d,fr ist so gross,
dass eine kartographische Darstellung des letzteren
Wortes iiberfliissig ist,. fn der Brcirterung wird jedoch
auf beide Wcirter Riicksicht genommer].

Wigforss nimmt (SHF 325) &r, dass a,n und a,rel,

'Schultef ebenso wie das Wort gaael'Giebel' in den
siidhalluindischen Mundarten einen durch u-TJmlaut
entstandenen Vokal, d.h. A enthalten haben. Diese
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These wird von Gun Widmark in ihrer Arbeit Det
nordiska u-ornljudet (I A 109 f") bestritten.

Die Diskussion der Probleme von dem Vokalismus
der Wcirter cr,n und amel 'schultef ist dadurch in eine
schiefe Lage gebracht worden, dass die Formen dieser
Wcirter auf eine Linie mit gewissen schwierigen For-
men des Wortes gaael gestellt worden sind. Diese
Verkoppelung Wigforss' hat Widmark ohne Prtifung
akzeptiert. Hallei,ndische Formen wie gousl u.fr. des
Wortes gd,ael enthalten, wie Widmark garuz zu Recht
unterstrichen hat, sicherlich nicht u-:umgelauteten
Vokal sondern haben einen gerundeten Vokal auf
andere Weise, nfrmlich durch Einfluss des folgenden
't)) bekommen. fn den Wcirtetrt ctfr und aruel 'schulter'
liegt wiederum die Voraussetzung fiir die Entstehung
eines u-:umgelauteten a) d.h. A yor. Das Wort d,fr

kommt, oft im Plural rror und zeigt ebenso wie aruel,

'Schulter' u-TJmlaut, in anderen Teilen des nordischen
Sprachgebiets. Fiir das ncirdliche Schonen und die
angrenzenden Gebiete darf man eine Entwicklung
*ahsu, *ahslu) glcs, glcsl> gTs, gssl voraussetzen. Dann
hat die weitere Bntfaltung teils ztt gjs, gjsl, teils zlt
QUS, gussel gefiihrt,. Das siidschwedische Wortmaterial,
das g enthalten hat, ist, so gering, dass sichere Regeln
fiir die Bntfaltung dieses Phonems nicht aufgestellt
werden kcinnen. In den hier aktuellen Wcirtern scheint
a in seiner Entwicklu:rg oft mit inlautendem d vor
entsprechenden Konsonanten zusammengefallen ztr
sein. Dagegen ist Zusammenfall in der Regel nicht
mit anlautendem d in dem Wort ofre 'Ochs' eingetreten,
das in denselben Gebieten gewcihnlich osa oder bga

heisst,.

l\flehrere Beobachtungen prinzipieller Art konnen
IVlhinsichtlich der Lenisierung und der Spiranti-
sierung des k-Phonems und vielleicht mit gewisser
Giiltigkeit auch fiir die t- und p-Phoneme angestellt
werden. fn Verbindung mit stimmhaften Konsonan-
ten wie / und n treten Lenisierung und Spirantisierung
in grcisseren Gebieten als im Auslaut oder in intervoka-

lischer Stellung ein. rn n-Yerbindungen (socken,
ad,kenhzs) wird die Spirantisierung zum Teil durch die
Nasalierung verdeckt. rn den Wcirtern akta,, amel
'Achse?, amel 'Schulter' und d,fr ist keine S,tufe rrit
Media bewahrt, und hat, vielleicht auch nicht vorge-
legen. Was die Verbindungen mit stimmlosen Kon-
sonanten betrifft, so bleiben einerseits die Yer-
bindungen kt und lcs in grossen Teilen Hallands be-
stehen, aber anderseits ist die Entwicklung zw Spirans
in anderen Teilen des Untersuchungsgebiets nicht
nur ausserhalb der Spirantisierungsgebiete sondern
auoh ausserhalb der Lenisierungsgebiete der Wcirter
ek urnd krolc vor sich gegangen.

Die Ubereinstimmung der Typen stu :uud, lcn ist am
grcissten in den westlichen Teilen Schonens und
Hallands. So verhd,lt es sich auch mit 5l und kl. Die
Verhd,ltnisse werden jedoch durch die verschiedenen
Silbengrerlzerl der Wcirter kompliziefi. Ihre grcisste
Verbreitung haben die Entwicklungen lcl, kn)Sl, jn,
wenn die Verbindungen tautosyllabisch sind.

Eine einheitliche Erkkirung der vielen Problemo
der Lenisierung und der Spirantisierung auf beiden
Seiten des Sunds scheint nur mciglich, wenn man die
Erscheinungen als eine Schwd,chung mit Verlust an
Aspiration und Okklusion als wesentlichen Momenten
und mit der Sonorisierung als begleitendem Faktor
sieht. Bben die Tatsache, dass die Entwicklung Te-
nuis ) Spirans in der Stellung vor stimmlosem Kon-
sonanten sogar ausserhalb der Grenzen dor ,,rlor-
malen" Lenisierung stattfindet, deutet darauf hin,
dass die Lenisierung (und gewissermassen auch die
Spirantisierung) nicht als ein Angleich an angren-
zende Laute betrachtet werden kann. Die Schwd,-
chung bewirkt, in erster Linie eine Verd,nderung der
let'zt'en Phase des Verschlusslauts. Es ld,sst sich
denken, dass der Verlust an Aspiration seinerseits
von einer fntensitd,tsreduktion abhd,ngt,. Bei der.
Losung dieses Problems muss jedoch die rnstrumen-
talphonetik der Sprachgeschichte und der Mundart-
geographie zu Hilfe kommetr.
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