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J| m altnordisches langes a, entwickelte sich schon
| ') im Mittelalter za einem langen d,- haltigen Laut
in den meisten schwedischen Mundarten. trn Siid-
schweden scheint diese Entwicklung schon im ersten
Teil des 13" Jahrhunderts eingetretert za sein.

Der iibergang d,>c? bertihrte in Siidschweden nicht
nur gemeinaltnordisches langes a sondern auch die a,

die vor gewissen I(onsonantenverbindungen gedehnt
wurden. trInter dehnenden Verbindungen seien %9,

%d, ffib,ld, unLd rd erwalhnt,. Beispiele sind Wcirter wie
ld,ng 'lang', ltand 'Ifand' (K*rte 8), lamm 'Lamm'
(<l,amb), ltd,lla'halten' und gd,rd, 'Hof'.

tr'tir die Chronologie ist es eine wichtige Tatsache,
dass der ri-Vokal d.er oft unbetonten Verben sld,

'schlagen' und h,d,lla 'halten' und der Worter ldg

'niedrig' und gd,ua'Gabe' in gewissen Mundarten nach
dem iibergang a,>ri gekiirzt wurde, wobei der Vokal
mit einern in den lVlundarten vorliegenden d zasarn-
menfiel. Die Wtirter machten dann die Entwicklung
dle, D u."fr,. mit. Da diese Entwicklung d,lt'er als die
Dehnung der kurzen Wurzelsilben ist, bedeutet die-
ses, dass d.er iibergang a,>E in Stidschweden seiner-
seits betrd,chttrich d,lter als die Silbendehnung ist,.

TVie der d.urch den iibergang d>d entstandene,
lange Vokal in Teilen des siidschwedischen Gebiets
diphthongiert wurde, wird unten im Kommentar
der Karte 37 behandelt.

Das klurze s,, das durch die Silbendehnung gedehnt
wurde, bekam in der schwedischen Reichssprache die

Qualit ab lal, wdhrend ein kurzbleibendes a eine offene,
palatale Qualiteit lal bekam. fn d.er heutigen schwe-

dischen Reichssprache kommt, also nur ein a-Phonem
vor. Als lang wird es durch lq|, als karz durch lal
realisiert.

fn den meisten stldschwedischen Mundarten ver-
h€rllt es sich anders. Es liegt da in der Regel ein velares

a, No7 vor, das sowohl kurz als lang sein kann, und
ein palatales a la|, das ebenso sowohl karz als lang
sein kann. In mehreren Mundarten besteht Komrnu-
tation zwischen karzern palatalem und kurzem ve-
larem o, ebenso wie zwischen langem palata,lem und
langem velarem a. Beisp. : bd,sta 'Badestube' : bast

'Bast'; 'lcgl 'Kalb': kq,l 'kahtr', fdrn'fahren' , f dru 'Ge-

fahr'. Die minimalen Paare sind. selten, und sie sind
in cler ll,egel von verhilltnismeissig jungen Konsonan-
tenver:inderungen abhzingig. Irn grdssten Teil des

siidschwedischen Gebiets ist a in der Regel \ror ge-

wissen Konsonanten und Konsonantenverbindungen
palatal, vor anderen ve1ar. Langes (1, ist in gewissen

Wortern patratal in anderen velar, aher es ist sehr

schwierig, Regeln dafiir festzustellen.
Mit Riicksicht auf das Gesagte ist es das Riclrtigste,

mit zwei si.irdschrvedischen a-Phonemen r-v rechnen,
wenn auch die Yerteilung gewissermassen gesteuert,

ist,.

Folgende relative Chronologie kann fiir die quanti-
tativen und qualitativen trIntwicklungen rron ca in
Stid.schweclen aufgestellt werden:

I " Gemeinaltnorcl. Dehnung vor wegfallendem
Nasal und im Auslaut der einsilbigen Worter: gJcins )
ges 'Gans' , .s{i, ; sa 'der'.

2. Dehrrung vor Konsonantengruppen wie %0, nd,
rnb, [c!,, rd.

3. tjhergarlg d> d.

4" Ortliche Kiirzung & > d in gervissen Positionen
z"B. vor labialem Spiranten oder in ltesonders oft
verwendeten \Arortern wie sl,d, und ltd,l[u,"

5. Dehnungen im Anlaut und vor I(onsonanten-
gruppen wte ft, lcs, kt,ln, nxp, 't1.,1t, ?'t,t, rl, v'17?,) y1L. s[, sf

mit rrersc:hiedenen Verbreitungen.
6" l)ehntrng der kurzen Wurzelsilben cler meisten

Worttypen"
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'l " Yelarisierung von gedehntem a (> q,), vielleicht
doch nicht neben gewissen palatalisierenden Konso-
nanten.

8" Dehnung der tibrigen Gruppen kurzsilbiger
Mltirter.

9. Ktirzung von q lund q,v'or gewissen Konsonan-
ten und Konsonantengruppor, wobei Stidschonen ein
Reliktgebiet bildet,"

T\ie heutigen Formen d.es ILnf . gd,'gehen', weisen in
LI Sudschweden au{ ein friihmittelalterlich e,s gd,

zuriick" Diese n'orm kam in den literarischen alt-
schwedischen und altdei,nischen Quellen viel seltener
als der Inf. ganga vor, aber alle Spuren der let,z-

genannten n'orm sind in Siidschweden verwischt'
worden"

Wortformen, die Diphthong oder diphthonggleiche
Elemente enthalten, kommen im garrzen Ilntersuch-
ungsgebiet ausser im nordcistlichen Smfl,land und im
ncirdlichen Halland vor, wo die Aussprache gq, ist"
Ausserhalb des siidschwedischen Gebiets kommen
Diphthonge wie @0, or1 und q,o in Wortern, die d,lteres

d, entltalten, irn siidcistlichsten Teil Yd,stergotland.s Yor"

Die Diphthonge ay; :und oW @ri haben die Explor&-
toren in der Regel gut beachtet. Zuweilen enthalten
die Aufzeichnungen jedoch ek, wo eine genauere

Analyse aW oder d,W ergeben wiirde" Infolgedessen
wird das Zeichen fiir mW @W) nicht nur da verwend,et,
wo die Aufzeichnungen nur diese Qualitri,t enthalten,
sondern auch wo die Aufzeichnungen daneb en aW xl"d,"

enthalten" '|

Die Diphthonge ok, eqc lurad ?@ wechseln oft mifr q,"

X'iir Orte, wo sowohl Diphthong als Monophthong auf-
gezeichnet worden sind, wird nur Diphthongforno
d.argestellt" trn Siidschonen ist, kein geographischer
Wechsel 0W t' q, vorhanden. Die Karte zeigt,, dass

die Dissimilation dort gering ist und dass die Explo-
ratoren die schwach dissimilierten Diphthonge ver-
schieden aufgefasst haben.

Wo sowohl aW (or^t, il,W) als 0W etc" aufgezeichnet,

worden sind, wird nur das Zeiclten fiir den std,rken

dissimilierten lliphthong gebraucht,. Bei der Auflo-

sung d.er siidschwedischen Mundarten werd.en nilmlich
die stark dissimilierten Diphthongqualitd,ten ak, a,W

etc. durch ey; oder ?q,ersetzt, so z.B. in Blekinge. fn
den meisten Gebieten ist doch ey; etc. genuin. Dieser
Diphthong oder vielleicht besser Diphthongoid, kann
als ein Mittelding zwischen Monophthong und echtem
Diphthong bezeichnet, werden. In phonetischer Hin-
sicht ist er in Siidschweden ein Diphthong; phone-
matisch ist er dagegen ein Monophthong.

Es ist z:u:;,ermuten, dass der Dipthong arp eirre unge-

macht hat. Auffallend ist, dass zwei Gebiete mit stark
dissimiliertem Diphthong vorkommen. Das eine und
grossere umfasst' Nordschonen, garrz Blekinge und
das siiCostliche Sm6,land. Das andere, das viel kleiner
ist,, urnfasst, das mittlere Halland mit, einigen lfirch-
spielen Smfi,lands und Vd,stergotlands. In dem da-
zwischenliegenden siidhallelndischen Gebiet diirfte der
schwach dissimilierte Diphthong urspriinglich sein.

Das siidhallelndische Primd,rmaterial ist' verhd,ltnis-
melssig alt und sehr zaverLd,ssig.

Der Kontrolle wegen ist, das Wort' kdl 'Koh-l'
(< kal) untersucht' worden. Dieses Wort ergibt das-

selbe Bild wie gd,, wenn auch die Belege etwas spd,r-

licher sind.
Die Lcisung des Problems d.er zwei Gebiete geht

aus einem Vergleich mit d-er Karte des Wortes lr,and,

(Karte B) hervor. Dieses Wort, hat, Diphthong in
tr{ordschonen, garrz Blekinge und im siidcistlichen
Smfi,land. Dagegen fehlt Diphthong im mittleren
Haltrand. Dieses dtirfte so z1r erkld,ren sein, dass die
starke Diphthongierung in lIalland jiinger und
autochthon ist,. Als die std,rkere Diphthongierung der
d-Produkte in IIalland. begann, war der gedehnte
Vokal des Worte s hand, dort, schon wieder gekirzt,
und die Voraussetzungen einer Diphthongierung in
M/rirtern dieser Art waren nicht mehr vorhanden.

Ilierrnit kann die Diphthongierung der a-Produkte
in verschiedenen Gebieten in Yerbindung mit der
oben aufgestellten relativen Chronologie gesetzt, wer-
den" Die Diphthongierung ist in einigen Gebieten
d,Iter, in anderen Gebieten jtinger als Moment 9.
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T)tu Entwicklung des urspr. kurzen a folgt in d.en

l-, allerrneisten schwedischen Mundarten anderen
Linien als in der Reichssprache. Eine iibersichtliche
Darstellung der Entwicklung des kurzen a in den
verschiedenen Worttypen der schwedischen Mundar-
ten fehlt noch. Ftir viele kleinere lVlundartgebiete sind
Vorschlei,ge z:uir Erk1elrung der Sonderentwicklungen
vorgelegt worden. Diese leiden aber leider oft darun-
ter, dass Material aus hinreichend grossen Mundarb-
gebieten den Forschern nicht zar Yerfligung gestan-
den hat,.

Auoh das siidschwedische Ifntersuchungsgebiet ist
zaklein, um endgiiltige Losungen vieler d.er Frobleme
geben zu konnen, die mit der Entwicklung des k:urzen
a verkniipft sind. Ilier werden nur drei Wcirter dar-
gestellt, u.nd zwat lampa 'Lampe', gata 'Strasse' und.

fara 'fahren'. Sie sind" erwd,hlt, weil sie in gewissen

Teilen des Untersuchungsgebiets dieselbe Entwick-
Iung wie in d.er Reichssprache, in anderen Teilen aber
eine abweichende durchgemacht haben.

Das erste von diesen Wortern, lampa, ist langsilbig,
d steht vor einer von d.en Konsonantengruppor, rror
denen a in gewissen Mundarten velarisiert' worden ist,
und vor denen der a-Yokal in gewissen heutigen
Mundarten lang, in anderen dagegen kurz ist.

trn Siidschweden hat das Vflort lampa palatales a in
einem ostlichen Gebiet und velares in einem west-
Iichen. Am weitesten ist die Velarisierung irn stid-
lichen Halland und nordwestlichen Schonen fort-
geschritten, wo der Voka1 d,-haltig ist,. Ein d,-halbiger

Vokal kommt, auch in einem kleineren Gebiet im
Gerichtskreis Albo im ostlichen Schonen vor.

Besonders interessant, ist das Vorkommen des

langen Vokals in Siidschonen. Der siidschonische
Typus lfumpa ist ein Retrikt, das darauf deutet, dass

das ga:nze Gebiet rnit velarem Vokal ged.ehnten Yokal
gehabt hat,, dass dieser Yokal aber nach der Ve1ari-
sierung im grossten Teil des Gebiets wieder gektirzt
worCen ist.

Wigforss nimmt, (SHn' 24q an sicherlich ganz
richtig - dass die d,-haltigen Vokale bei der Kiirzung
des q, entstanden sind. Es liegt kein Grund. fiir eine

Annahme vor, dass a ortlich so frtih gedehnt worden
ist, dass es die Entwicklung d, > A mitgemacht hat.

Die velare a-QuaHtet kommt auch ausserhalb des

siidschwedischen Gebiets vor d.er Konsonantengruppe
nxp vor. In Yristergotlands folkmel I B stellt Gcitlind
das Wort, llamp(a) 'Ilanf' kartographisch dar. Dieses

Wort, hat velares a teils in den westlichen, teils in den
ristlichsten Teilen der Provinz, wd,hrend palatales o,

vor allem in den mittleren und nordlichen Teilen der
Provinz vorkommt. Velares o, ist, auch in Bohusluin
(Skee, Sorbygden), Dalsland (Artemark) und den
westlichen Teilen Vd,rmlands (Kaltstenius, Oversikt
civer Vd,rmlands svenska dialekter 116 f.) vorhanden.
Auch im llauptteil Ostergotlands liegt velares a in
dem einschleigigen Material vor.

Wie oben betont wurde, hat' die Dehnung des a
verschieU.ene Verbreitung vor den verschiedenen, im
Moment 5 erwd,hnten Konsenantengruppen. Im stid-
schwedischen Gebiet, ist das velare a z.B. viel ostlicher
in den Wortern akta 'hiiten', arel 'Achse' und amel

'schultef (die Karten 34-36) als im Wort lampa
gedrungen. Im Inf. kasta 'werfen' reicht, das velare
a ebenso ostlich wie in den drei Wcirtern mit lo-Yer
bindungen. Der fnf. lcasta hat, langes, velares o, in
ungefeihr demselben Gebiet, wie lampa.

Die Verhd,ltnisse dd,nischer und nordgotischer
Mundarten zeigen, dass die Dehnung und Velarisie-
rung des q, rror gewissen von d.en im Moment 5 er-
wd,hnten Konsonantengruppen am ehesten siidwest-
skandinavische Erscheinungen sind. Vor anderen von
den genannten Konsonantengruppen liegt velares $
z.B. auch im nordlichen Svealand. und Norrland vor.

Oben ist die siidschwedische Yelarisierung d"es o,

als die tr'olge einer Dehnung dargestellt'. Es muss hier
betont, werden, dass Velarisierung eines a aach durch
andere Faktoren hervorgerufen werden kann. Un-
mittelbare Velarisierung durch die Qualitrit d.er um-
gebenden Konsonanten kommt in gewissen Mund-
arten zwelfelsohne vor.

Bei der Darstellung ist, keine Riicksicht auf die
Yerhei,ltnisse in der unbetonten Silbe genommen
worden.
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Wf d,hrend gewisse Konsonantenverbind ungen eino

W Dehnung d.es d und einen tibergang g ) q,he'
wirken konnen, ist, and,erseits die Dehnung von d,

in karzer Wurzelsilbe bisweilen so lange verzogert

worden, dass die Velarisierung g ) @ ausgeblieben

ist. Diese Erscheinung ist Yor allem Yon Wigforss
(SHX' 188 ff.), Gotlind (Vtrlstergotland.s folkm6,l 1:

93 ff.), Hedstrom (Ordstud.ier TI: 52 ff .) und Are-

skoug (ANf' 67:115 ff.) behandelt worden" Es ist
d.argelegt worden, dass die Dehnung d.es d friiher in
einsilbigen als in zweisilbigeir Wortern eingetreten

ist,, und dass die Dehnung vor f oder daraus entwickel-

tem d spd,ter als rror anderen Konsonanten eintrat.
IInd endlich ist - vor allem Yon trIed.strom - betont
worden, dass ein yorausgehender, palataler Konsonant
(g, k) der Yelarisierung g ) q, entgegengewirkt hat.

Die Formen gd,da und gdta liegen in einem grossen

zusammenhd,ngenden Gebiet' Yor, das nicht nur
Schonen, I{alland, Westblekinge und Westsmfi,land

sondern auch beinah e garrz Vri,stergotland und. Bohus-

ld,n umfasst,.
Im Wort, gata'strasse' liegen alle d"ie d.rei Faktoren

vor, rron denen ein jed.er die Velarisierung direkt, oder

indirekt, verhindert,. Es heisst, z.B. gdda'Strasse' aber

gdba'gaffen' in Westbtekinge, Nord-ostschonen und. in
grossen Teilen IIaIIands. In West,- und Siid,schonen

dort liegen im Siiden gdda und gdua, im Westen da-

gegen oft gd,da aber gd,ua Yor. Das Wort prata 'reden'

heisst, prfud,a in gewissen Gegend-en, wo gdda vor-
kommt,, prd,da in anderen. Das einsilbig" Wort mat

'speise' heisst rnyd im garrzen Gebiet wo gdda Yor-

kommt,. Palatales a kann jed.och in einsilbigen Wor-
tern vorkommen. ES heiSst, Z.B. sgd 'SaSS' und gqd

'vermochte', bzw. set, gqt in grossen Gebieten" (In
starken Verbformen spielt das System eine grosse

Ro1le. Daza kornmt,, dass Verben ofter als Substan-

tive und Adjektive in den nordischen Sprachen in
verhd,Itnissmeissig unbetonter Stellung stehen" Dieses

bewirkt, dass Cie starken Verbformen nicht ohne

weiteres als Produkte ,,norm alef' Lautgesetze be-

trachtet, werden konnen.)

Zwei n'aktoren, neimlich t (d,) und" die Zweisilbig-
keit, haben also die Silbend.ehnung verzogefi' und. da-

mit, auch die Velarisierung des Vokals im Wort, gata

verhindert. Und d-er dritte Faktor, der prd,vokalische

Palatal, hat vielleicht sogar eine palatalere Aussprache

d.es Vokals beford.ert. (Vgl. den Kommentar der

Karte 40.)

Bei der kartographischen Darstellung des Wortes
gata ist, desgleichen der unbetonte Vokal beachtet
worden" (Der wurd"e im vorigen bei der Darstellung
in der Regel nicht' beriicksichtigt'. Eine Ausnahme

bild"et das Wort bond,e, in dem ein Zasammenhang

zwischen Apokope und Quantitet vorhanden war.)
Der unbetonte Vokal ist auf Oland regelmd,ssig apo-

kopiert worden" Ein unbetontes -0u (-u) Iiegt, in drei

Gebieten vor: im nord-ostlichen SmA,land, im siid'-

westlichsten Schonen und in den Grenzbezirken zwi-

schen Schonor, Blekinge und Smfi,land. In den erst-
genannten Gebieten ist, der unbetonte Yokal durch
eine regelmd,ssig Schwd,chung -a ) 'ai -a entstanden.

Im letztgenannten Gebiet geht' -€u auf -u zuriick; die

X'ormen gdd,a, gQta, gdtagehen nd,mlich auf Cas. obl. gd,tu

zuruck Siehe hieriiber Lech, Skfi,nemfllens bojnings-
ld,ra 29 und Swennirg, tr'olkmfi,let i Listers hri,rad. 478.

\ fo" dem fnf. fara 'fahren' liegen in den siid-

Y schwedischen Mundarten drei Typen Yor: Idra
ldro und. f hra. (Die Schwd,chungen der schwachto-

nigen Sitbe werden hier nicht beachtet.) Der lebzt-
genannte dieser drei Typen ist in vielen llinsichten
der interessanteste. Swenning (Folkm6,Iet, i Listers
hei,rad L22) und Gotlind (Veistergotlands folkmfi,l
L: 253) haben angenommen, dass der Vokal des Inf.

f iera von umgelauteten n'orrnen des Prd,s. Ind. Sing.

herriihren. Diese These kann, wie Iledstrom (Ord-
stud.ier II: 55 f.) betont,, nicht richtig sein. Der Typus

f hra muss mit dem Typus tdro zusammengehalten

werden und hat sich entweder daraus oder aus dem

kurzsill-rigen Typus fd,ra iiber ffura lautregelmd,ssig

entwickelt. Dieses kann sowohl auf systemologischem

a1s auf dialektgeographischem Weg nachgewiesen

werden.

t1
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Wenn man zuerst eine syst'emologische Betrach-
tungsweise anlegt, findet man, dass sowohl -q,r und
-gr wie -ffir ei,lterem -d,r auch in anderen Wcirtern als

fara entsprechen kcinnen. Vor allem muss das Subst.
par 'Paar' (pOr, ?er, p@r) erwd,hnt, werden (Hed.strcim

a.a.O.). Da das Wort, pfrr umgelauteten Vokal un-
moglich enthalten kann, ist, es methodisch das Rich-
tigste, eine andere, den Worten), pa,r und f ara gemein-

same Erkkirung ztt suchen. Iledstrcim hat hervorge-
hoben, dass die beiden Worter im Satz unbetont, sind"

Das Wort f ara ist ausserdem zweisilbig, infolgedessen

hat es unyelarisierten Vokal in grcisseren Gebieten als

das einsilbige par.
Diatektgeographische Tatsachen sprechen stark ftir

die Theorie, dass sich ffura aus fdro oder fd,ra ent-
wickelt, hat. Das Wort wird f &ro in einem zusammen-

hd,ngenden Gebiet ausgesprochor, das Westsm6,land.,

den grossten TeiI Ilallands und ein zentrales Gebiet
Vd,stergdtlands umfasst. Daza kommt, ein geringeres

Gebiet, in Blekinge. Das grcissere Gebiet, wird im
Norden, irn Westen und im Stiden von Gebieten mit

tdno umgeben. (Die Karte 40 sollte im Vergleich mit
Gcit1ind, Yristergotlands folkm6,l 1, Karte 58 studiert
werden.) Nur im Osten grenzt f dra an f dra-

Der tr'aktor, der die Entwicklung a ) @ bewirkt
hat, ist, naturlich das r. Die hier behandelte Palatali-
sierung lror r hat mehrere Parallelen. Der auffallend-

Form kommt in den meisten Mundarten in Blekinge,
Sm6,land, Ilalland und Vd,stergcitland vor. fn Schonen

lautet, das Wort, in der Regel kqr. Wie schon Kock
(Svensk ljudhistoria 3: 69) hervorgehoben hat, deutet
d.er uner.weichte anlautende Konsonant in lcar dar-
auf hin, d.ass Ciese Form aus unumgelautetem lcarl,

entwickelt ist,. In lcarl ist die Palatalisierung q, > @

vor r durch den prd,vokalischen Palatal erleichtert,"
(Vgl. die Erkld,rung Iledstrcims, Ordstudier II: 59 zu

der Entwicklung gd,ti,n 7 gfulan u"d,.)

fn den siidschwed.ischen Mundarten besteht ein
Ilnterschied zwischen kar (od.er lcur) 'lVfann' und kqr
'Bottich'. Die verschiedenen Yokalentwicklungen
hd,ngen sicher von den Quantitd,tsverhelltnissen ab.

Das Wort karl war urspriinglich langsilbig, kar
'Bottich' dagegen kurzsilbig. Die Voraussetoungen
d,er Vokaldehnung waren friiher in kdt als in kd,rl

vorhanden.
Diese IJmstd,nde sprechen dafiir, dass der Vokal in

fara, pfrr und lcarl z,vr Zeit der Palatalisierung kt;rz
war. fn fara und pfrr hab die Kirze in unbetonter
Steltung bestehen konnen, in karl ww der Yokal d.er

Wortstruktur wegenkurz. Dagegen scheint es schwie-
fig za beweisen, dass der Vokal bei der Patalisierung
schon gedehnt worden war.

Sobald der gemeinsamme Ilrsprung d"er Typen fdra
und fhra gefunden ist, tritt stattd.essen die d,ltere

Verteilung zwischen X'ormen mit palatalem und
velarem Vokal in den Yordergrund, und es wird
leichter, die Wcirter fara und gata za veirsleichen. Es

ergibt sich dann, dass die Velarisierung des gedehnten

a in einem grosseren smfi,ki,ndischen Gebiet in gata

als in fara eingetreten ist,. Dagegen hat der palatale
Vokal weitere Verbreitung in gata als in fara in den

westschwedischen Gebietor, die hier nicht' d.arge-

stellt werden.
In sowohl gata als fara hat die Zweisilbigkeit zlrr

Bewahrung des palatalen Yokals beigetragen; wahr-
scheinlich ist die Dehnung des d, funher in einsilbigen
als in zweisilbigen, kurzsilbigen Wcirtern eingetreten.

T gata hat ausserdem die umstehenden Konsonanten
in verschiedenen Weisen den palat,alen Vokal be-

giinstigt; in fara hat dagegen die oft, vorkommende,
unbetonte Stellung irn Satz die Silbendehnung dane-

ben verspd,tet, und dadurch palatale Qualitd,ten ge-

fcirdeit,. Eine weitere Palatalisierung des palatalem a

ist in gewissen Gebieten durch das nachfolgende r
gefordert, word.en.
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fl in bedeutender Teil d.esjenigen reichsschwedi-

J I , schen Wortschatzes, der langes betontes e ltat,
weist in gewissen Mundarten Gcitalands einen Diph-
thong o?, ffi?, 0k u.d,. auf. Unter den Erbwortern gilt
dieses rror allem fiir die Wcirter, die einst urnordisches

ei, gemeinaltnord.isches wd enthielten. tiber den IJr-
sprung dieses Diphthongs sind zwei, miteinander
unyereinbare Theorien aufgestellt worden. Nach der

einen, die Primd,rhypothese genannt,, ist' der gemein-

altnordische wi,-Diphthong im stidschwedischen Ge-

biet bewahrt worden. Es ist, dabei a,ngenommen wor-
den, dass gleichartige Diphthonge, die in Wcirtern
anderen Ursprungs vorkommen, analogischen Ur-
sprungs sind. Nach der anderen Theorie, die Sekun-
drirhypothese genannt,, ist gemeinaltnordisches rud in
garrz Slidschweden ztr A monophthongiert worden"

Spd,ter sind dieses lange e und andere ) zttr selben Zeit'

vorliegende e-Laute rron derselben Qualitei,t diph-
thongiert, worden.

Am ausfiihrlichsten sind die a-Diphthonge rron J"

Swenni^g in I-Itvecklingen arr samnordiskt wd i syd-

svenska m6,l (1909) behandelt, worden. Swennittg
schliesst, sich d.er Sekundnlrhypothese dL, und die

Grtinde, die er vorbringt, miissen filr Beweise gehalten
werden" Gegen Swennirg hat sich Gotlind (Velster-

gotlands folkmfi,I 1.: 294 ff.) aus :urtzltreichenden Griin-
den d.er Primd,rhypothese angeschlossen. Die Theo-

rien Swennings sind von Wigforss (SHX' I33 ff.) und
Hedstrom (SSFM 100 ff .) akzeptiert, worden.

Das Wort' sten 'Stein' hah gemeinaltnordisches ui,

enthalten und die Entwicklung des Wortes ist, regel-

rrd,ssig gewesen" Die Karte sollte im Vergleich mit
der Karte 75 in Gotlind, Vd,stergcitlands folkmfl,l l,
studiert werden.

Die Lautentwicklung der Diphthongworter hat
I{edstrcim grtindlich durchgearbeitet. Die Auffassung
der Entwicklung, die hier vorgelegt wird, stimmt in
gewissen aber nicht, allen Hinsichten mit der IIed-
stroms iitrerein.

tiber die ersten Stufen der Entwicklung (e > g? >
e,? > @il sind aIle einig. Eine Sonderentwicklung
oog ) ap (> g) ist, II.&" im nordwestlichen Schonen

und in Teilen lron Ilalland und dem westlichen Sm6,-

land eingetreten. In zwei halleindischen Gebieten
liegen stapn, stmpn und stotnyor. Diese Gebietewerden
von Gebieten mit stagn umgeben; im Siiden wird
jed.och stapn rron stapn durch ein Gebiet mit stagcn

getrennt,. Dagegen fehlen in llalland alle Spuren von
stopn u.d,. Es scheint, aus dialektgeographischen Griin-
den das wahrscheinlichste zu sein, dass sich stagn in
Ilalland iiber stagn ztt stogn durch Yelarisierung
gewandelt hat. Die Form stay,n diirfte sich aus stapn

durch eine Velarisierung entwickelt, haben, welche die
zweite Komponente des Diphthongs betroffen hat.

lektgeographischen Griind.en auch im nordcistlichen

Schonen yorausgesetzt' werd.en. Ein Typus stuun,
stwwn a.d", der in Vd,stra Goinge vorkommt, und. in
den letzten Jahrzehnten z:urn Teil von a,k u.fr. rrer-

drd,ngt, worden ist,, diirfte ebenso wie staq;n durch
Velarisierung der zweiten Komponente entstanden
sein.

In den siidlichen Teilen von Lister und Brd,kne

kommt eine Variante og (0U, sk v.z[.) mit, labialisierter
erster l(omponente vor. In Mjdilby im siidlichsten
Teil Listers ist die erste Komponente nur schwach
labialisiert und liegt phonetisch zwischen @ und &.

Der Typus 01, ist zweifelsohne aus re2 enbwickelt, ihre
Verbreitung berechtigt aber nicht allein die Annahme
trIedstrcims, d.ass eine Form mit, schwach labialisier-
ter, erster Komponente sowohl ok als d-en Yarianten
mit labialisierter zweiter Komponente (aW, @W u.ii,.)

zaglnd.e liegt. \Mie schon Swennirg gezeigt, hat,
kommt die Schreibung dd oft in Krcigers Dialekttexten
aus dem 18. Jahrhundert rror, welche die Mundart, des

Kirchspiels Vinslciv in Vd,stra .Gciinge reprd,sentieren.
Die Aussprache ist nun a,k in Yinslciv. Yermutlich
hat die Entwicktrung ug ) og, a,k verschiedene Wege

gehen kcinnen.
Der Diphthong hat nicht dieselbe Yerbreitung in

allen Wortern, die gemeinaltnordisches @k enthielten"
Diphthongierte Formen des Wortes bred, 'breit,' (mit
wegfallendem d,lterem d) kommen z.B" auch in Siid'
ostschonen vor" Vielleicht ist der Diphthong da zum

r.5
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Teil auf andere Weise entstanden. (Siehe Areskoug,
Studier over sydostskanska foikrnal I: 56 ff ")

ie oben erwuihnt rvurde, betraf die mittelalter-
liche Diphthongierung nicht nur o, das aus

gerneinaltnordischem ad entstand.en war, sond.ern

anch e wttt dersellcen Qualita,t aber von andet'em LTr-

spruns. Diphthong liegt z.B. in mehr od.er weniger
kreschrankten Gebieten auch in Wortern wie herde

zwev letztgenannten lYorter behan delt w-err1en"

Die I(ar:te d.es Wortes se ist der Karte des Wortes
sten sehr d,hn1ich. AJ:r,veichungen kommen jedoch be-

sonders in drei Funirten vor. Im mittleren Smalancl"

hat der Diplrthong geringere Yerbreitung in se als in
sten; in den ostlichen 'I'eilen des Ilntersuchungsgebiets
liegt r,-Vohal in se vor; im siidlichen Halland fehlt der
Diphthongtypus cty im Wort se. Die Abwesenheit

einfachsten atrs eine lTo1ge der AuslautstetrlLlng erklflrt"
Die Verhreitung der Diphthongierung und die IJnt-
wicklung zu d erfordern r:ine ausftihrtrichere Darstel-
nung, alcer zuerst rrruss das Wort l'iebehelndelt werd.en"

Li,e hat die Irorm li,a nordlich rron einer Linie La-
hotrm-Karishamn, d.h. in ganz Smaland, auf garez

0land, in Blekinge ausser dem Gerichtskreris Lister
und im aliergrossten 'I'eil llallands. Im ncrd.lichste;:
E[a1land ist jedoch eine trtrorm le zwejmal angetroffen"
Siidlich von der Linie Lahohn-Karlshamn sind diple-
thongierte Irormen von clerselben Qualiteit und. mit
derselben Verbreitung wie im Wort ,se vorhanden"
Siidtrich von d.ern Diphthonggebiet liegt dcr TSrpus lg

volr, Cer ein genaues Gegenstiick im l)dnischen hat"

Wigforss hat in l{arnn och Bygd 6 gezeigt, dass ein

gemeinaltnordisches A in Stellung vor Yokal in d,er

ostnordischen, vorliterarischen llntr,r.ichiung e > ffi
nicht rnitmactrrte sondern als e fortbestanC" trMenn der
folgende Vokal nicht wegfietr, entrvickelte sich ein
solches e schon zu Beginn cles 13. .lalrrhund,erts r,u.

o irn grossten '1'ei1 des schwedischen Sprachgebiets"
Hine lJrscheinung, die in der wissenschaftlichen

T,iteratur ,nLrr fliichtig krehandelt r,vorden ist, ist d-er

Wegfall von cL als zweite l{ornponente cler I{iatus-
verbindung eo,, z.B. in seu 'sehen' und prea,(r) 'drei'"

-[]er Wegfaii ist schon in Flandschriften a,us denl 13.

J airrh unclert d.es Schonengesetzes und d-es eilteren

Viistgotagesetzes loelegt. Anderseits besteht d.as ent-
sprechende -a otL in norr-lostlicheren Queilen aus dem

L+" ,E-ahrhundert. ("Siehe u.a" I(ock, Svensk ljudhisto-
ria 5: 68 ff .).

Die Karten cler Worter se und l,i,e (von clenen die
netztgenannte hier nicht dargestellt wird) zeigen, wie
sich zwei Sprachvereinderungen im slidschrvedischen
Gebiet begegnen. Vom Nordosten kommt die trnt-

in der I{iatusverbindung -eu. Es ist r,vahrscheinlich,
dass eine ungestorte Entwicklung seu ) stu d.ie Linie
I-,,aholm-Karlshamn hiltte en'eichen konnen. So 'weit,

ist die entsprechende Entwicklung in li,e vorged.run-
gen" (Der Nom. 

.[,ie 
diirfte von den Cas. obl. und von

Zasarnmensetzungen abhdngig sein, der IJbetgang
isb irr der tr'orm l,eu einsetreten.) Siidlich von dc,r ge-

nannten Linie fehlen alle Spuren der Entwicklung

aber d;e Linie Mo-I(arlshamn schon vor dern l]her-

der Wegfall weiter gegen Nordosten gedrungen. Das
durch den Wegfall von -a, bewalrrte Z wurde vcn d.er

Diphthongierlur g betroff en.

In Veistergotland haben die Diphthongformen d.es

Wr:rtes se Cieselloe Verbr:u:itung wie dit: des lYortes
sfien" ]dordlicle vom Diphthonggelcie', ist in \riister-
gotland die Forrn se vorh anden. Der \Vegfall von {x,

F-olgerrcle relative Chronologie kann fiir Siidr,vest-

smA,land aufgesteiit werden:

I " Ube*gang O > ct inWortern wo e nicht im l{iatus
stancl.

2" Wegfall von -a Yt sea.

3^ 'Uhe*gang von fortbestandenem -em zwt -Ca im
Wort, 

-!,i,e"

4. Diphttrrongierung von el.
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er lange a-Laub der neuschwedischen Reichs-
sprache ist sehr ungleichartigen Ifrsprungs" Von

a, <'aschw . & <gemeinaltno rd. d (rita,kisa); ti laschw.

fn gewissen von den erwd,hnten Wortern ist in Siid"-

schwed.en teils ein geographischer Wechsel Monoph-
thong : Diphthong, teils auch (it den Monophthong-
gebieten) ein geographischer Wechsel d,: fr vorhanden.

Die Problerne der stidschwedischen trntwicklungen

die in irgendeiner Period.e langes ffi enthalten haben,

sind. von einer Reihe X'orscher beriihrt worden. \Yig-
forss behandelt in einem Exkurs in SHX' (154 ff.) die

d,lteren fu, ffi der schonischen Mund.arten und ist
geneigt,, eine von trbbe Tuneld vorgelegte Ilypotheso
za akzeptieren, dass sich alle schonischen @, die %1&

einer gewissen Zeit' trang waren, za 0 entwicketrten.

I{ier wd,re die Entwicklung der siidschonisahen Mund-
arten stehen geblieben, wd,hrend sich das neue nord"-

schonische d zueinem Diphthong entwickelt hdtte, der
rnit dem Diphthong des d,lteren E ledoch mfeh& 217-

sammenfiele. I{achdem er das Material griindlioh
erortert, hat,ld,sst Wigforss (S. 170) aber die X'rage

einesaI1genteinennord.schonischeniibergangs@>
offen. Die Hypothese Tunelds wird von G. Bergman
in der Arbeit I)tvecklingen arr samnordiskt Z i svenska

spr&,ket ( 1 92 I ) akzeptiert,.
Das nordschonische Diphthonggebiet der Wtirter

lcna und kisa, heingt geographisch mit entsprechenden

btekingischen und smA,kind,ischen Gebieten zus&m-

men. In seiner Arbeit tr'olkmA,Iet i Listers hd,rad setzt
Swenning voraus, das der Diphthong in derartigen
\Mdrtern auf @ zurickseht,. Hedstrom legt in einem.

Exkurs in SSFM (XLV) dar, wie ti,lteres kurzes und
Ianges @ im siidlichen Sm6,land" diphthongiert, wird"
Swennirrg und I{edstrom nehmen dad"urch indirekt
Abstand. von Tunelds Annahme einer nordschonischen

Wei,hrend noch Lech (Skfi,nern6,lens bojningslilra 40;

[925) d.ie Hypothese Tunelds ftir die nord"schonische

IVfund,arten akzeptierte, weist, Gosta Sjostedt im Auf-
satz Det nord.ostskA,nska d.ialektomrf,,d.et (AI{X' 59:

67; Lg44) diesen Gedanken zuriick und behauptet
kategorisch, dass d"ie trntwicklung in Nord.schonen

Argumente"
Wri,hrend die smfi,Ieindische und. westblekingische

Diphthongierung von ffi ausreichend wenn auch

sohwer tiberblickbar durch Swennirg und l{ed"strom

hehandelt worden sind", erford.ern die Entwicklungen
von & und" & aller schonischen lVlund.arten eino

weitere I)ntersuohung "

ntrier werd.en nur die \Morter lcnd, 'Knie' und. ata
oessen' kartographisch d.argestellt,. Zum Vergleich
sind. auoh die Worter fd'Vieh' und. lasa'lesen' unter-
sucht word"en, und" das Resultat sei hier erortert.

Das Wort lcnri wird im nord.iistlichen Schonen, in
ga,rlz tslekinge mnd" im siidostlichen Smfl,land diph-
thongiert,. Das Prod"ukt ist @k, e?, a,k geworden. I{ur
in einem kleinen Gebiet' in Viltand. im nord.ostlichen

Sohonen Xiegt ein velarerer Diphthong nk .vor. Ortlich
kommt in Sm6,land eine Monophthongvariante lonq,

vor, d.ie, wie }Xed"strcim gezeigt hat', auf ein r.[,Iteres

Fcnap u.ffi" zarackgefiihrt werd.en kann. I{ur scheinbar

wird. d,as Diphthonggebiet durch ein monophthongi-
sckres ltna-Gebiet geteilt. Die X'orm knudiirfte im mitt-
neren Blekinge die postdialektale Stufe reprd,sentieren.

Ausserhalb des angegebenen Diphthonggebiets liegt
sporadisch lcnwp t).d," mit, einem im Auslaut, entstand.e-

nen Gleitlaut vor" Die X'ormen sind" in der Regel auf
der Karte markiert,, miissen aber historisch auf
andere Weise als die Formen d.es oben angegebenen

Diphthonggebiets beurteilt werden.
Die im nordosttrichen Sm6,land und auf dem nord-

Lichsten Oland vorkommend.en Formen kng und knA

dtirften sekundei,r a,us knw entwickelt' sein. Daneben

Iiegt lcng nur in einem zltsammenhd,ngend.en Gebiet
im siid.ostliohen Schonen rror. (Es wird. d"abei Yon

einem etnzigor, vielleicht unrichtigen Beispiel in
I{ordwestschonen abgesehen. )
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Von dem Subst. fA, das in den Sammltlngen des

Mundartforschungsinstituts auff allend selten vor-
kommt, verteiien sich Monophthong und Diphthong
ebenso wie im Subst . ltna. Dagegen hat der e-Vokal
weitere Verbreitung krei t'A, er komrnt in gaLZ Stid-
schonen vor - stidlich von einer Linie, die vom siid-
lichsten 1'eil I{arjagers im Westen l:ur Grenze zwi-
schera Albo und. Gards im Osten geht.

ie Worter kno und fe enthielterr gemeinaltnor-
disches e., die lVorter cita 'essen' und kisu'Iesen'

dagegen e" Das Verb a,ta hat im wesentiichendieselhe
Diphthongierllng wie lcruri durchgernacht. (In Villand
kommt jecloch sporadisch eine velarer:e Variante vor")
Auch irn smaldndischen nfonophthonggebiet folgen
sich lcnri trnd. ritcr, im wesentlichen.

Im westlichen Sohonen weicht uta dagegen vollig
von knu alc. Der e-Vokai kornrnt neirnlich nicht nur in
Stidostschonen sondern auch in ganz Westschonen, ja
sogar ir:r Stclharlla,nd vor. An der Grenze zr,vischen ido
und" Diphthongformen kommt in l{ordschonen oft
ein Typus dtCa vor. Ins ist nicht ga:nz klar, ob rJiesen

Typus cLort genuin ode*" postdiatrektal ist.
ndan bemerke einige ostliche Reliktformen jfuta, rnit

gelcrochenern Yokal"
Der Xnf . lascr, (hier: nicht Cargestellt) hat ungefzi,hr

d,enselben lArecirsel zwischen Diphthongen, e- und
rc,-Normen wte fa,.

Kein trl'orscher hat angenommen, d"ass d.er gemein-
altnordische e-Voka,l solcher Worter wie knri, f A,

ri{;u und. lustt in 
"S 

{id-schweden unvereindert forthe-
stand.en hat. AlIe sprachgeschichtlichen Ilmstzinde

e > &. Die Kart,en gestatten eine reltr,tive Chronologie
der folgend.en ltrntr,r.iclclungen"

Die beinahe vollig identischen Diphthongierungen
der Worter lcrtC, l,n, ata, l,risa setzen voraus, d.ass die
vier Worter qualitativ und quantitativ gleichartige

Yokale z,Ltr Zeit der Diphthongierung gehabt hahen.
Im Wort ci,ta kann eine besonders frlihe Anlautdeh-
nung eingetreten sein, aber cler Vokal des Wortes
lrisa ist z,ur ZerL der allgerneinen Dehnung der kur-
zen Wurzelsilben ged"ehnt wcrden. Dieses ftihrt daza,
dass die Diphttrrongierur:rg der Eenannten lYorter spei-

ter als die SiLlcendehnung eingetreten sein muss.

Diese Annahme wird. d.urch das von l{eclstrorn vor-
gebrachte, siidsmakindische Material trcestaltigt"

Mit aller Wahrscheinlichireit hat der Vokal vor der
Diphthongierung tlie Qualitd,t (n gehabt" trin l-Iber-

(und. in den nordrjsl,lichsten 'feilen des Ilntersuchungs-
gebiets) eingetreten und die diphthongischen lrormen
dieses Wort,es sind von monophtliongischenl flor-
men mit ru-Yokal ganz Ltyngeben. Vom dern Wort scv,d,

'GetreicLe', das in Teilen des Diphthonggebiets cliph-
thongiert ist, liegen iiberhaupt, keine schonischen e-

Formen vor.
Die Karten lassen vermuten, dass der {Jh.rgang

davon wesensverschied.en ist. Seine grosste Yer-
-breitung hat er in Wortern mit gebroctrrenem \rokal,
z"Pr"ilrit'Schritt'und eilterem b'iargh'Berg'. Die
Grenze zwischen siidlichem lienl und nrjrdlichem il*d,
fi*t geht von I{almstad irher FTd,ssleholm zar Kiiste
zwischen Ahus und Solveshorg uncl clurchquert, das
Diphthonggebiet. Der Brechungsctriphthong 'iw ist vor
Diphthongierung geschiitzt gewesen und ist dann

betroffen worden. Im Wort citu scheint die Anlaut-

aber diese ist nirgendwo ins Diphthonggehiet
eingedrungen, hochst wahrscheinlictrr weil die Diph-

tung i:n-{,cisa und fri aber \rerschiedene Verkrreitung in

fA rrnd lcna, bekommen hat, gehort zu den immernoch
ungelcisten Problemen der Entwicklung des ellteren rc"
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n Wortern mit kurzem i, in urspr. langer Wur:zetr-

silhe hat d.er Yokal als i im nordlichen Svealand
fortbestanCen, wenn nicht besondere f'aktoren eine

Offnung bewirkt haben. In siidiicheren Gebieten mit
einern wichtigen Zentram in Veistergotland. ist dage-

gen ein d geoffnet, worclen, wenn besondere tr'aktorell
eine Offnung nicht verhindert haben.

Gmnd.legencl f ij.r d.as Studium der Entwicklung'vorl
il in Sr.ealand und Teilen Gotalands ist Hesselmans
lilassische Arbeit De korta vokalerna i och y i sven-
skan (1909). Irtlr Grjtaland geben die grossen mono-
graphischen Arbeiten von Wigforss, Lindroth, Hecl-
strorn, Gertrud Arestrrog, Swenning, Gotlind u.a" \vert,-

votrie Beitr:ige. l\{an hat gefund.en, dass d"ie Offnung
des o tn lan"qer Wurzelsil]ce von den umgelcenden I(on-
sonanten Sieregelt wird, und dass verschiedene Worter
sehr ungleiche Bilder darbieten.

Der Wechsel zu,ischen fi,sk und fesk 'Fisch' in
Svealand und Gotaland ist von Wess6n auf Karte 5

seiner Arbeit \rara f olkrn.i,l sehr tibersichttrich d ar-
gestellt," In Cen letzten Attflagen werden gewisse er-
ganzenc'le Auskiinfte iiber schonische Yerha]ltnisse
hinzugef iigt.

IJei d-er Darstellurng d.er Karte 45 sind die im Pri-
malrmaterierl vortriesenden Yokalzeichen ftlr d.as gar:r,e

Ge.biet ausser Sticlschonen 
'trreachtet worden. In Stid-

schonen hat clas Privniirmaterial die lformen fs,f und

f,! ocler (irrr Stidwesten) futJ1 und fru|f. De]: Wechsen

zwischein ?, und. e scheint hier nur von den verschie-
ctenen orthographischen Cewohnheiten der Exploa-
toren abzuhe[ngen. Eine Darstellung des Wechsels
?, N b tla d"iesem Gebiet w{irde ohne sprachlictrre Rele-
vawz sein. Im il.brigen GeJ:ieten wird zwischen fus'{c,

fusfu, leslc und f c,,tsk geschieden. Offenere Varianten
sind. nicht vorhand.en. Die Karte zeigt' einen Wech-
sel von nicht allein sprachlicher Art, in grossen Teilen
von Nordschonen und Ostblehinge. If,ntweCer liegt
hier eine Latibirde der Aussprache vor, oder d.as

Phonem wird" so realisiert, dass es nicht ohne weiteres
mit eirrern lron den vorliegenden phonetischenZeichen
wiedergegeben werden kann"

Die Offnung des Yokals im Wort fi,sk'scheint von

einem aus Vd,stergottrand kornmenden TmpuXs ah-
hri,ngig zu sein. Die Offnung kommt im nordostlichen
Smfi,land und" auf Oiand" nicht vor) und n.ur in he-
schrri,nktern Umf ang hat sre t{ordschonen und. Blekinge
erreicht. End.lich triegt irn s.iidlichen und mittleren
ItraXtrand" ein Wechsel zwisahen e u.nd geschiosseneren

Vohalen votr"

Wie die Vokaloffnung vorl Cen urngebenden, be-
soncl"ers nactrrf otrgenden I(onsonanten abhalngt, geht,

a,us einern Vergleicle zv,rischen der Karte 45 und. den
Karten 2-5 hervor.

Ein Frohtreyrl, v,rt d.essen Losung die Karte des \Yor-
tes f dsk nur geringe BeiLrei,ge gitrlt, ist wre weit a u"nC o

versotrried.ene Fhonerur.e syneholisreren" $fan firad.et,

darss in gewissen Teilen von SnLf,,trand. und Blekinge
ein Wechsetr e : ?, in d.erselben Stellung einen Bedeu-
tungsuret,erschied. hervorruft. Bieses gilt z.B. dena

Wortpea,r sle,ry, 'schXecht': s{,rry, 'Sch}eim' in BXekinge.

E'is-lt gehort nicht v.,tt einem derartigen Paar, aher es

sei erwiilhnt, d"ass rJ.as Wort pds.{c 'Peitsche' in grossen

Gebiet en poslc heisst, wo f oslc als f eslt ausgespnochen

wird.
Wenn wir auch aus sotrctrien Grtind.en annehmen

konnen, d.as f eslc ein and.eres Fhonerrr als fasfu enthillt,
blei'bt dle tr{rage ttotzdenr unbeantwortet, r,vie der
?'ypus fusk in phonematischer Hinsicht heurteilt
werden soII. Es ist zuweilen schwierig, od.er unmog-
lich, phonoXogische unC Cianektgeographische Be-
trachtungsweisen-Ltt vereini gen.

er fnf " sdtta'sitzen' Strd-schr,veden Formen
auf, die nur in tle tern" IVIasse auf aXteres

satgcr, zwrlichgeftihrt werd.en konrlerl" Die Itarte kann
kurz so heschrie{ren werclen:

Eine lTorrn si,tu hornrnt teitrs im nordostlichen Sm&-
land und auf Nordotrand, teils im ostlichen Blekinge
mit angrexlzencLern TeiI Smf;,land.s und atef Stidoland
vor" fn OstJcletrringe wechselt si,!a mit sita und sdtru"

Die Typen sd,ta und sd,do liegen in l{ordschonen
(ausser dem rvestlichsten Teit), in Stidwestsm6,land,,

Siidhalland" und in grossen Teilen von Blehinge rror.

Der Rest Srnf;,lands uncL der osttrichste Teil d.es rnitt-
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leren Hallands hat, sbta. Der Hauptteil lXallands und
das westlichste Nordschonen hat sbda. frn siidhal-
Izi,ndischen Kiistenland und in Nordwestschonen
wechselt jedoch sb,{,a mit sida, si,fla. Und in Siid-
schonen wechselt sid,a mit sida, si,fla mit einer geo-

graphischen Yerteilung, die fiir ursprtinglich lzrt:rz-

silbige Worter typisch ist. Bei der Darstellung wird
keine Riicksicht auf die Entwicklungen der unbeton-
ten Silbe genommen.

Prd,s. Ind. Sg. und Infinitiv stimmen in den aller-
meisten Mundarten iiberein. Das Prei,s . si,tar entspricht
dem Inf. si,!a, das Prd,s. sd,dar dem Inf . si,da, u.s.w.
(Ausnahmen kommen jedoch vor, vgl. Wigtorss SHn'
3 und 20.) Yermutlich haben die zweL Formen einan-
der oft beeinflusst. Es muss voraussetzungslos ge-

priift werden, ob die mundartlichen Formen sich aus

dem Prd,s . si,tr oder aus dem trnf . si,tga regelmd,ssig ent-
wickelt haben konnen. Bei der kartographischen Dar-
stellung wurde der Infinitiv dem Prd,sens vorg ezogefl,

weil jene Form ofter belegt ist.
Wigforss hat (SHX' 20) vorgehoben, dass die Wort-

gruppe, die frtihmittelalterlichen kurzert Vokal +-t?il
enthielt, sich in den siidschwedischen Mund.arten
uneinheitlich entwickelt hat,, und dass das a des trnfini-
tivs kaum auf lautregelmd,ssigem W"g entfernt worden
ist. Nebst dem Material, das Wigforss in diesem Z:usa:m-

menhang anfiihrt, sei hier besonders auf die Karte des

Wortes brdtjas (Lindqvist, Sydvrist-Sverige i spr6,k-
geografisk belysnirg 2: 30) hingewiesen. Dieses \rVort
hat -tj- oder daraus entwickelte Lautverbindungen in
grossen Teilen Siidwestschwedens behalten, wd,hrend

k nur im ostlichen Sm6,land und auf Oland durchge-
hends geschwunden ist.

Den Zasammenhang zwischen den Prd,sensformen
und den Infinitivformen haben nicht nur Wigforss
sondern auch Hedstrom (SSI.'M 29, 36, 380) und
Landtmanson (Yelstergotlands folkmA,l 3: 65) be-
merkt.

Die halld,ndischen Formen sbfla, sifla will Wigforss

fiir ursprtinglich unbetont, halten. Die Erkki,rung
Wigforss' ist, nicht vcillig iib erzougend, seine Beobach-
tung, dass das Verb s'i,tta oft, unbetont' ist, ist jedoch
unzweifelhaft richtig.

In der Tat zeigt, der Vergleich mit der Karte 49 (Pl.

fdtter), dass sich alle vorliegenden n'ormen des Prd,s.

Ind. Sg. aus d,lterem s[;tr entwickelt haben konnen.
Grosse Parallelitd,t herrscht, nicht nur zwischen den
verschiedenen Quantitei,tstypen sondern auch zwi-
schen ihrer Ausbreitung. Die grossten Abweichungen
sind vorhanden in StidwestsmA,land, das grob be-
zeichnet' fdt:er aber se:ta,, se:ter hat', und in Teilen
Ilallands, die fdt:er aber sed,:a, sed:er haben. (Jedoch
kommt, auch fdd,,:er in Halland rror.) Die Typen si,!a,

sita, sbtra konnen nach regelmd,ssig entstandenen For-
men s{,tar, sitar, sdlar analogisch gebildet sein. Vor
Konsonantengruppe oder langem Konsonanten hat'

sich i, in den meisten smf,rid,ndischen Mundarten geoff-
net, rrgl. die Karte 45 (fisk) mit Kommentar. fn
dem halld,nd.ischen Typus sd,flar hat' Lenisierung rror
der Dehnung des Konsonanten stattgefunden. Man
muss also mit besonderer Schwachtonentwicklung
in llalland und Westschonen nicht rechnen, aber
der nordhalld,ndische IJnterschied. fdt:er : sed,:er be-
kommt eine einfache Erkld,rung, wenn man annimfri,
dass die Konsonantendehnung in si,tr in unbetonter
Stellung Yerzogeft, wurde.

In Siidwestsrndr,land wiirde si,tpa X'orrnen wie *sblp
oder *sltja lautregelmd,ssig ergeben haben. Yietrleicht
sind die Formen sdta, sltar einem Wechselspiel zwi-
schen *sltja und *s6!ar entsprungen. Das Wort, f\tter
hat dort k:urzen Yokal. Die nordschonischen Formen
sbd,a, sd,d,ar konnen dagegen auf eine regelmd,ssige

Entwicklung von si,tr beruhen, da fdtter in Nord-
schon en f qdar , f odar heisst. In kleineren Gebieten kann
sdtar jedoch regelmd,ssig entstanden sein.

Mit diesen trrklelrungenn wird also dem Prd,s. Ind"
Sg. grossere Bedeutung als friiher fiir d.ie Entstehung
des Infinitivs beigemessen.
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ei der Darstellung des Worte s ui,dya 'Weidengerbe'

ist Apokope durch besondere Symbole markiert
worden. Dagegen ist keine Riicksicht auf qualitative
Entwichltrngen der unbetonten Silbe genommen. Das

Graph em J der Legende bezeichnet auch clie Graphe-

lrle p und r, des Primd,rrnaterials, und das cL1 der Legende

entspricht sou'ohl d,1 als auch df . Die Bezeichnung

,lf kommt besonders in dem schonischen Primfrr-
material vor.

Das \\Iort ui,dju wird im siidlichen Schonen nicht
velr\yendet. Dort kommen statt dessen Iformen eines

Wortes vor, das friihmittelalterlich ur,.lcer ausgesproch-

en worden sein muss. Entsprechende mundartliche
Irorrnen sind u.a. ad/,5or, ui,gra und agr. (Vgl. Olson,

De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan

304, Lid6n, Narnn och Bygd 9: 4, S,Brond.um-Nielsen
GDG S 158). I)ieses Wort ist in gunz Schonen und in
anstossenden Teilen von Blehinge und l{atrIand belegt"

Worter des Typus '"-iclja behandelt Ilesselman il
der Arbeit I)e horta votrralerna 'i och y i svenskan (S.

l l ti ff .). Er weist cLort nach, dass der Vokatr der Starnrn-

silbe im nordlichen Svealand a1s i auftritt, wilhrend
er siidlich davon in a iilcergegangen ist. In Vflstergot-
land homrnt z-Vokalismus im nordostlichen Teil der

Provinz, e (oder a) in den anderen 1'eilen Yor. (Got-
lincl, V:istergoLtrands folkmal I: 147 und l(arte 26.)

Die westgotischen Formen sind u'iiu', hzw. ueja uejja
u.e[.; der dentaie Spirant ist weggefa,llen.

lrfir sou.ohl Vastergotland als auch Smaland hat
man bemerkt. dass die \zVorter ui,rlja och smed,ja

'Sclrmied.e' ( < uzc{lt'iu, sttt tcl-,hi,u), nicht vollig identische
llilder clarbieten. (Sieh e dariiber auch trledstrom
SSFM 26 f.) Das lVort sntecl,ja, d.as hier nicht be-

handelt wird, ist in S.Lidschwed.en in grossern IJm-
fang vom Subst . sruecl 'Smied' beeilrflt.rsst.

Die grosse Sclreirlelinie der stidschr,ved"ischen I(arte
des Wortes ut,t!,jct lriuft zwtscl'ren Fornren mit fort-
bes.{,etrtendern und \ /eggef allenenr Dental" Der 1)enta1

hat sich si-idrvestlicli rron einr:r schrvach gebogenen

tr-,,jnie V:i,rberg-sdlvesborg zu. Iilusitr entwichelt.
Im nor:tlliciren uind. rnittleren Schonen kommt neben

dem I';rpus ugct.jcr, u,uch ein'I'ypus uiEa vor. In Schonen

diirfte dieser Typus als eine Hyperkorrektion her-
vorgewachsen sein. Das Wort, elcheisst, z.B. 99,'!g im
nordlichen Schonen und edf , ?df siidlich davon (Karte
24). Das Wort ui,d,ja kann auch rron dem oben genann-

ten ai,lter beeinflusst sein, das im nordostlichen Scho-

nen ud,gor, und siidlicher utf Vor heisst. Als Resu1tat,

einer Ilyperkorrektion sind auch die in Albo vor-
kommenden Formen aiga und uiga zlr beurteilen.

In dem Gebiet, wo der Dentatr geblieben ist, diirfte
zuerst eine Entwicklung za ued,ia statbgefunden haben.

Orttrich ist dann eine Kurzung des Vokals eingetreten,
wobei das Resultat in der Regel e, in Siidschonen aber

b oder sogar ? geworden ist. (Man bemerke, dass eine

phonematische Opposition e : L in Siidschonen nicht,

vorhanden ist und dass sich der vordere, kurze, unge*

rundete, geschlossene Vokal als e oder 1, yuartifestiert.)

Im nordostlichen Schonen hat eine Metathesis statt-
finden konnen, wobei sich der Vokal geoffnet hat und
das Resultat uwgd,a a.d,. geworden ist.

In dem Gebiet, wo der Dental weggefallen ist,
scheint die Entwicklung zuerst u|ja ergeberr zu haben"

Im ostlichen Blekinge rnit dem angrenzenden Teil
Smf,,lands ist j in gewissem Umfang von g ersetztwor-
den. Dieses ist in Teilen des Gebiets eingetreten, wo

sich postvokalisches 5lautregelmd,ssig zu g entwickelt'
hat.

Im nord"dstlichen Sm6,land in dem Gebiet wo
iiberg arrg a, ) a, in unbetonter Silbe eingetreten ist, -,
ist j weggefallen und das Schlussprodukt ist a\a ge-

worden. Hier ebenso wie in anderen periplr.eren Teilen
Smfl,lands, auf Oland und in Blekinge hat auch eine

quantitative Umgestaltung stattfinden konnen, wo-
bei der Vokal gekrtrzt und der Konsonant gedehnt

worden ist. In Verbindung damit ist, den Vokal oft,

geoffnet worden, za.wellen bis za a, oder a. Ant wei-
testen ist die Offnung d.es Yoka1s in Blekinge und im
s{id.westlichen Sm6,land gegangen. Ottt ung des Vo-
kals hat an einigen, Orten auch otrrne vorausgehend.e

Kiirzung des Vokals stattfinden konnen.
An einigen Orten in SmA,land und Blekinge ist ui,a

notiert worden. Diese Form ist niclrt das Ergebnis
einer ungestcirten mundartlichen Entwicklung eines
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friihmittelalterlichen ui,d,hia, sonden dtirfte dadurch
entstanden sein, dass sich ein aus der Reichssprache

sprit eingekommenes ur,dja dem mundartlichen Laut-
system angepasst, hat,.

T)u* Wort hona'Ilenne' enthrilt, zweifelsohne ein

L, altnordisches lang es 0. Die urgermanische n'orm
diirfte *hdn'ion- gewesen sein.

Im nordlichen Schonen, ostlichen Smfl,land und im
Ilauptteil von Blekinge wird das Wort, hqna, also mit
langem, geschlossenem 6 ausgesprochen. Lautge-
schichtlich kann diese n'orm sehr wohl gerade auf
friihmittelalterliches h,sna zaricksehen. In Ilalland,
WestsmflLland und Teilen rron Oland kommen in der

Regel lange d-Laute mit offeneren Qualitd,ten vor:
g, U, Q, q. Offenes o liegt auch sporad.isch an einigen

Orten in Blekinge och Nordschonen vor. fn Siid-
schonen kommt' hfuna a.d,. in geographischem Wechsel

mit hyryo u.ci,. Yor.

Bei der kartographischen Darstellung ist keine

Riicksicht auf die Entwicklungen der unbetonten
Silbe genommen word.en.

Areskoug nimmt (Studier civer sydostskfi,nska folk-
m6,l L:2OI f.) dL, dass ei,Iteres -gn- in Stidschonen

friih zu -bn- gek:irzt und das Wort dabei kurzsilbig
wurde und dass dann in Siidschonen -"gn- und -yn'
zusammengefatrlen sind. Auf dem ietzigen Standpunkt,
der n'orschung steht dieser Annahme nichts im Wege.

Das halleindische und westsmfi,le[ndische Gebiet mit
offenen o-Vokalen hd,ngt unmittelbar mit, einem siid-
und mittelwestgotischen Gebiet rnit denselben Yokal-
qualitd,ten zusammen. Offenes o liegt in diesem Wort,
auch in Bohusld,n vor.

Die Yokaloffnung konnte in zwei Weisen entstan-
den sein: entweder durch quantitative Storungen od.er

durch qualitative Verd,nderung vor kttrzern n. Meh-

rere Forscher wie A. Kock, A. Noreen und J. Rrsn-
dum-Nielsen haben angenommen, dass die atrtnordi-

schen Sprachen sowohl kakuminales als d.entales v?,

besassen. n'tr die schwedischen Mundarten haben ll.a.
Lindroth (Olands folkmel 1: 244) und Gotlind (Ycister-

gotlands folkm6,l 2:66 ff.) dieser These beigestimmt"

Zetterholm hat, in seiner Arbeit Om supradentala ock
kakuminala ra-ljud i nordiska sprfr,k (So. landsm.
B 37) die Theorie bestritten, dass supradentaler und
kakuminaler n-Laut, welcher d,lterem, kurzem, post-
vokalischem % entspricht,, friiher weit ausserhalb
desjenigen norrld,ndischen Gebiets verbreitet war, wo
er nocht, heute wohlbekannt, ist. Hiergegen hat, Gdt-
lind (a.a.O.) gezeigt, das supradentales % in Wortern
wie frin, fana, hona, hdna, lakan(e), Leuer?.,e) mdn, mdna,

sina,, tena,, dn, cin in Yflstergotland als Relikt lror-
kommt.

Der Gedanke, dass ein kakuminales % ein vora,us-

gehendes d krat offnen kcinnen, wird dadurch gestiitzt,
dass sich 6 vor kakuminalem I oft offnet. Dugegen
scheinen keine Beweise fiir quantitative Stcirungen
stidschonischer Art in den Gebieten mit offenen o-

Yarianten Yorzaliegen.
Die Offnung von 6 in Wortern wie hdna ist nicht

ohne theoretisches fnteresse. In manchen Mundarten
sind die offenen o-Yokale positionelle o-Yarianten.
In gewissen Mundarten ist, die Offnung (und die be-

gleitende Velarisierung) so weit fortgeschritten, dass

der offene o-Vokal mit dem Vokal zusammengefallen
ist, der durch Dehnung eines ti,Iteren klurzen o ent-
standen ist, und der als p, Q,.p und q realisiert werden
kann. Man kann sagen, dass hdna aus streng syn-
chronischem Gesichtspunkt das eine lron den beiden
o-Phonemen der betreffenden Mundarten enthellt.
(Das andere o-Phonem dieser Mundarten wird in der

Regel durch einen o-halbigen Laut' realisiert.) Aus
historischem Gesichtspunkt enthd,It es naturlich einen

o-Vokal, aus phonetischem einen mehr oder weniger
ri-haltigen Laut,.

l\ /fi, der Entwicklung des friihmittelalterlichen
IYI Plural s f atr 'X'iisse' ist im siidschwedischen Ge-

biet eine Reihe Probleme verbunden. piese gelten d.er

quantitativen Entwicklung, der Ler[isierung des t
und der qualitativen Entwicklung des Yokals. Die
Probleme hd,ngen mit dem Einschub des Svarabhak-
tivokals int'im zusammelt.
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Anfangs wird von den qualitativen Abstufungen des

o-Vokals abgesehen werden; er wird schematisch mit
ii hezeichnet. Die Typen, die dann vorliegon, kcinnen

ftt:ter, f 6t:er, f d:der und f dd:er geschrieben werden.
Daza kommen die siidschonischen Formen fujd,ar,

flidrr u.d,. mit einer fiir urspriinglich kurzsilbige
Worter charakteristischen Yerbreitung.

Der Typus fdt:er kommt in beinahe gaLZ Sm6,land,
auf 01and, im mittleren und ostlichen Blekinge und
im nord"lichen IIa1land. bis zu einer Grenzzone in der
Gegend von Falkenberg vor. Stidhalland und d.as

westlichste Schonen hab en f 6d,:er. I{ordlich der Linie
Barsebd,ck-Brcisarp kommt f6:d,er im Hauptteil Scho-
nens und im westlichen Blekinge vor. fn einer Grelrrz-
giintel zwischen den Gebieten fiir fA:der und fdt:er
liegt die n'orm f6:ter in Brd,kne in Blekinge und in den
siidlichsten Teilen von Allbo und Sunnerbo in Smfl,-

land vor.
Der Typus fdt:er kann durch eine Kiirzung des

Voka1s mit gleichzeitiger Dehnung des Konsonanten
und Einschub des Svarabhaktivokals restlos erklelrt
werden. Diese Erkld,rung fiihrt mit sich die Annahme,
dass die Verschiebung der Quantitilt in Nordhalland
allter als die Lenisierung sein muss.

Der siidhalleindische und westschonische Typus

fdd,:er mit einer verhd,ltnismd,ssig spd,ten Verschiebung
der Quantituit in einer d,-Yerbindung entstanden sein.

(Vgt. den Kommentar der Karte 52.) Die allgemeine

sentlich kleineres Gebiet als d.asjenige beschrankt za
sein, wo der Typus fdd,:er vorkommt.

Eine einheitliche Erklelrung fiir das garrze siidschwe*
dische Gebiet erreicht man mit der Annahme, dass

sd,mtliche hier dargestellte Mund.arten eine Entwick-

letztere Form allen stidschwedischen mund.artlichen
Formen l,;rrgrunde liegt. Aus lbtr kann sich smeiendi-
sches, ciki,ndischeS, ostblekingisches und. nordhalld,n-
disches fdt:er durch eine Dehnung des Konsonanten

entwickelt haben, die in l{ordhalland d,lter als die
Lenisierung sein muss. Aus fbtr kann f 6d:er durch eine
westliche Dehnung des Konsonanten entstanden sein,
die jiingen als die Lenisierung ist. Edd,:er kann also
eine Stufe fdd,r Curchgemacht haben und aus fbtr
kcinnen sowohl f6:d,er und f6:ter als auch die besonders
siidschonischen n'ormen fuid,ar und fli,dar entstanden
sein.

Die Frage, ob Formen mit offenen o-Yokalen
(t, a etc.) in gewissen Mundarten auf unumgelautete
mittelalterliche Formen ztmicksehen kcinnen, haben
u.a. Sandstrcim (Studier civer utvecklingen av fsv.
d och Ii 13), Lindroth 1OlFotkm. 1: 325) und Janzdn
(Studier civer substantivet i bohusld,nskan 277 ff.)
behandelt. Wzlhrend Sandstrcim und Lindroth mit
unumgelauteten l{ormen rechnen, ld,sst J anzdn die
Frage offen.

In der Tat diirfte es nicht, notwendig sein, unumge-
lautete n'ormen irgendwo im siid.schwedischen Mund-
arten vorauszusetzerr. Das Wort, fdtter hat in manchen
Mundarten offene o-Vokale, die nicht auf ri,lteres d
zuriickgehen kcinnen, die aber offener als ,,norrriale"
d-Produkte der betreffenden Mundarten sind, und es

ist natiirlich, dass diese o-Vokale in einigen Mundar-
ten mit dem o-haltigen o-Phonem haben zusammenfal-
len kcinnen. (Vgl. oben den Kommentar der Karte 48.)

Yielleicht ist die Offnung des o-Yokals schon bei der
oben angenommenen Kiirzung des Yokals eingetre-
ten. Die nordostschonische Form f od,ar kann nd,mlich
nicht auf ein d,Iteres f a_d,ar, wohl aber auf ein altscho-
nisches * Ietf zarickqehen.

Die Dehnung des Konsonanten in Wcirtern wie

f 6tter, getter wird von E. Olsson in 'Svenska studier
tillagnade Gustaf Cederschcild' (1914) behandelt,.
Olsson will die quantitative Verschiebung fdter > fdt-
ter tn der schwedischen Reichssprache in den Anfang
des 16. Jahrhunderts verlegen. Nichts widerspricht,
der Annahme, dass die Kiirzung des Vokals friiher in
Siidschweden als im mittelschwedischen Sprachgebiet
eingetreten ist,.
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ie Lautentwicklungen des Wortes trdska 'dre-
schen' sind fiir eine grosse Gruppe Worter nicht

reprd,sentativ. Parallel damit haben sich eigentlich
nur trdskel 'Schwelle' und trdskel 'Bleuel' entwickelt"
Dagegen bietet trdska mehrere stratigraphische und
Iautgeschichtliche Probleme dar. Bei der Darstellung
des Wortes werden hier die Entwicklungen der

schwachtonigen Silbe nicht, beachtet,.

Ein friihmittelalterliches prysk(i)a hat in Teilen des

Metathesis durchgemacht. Ausserdem hat eine Ent-

Metathesis ist in ganz Schonen und angrenzenden

Teilen von Halland, Sm6,land und Blekinge einge-

treten. Diese schonische Metathesis hd,ngt geogra-

phisch mit einer entsprechenden Entwicklung im aller-
grossten Teil Dd,nemarks (Bennike-Kristensen, Kort
over de danske tr'olkemaal, Karte 89) und in Nord-
deutschland (Deutscher Sprachatlas, die Karten
LL7 --L20) zusammen.

lm schonischen Met,athesisgebiet haben Sonder-
entwicklungen von tdrska stattgefunden. (Der Typus
tdrska kommt nur spd,rlich an der Grenze gegen X-or-

men ohne Metathesis vor und es ist zwelfelhaft, ob

diese Form eine ununterbrochene Tradition reprd,sen-

tiert.) Folgende Entwicklungen sind besonders zlt
bemerken.

Yor r ist der Vokal ztr kurzen o oder - im nord-
ostlichen Schonen und westlichen Blekinge - 

daraus

entstandenem a, iibergegangen. Im sogenannten Vo-
kalisierungsgebiet kann das r vokalisiert werden. Im
siid.ostlichsten Schonen unterbleibt der Ubergang ztto.

Stammsilbe des Wortes trdska mit den Subst. torslc

'Dorsch' im Ilauptteil Schonens zusammenfd,llt. Aus-
nahmen bilden Teile von Siidschonen. Im siidostlich-
sten Schonen heisst das Verb tbla. Diese tr'orm deutet
auf Wegfall von r vor dem iiberg ang 6 ) o aber nach

sein kann.

fm siidostschonischen Binnenland liegt eine n'orm
tdrla vor, die nebst dem dort, vorkommenden torl
'Dorsch' eine Entwicklung sk > I nach -dr- zeigt. Bs

ist theoretisch moglich, d"ass sich tdrla aus tdrla
(< tdrslca) entwickelt hat. Die X'orm torl 'Dorsch'

falls hat vorkommen konnen. Der u.a. in Frosta und
Fd,rs vorliegende Typus tdla konnte theoretisch so-

wohl auf torta als auch auf toslta zuriickgehen. Paral-
lelen zar Letzteren Phase einer eventuellen Entwick-

zu f.ehlen.
Es ist wahrscheinlich, dass der Typus tbla eine

grossere Verbreitung im siidwestlichen Schonen ge-

habt lnat als die Karte zeigt. Es ist zwar nicht wahr-
scheinlich, dass das ganze siidwestschonische Gebiet
friiher die tr'orm tdla gehabt hah, aber in gewissen

Teilgebieten dtirfte tbska ein genuineres tbla ersetzt

haben.
Im siidwestlichen Schonen hat sich toslca sonst aus

torslca durch Wegfall rron r in einer Verbindung rron

drei Konsonanten entwickelt. (t)ber diesen Wegfall
siehe Ingers, Studier over det sydvd,stskfl,nska dialekt-
omrA,det 256.) Nordwestschonen, das von diesem

Wegfalt nicht betroffen wurde, hat tdrska u.d,. Die
nordostschonischen X'ormen tdska, td,slta u.ti,. zeigen

regelmd,ssig Vokalisierung oder Wegfall von r.
Das Prd,teritum des Verbs .trdska heisst traslc u.fr,.

im grossten Teilen von Blekinge, IIaIIand und Smf,,-

land. und auf 0tand. Metathesisformen wie taslc, tarslc,

tarf kommen aber in den Gebieten vor, wo Metathesis
des Infinitivs vorliegt.

Metathesis von postkonsona,ntischem r und folgen-
dem Vokal kommt sehr unregelmd,ssig vor, und jedes

Wort mit solcher IJmstellung bietet in der Regel sein

eigenes Bild dar. Wenn die verschiedenen Hauptfor-
men des Verbs trdska, trotz den verschiedenen Vokal-
qualitei,ten, d,asselbe Bild der Metathesis darbieten,
muss dieses von Systemzwang innerhalb der Haupt-
formen, nicht nur rron parallelen Lautentwicklungen
abhd,ngen.
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T\*= Mlort tycka'diinken' bietet ein ziemlich ein*

I) faches Bilcl dar. trin nord,ostliches Gebiet,mit tier
Irorm tilba l:isst sich abgrenzen, und im nordostnichen"

Schonen und westlichen Blehinge liegt ein Gebiet mifr

CerselJcen Form vor. fn Sfidschonen wird clas \Yor:t,

fryJ f u u "ei" allsgesproctrren" Mit Ausnahrne einiger
westschonischen Belege mit ty!:a und tilbaliegen sonsfr

nur llorrnen wi e tolca, titllo a.ei" vor"
Bei der Darstellung sind die Schwd,chungen cler

untrcetonten Siibe nicht beriicksichtigt worden"
Die stidschonische Affrikata -JS ist eine weichende

l\{undarterscheinung. Dje I(arte zeigt, dass Affrikata
Jcis zur Ilmgegend von Landskrona vorgekommen ist.
Das in den Gerichtskreisen l{arjager und Ronneberg

vorliegende tibn hat in gewissem lJmfang ein d,lteres

tyt,/rsa ersetzt. Die siidschonische Affrizierung ist in
dem Komnrentar der Karte 24 behandelt worden"

Der llauptteil des siidschwedischen G ebietes hafr

drei kurze, gerund.ete, vordere Vokalphoneme, U, 6
nnd u, dre als y (^, y)) a (- E, o) und utealisiert \'Yer-

dcn. Dicsc rn crden in cler Regel voneinander urrd von
a,nderen Phonemen getrennt; jedoch konnen gewisse

Varianten des o-Phonems mit Varianten eines o-Pho-

nems ortlich zusammenfallen" I

Anders verhiilt es sich in Siidsctrronen. Dor{, ent-
spric;irt den drei nordlicheren Phonemen ein einziges

Plrorienl, das eine Spannweite o-A-l/-U-Lr hat. Diese

Frage hat Ake l{ansson in einem kurzen al;er sehr

wictrr.t,igen Aufsatz in Svenska landsmfl,l 1964 lce*

handelt" Er zeigL u.&., dass ein freier \Arechset
q,n ^,J Ll in 0. Ingetrstad herrscht, wahre nd 'y dort eine

positionelle \raria,nte ist, Cie nur vor gewissen Palata-
len vorJromrnt.

Dieses bed.euLeL, dass eine Opposition zwischen d.en

Yokalen in eirrerseits sdtt's{;Lsses'rlnt1 rdtt'rotes',

amderseits sy{;# 
ogenaitt' und rtytt 'neues' im Ilauptteil

des Untersuchungsgetriets besteht" In Stidschonen
fallen die Vohale d.er: Worter sdtt und rdtt rnit denen

d"er Wort,er wytl;a 'I\urtzen' und tytte'dtinkte' zr.lsam-

mlen" Diese"q Prorlukt cles Zusammenfaiis liegt auch in
Wor:tern r,nrie tu,'t?,18,'diinn' und lust'Lust' vor. (I* Sfid-
schonen }:Xeiht, der Vohal lang in Wortern wie sytfr

und my{t.}

Auf diese zwei Systerne soll der betonte Vokal des

Wortes {,ycka proj iziert werden" In l\funCarten mit
d.eutlicle auseinandergehaltenen y- und o-Phonemen
realisiert, er das y-Phonem im nordostlichen Srnfl,Iand

und auf dem nordlichen Oland, i, I{ordostschonen
und lYestlclekinge und endlictrr in einem geringeren

morrXrvestschonisciren Gebiet" In den anderen lfundar-
ten nordlich von Ccrn siiclschonischen Gebiet realisiert,

er d.as o-Phonem" L]nd in Stidschonen realisiert er

das einzige rrorkommend,e vordere, gerund.ete kurze
Vokalphonem"

Es ist, zu bernerken, dass II in den stidschonischen
Aufzeichnungen ilenselben L,aat wie q, d.h. ein tt-\"al-
tiges A oft bezeichnet" Das Zeichen U ist besonders

von dinern trxplorator verwend.et worclen, wiihrend
and.ere siid.schoniscire Exploratoren y) vorziehen"

I{ordlioher wircl y fLr.r einen offenen y-Laut' o}rne
,u,-Halt, gebraucht"

Die wenigen slidschonischen Belege mit s-Zeichen
Iiegen vereinzelt und diirften nur individuelle Varian-
ten der Aussprache oder individuelle orthographische
Eigenheiten cler trxploratoren vertreten.

Die Spannrn eite rles kurzen y-Phonems ist y-y-q?/"

Das kurze o-Phorlem wird im aligemeinen als geschlos-

senes o (a) reaiisiert, jedoch kommen offenere \rarieln-
ten (0, o) auf 0land und im ostlichen l3lekinge, spo-

rad.isch auch in anderen l\fundarten lror"
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T\i" Karte des Wortes rutten 'faul' zeigt d.ie Ent-
U wicklung von lild zwischen Dentalen - r kann
hier als Dental betrachtet werden in einer Silbe,
der ein unbetontes i folgt. Wdrter, die illd + i, ent,-

halten, sind rron einer Reihe X'orscher untersucht,

worden, unter denen Hesselman, Wigforss, Sand-
strom, Tyd6n, Iledstrom und Benson erwui,hnt seien.

Wichtige Beitrd,ge zrtrn Yerstd,ndnis der Sonderent'-
wicklungen zwischen Dentalen haben auch Palm6r
und Areskoug geliefert. Die Erkkirung der Karte,
die hier gegeben wird, ist eine Synthese der trrgeb-
nisse der verschiedenen Forscher.

trin siidwestschonisches Gebiet ld,sst sich abgren-

zefr) in dem das Wort rdf,an u.d,. ausgesprochen wird.
Daran schliessen sich einige westschonische Kiisten-
kirchspiele mit der Aussprache rqd,an an. Die Formen
dieses Gebiets dtirften gerade auf ein friihmittelalter-
liches rdtin zuriickgehen. Vgl. auch dd,n. rd,dd,en.

Ein westliches Gebiet, das Nord- und Mittelhal-
land und Teile von Westsmfi,land umfasst, ld,sst sich
auch unterscheiden. Dort ist die Aussprache r!d,an,

ritan u.d,. In Vd,stergcitland ist ritan die gewohnlichste

Form. Man darf annehmen, dass auch diese west-

schwedischen n'ormen aus frtihmittelalterlichem rdtin
enstanden sind.

In den iibrigen Gebieten diirften die vorkommen-
den Formen in der Regel auf eine friihmittelalterliche
Form rilt,in zarackgehen. Es ld,sst sich denken, dass

die mittelalterliche Form rdtin etwas weiter Yer-

breitet war, als die Karte andeutet. Die heutigen
Belege des Typus ritan u.d,. im mittleren und cist-

lichen Sm6,land gehen jedoch kaum auf friihmittelal-
liches rdt,in zuriick. Yielmehr sind sie Ergebnisse
jiingerer Vokaloffnungen ttacll r -.

Der Typus rg-d,an im ncirdlichen Schonor, im stid-

lichen Halland und in grossen Teilen Yon Blekinge
beruht, auf einer mittelalterlichen Palatalisierung von
u zwischen Dentalen. Diese Palatalisierung hat auch

die siidostschonischen n'ormen r'ipd,an, r'ipdaru, ri,tfian

etc. herbeigefiihrt.
Areskoug hat in Studier civer sydcistskfi:nska folk-

m6,l I bewiesen, dass die Konsonantenld,nge der ur-

spriinglich kurzsilbigen Worter in den siidschonischen
Mundarten sekundd,r ist. Bei der Dehnung der karz'
silbigen Worter, die ein pal,abalisiertes 1t, ent'hielt'en,

entstand ein langes U, und dieser Yokal fiel mit
keinen in diesen Mundarten vorhandenen langen

Vokalen zusammen. Dagegen kam ein kurzes y(* q, u)
in urspriinglich langsilbigen Wortern vor, und Wcirter
wie ripd,,en wurden in quantitativer Hinsicht von der
Ietztgenannten Wortkategorie attrahiert,. (Eine Aus-
nahme bilden Worter, die wegfallendes d enhhielten.

Die mittelalterlichen Worter sild 'Suppe' und. lildi,n
'haarig' entwickelten sich bei Wegfall des dentalen
Spiranten zlJ sb, lqan. Anders Areskoug, der a.&.O.

altschonische Formen sddh und ldd,hin hinter s0 und
lDan unrichtig z1r spiiren sucht.)

In Nordschonen mit angrenzenden Gegenden fiel
das palatatrisierte und gedehnte 1L mit dem d,lteren

langen, geschlossenen o-Laut der betreffenden Mund-
arten zusammen.

Die nordwestschonischen kurzvokalischen n'ormen
miissen anders als die siidschonischen Formen beur-
teilt werden. Wigforss hat in der Arbeit De korta
rotstavelserna i skfi,nemfllen gezergt, dass eine Kiir-

Dehnung des Konsonanten im nordwestlichen Scho-

nen eintritt, und dass in diesem Gebiet in derselben

Stellung auch k:urze e) 6 und (it einem kleineren
Gebiet) ri in urspr. kurzsilbigen 'Wortern Yorkommt,
die einst, i, y und unpalatalisiertes rL enthalten ha-

ben. Kiirzung ist jedoch nicht in den Wcirten firit
(fled) 'schritt' und sate (sQd,a) 'Sitz' eingetreten, in
denen sich A zand,chst aus E, entwickelt hat,. (Vgl.
den Kommentar ztr den Karten 43-44.) Wigforss
rechnet fiir das nordwestliche Schonen ganz richtig

nach der Silbend.ehnung aber vor dem tibetgang

gekiir zton Vokale wesentlich denselben Offnungsgrad
haben.

Die X'orm rildan ist, im nordwestlichen Schonen nur
von einem siidschonischen Explorator (Per Larsson)

notiert worden. Dieser schreibt im Gerichtskreis Bid,re

ctt.'
DI



.,xs"

o

o

o

@

ilbtar
ilbtar (u, e)

d,plar (E, Lt,, s)

ildlar (a)o

(3)vo

o^_-o..9 oo
o o:

U

6-0 tr o

oo
o oo LT

o.,o op

o

53. Subst. dotter 'Tochter'

QA
qJ EJ

0 ,10 20 30 40 50 km
rllr

o
o

o

o oo

o
oo

o

o oo 
o



durchgzlngig -Lcd-, wo anCere trxploratoren -od,- notiert
hahen" Der Typus -w@- ist in Stidschonen wolel
Icelegfi.

on dem Wort d,otter 'Tochter' liegen vier Tglen
vor. Drei von d.iesen zeigen dieselben quantita-

tiven Entwichlungeltr, werden aber voneinander durch
verschiedene Vokalqualiteiten getrennt" Die vier Typen
werden hier etr,vas schematisch als dqtar, ddtar, d,btar,

und clytlar bezeichnet. Salmtliche l{ormen sind aus

einem frLihmittetrzr,lterlichen dattter entwickelt"
Die mund.artliche tr'orm ddtar isb iclentisch mit der

reichssprachlichen l{orm" Darum ist diese Form auf
Cie Karbe nicht eingetragen, wenn sie neben anderen

lTormen irn Primiirmaterial vorliegt" Yon dieser fl,egen

u,ird. nu.r cla alcgewichen, wo cldtar rnit dbtar wechselt.
Wenn c{,atar mit irgencl einer anderere Form lvechselt,
werclen beide I'ormen markiert.

Die Forme w clbtar und d,btar d,euten auf einem ddtter

mLtrdich, c[as clurch Vokatrkiirzung vor intervokali-
schem, nangern t entstanden ist. (Das Worb hat, den

Gravisatczent unct der unbetonte Vokal ist urrspriinE-

iicle") Der kurrze Yokal hat sich in qualitativer
f{insichf, nach den. Regeln entwicXrelt, d.ie ftrr die

Entwicklung d.es kurzen o in trangen Wurzelsilben
gelten"

Der siidostschonische Typu s d,filar cleutet zunachst
auf ein d,il,tter zurtick" Diese lTorm hat a,rrs dotter durch
eine Vokalkiirzung entstehen konnen, clie ji-lnger ist
a1s diejenige, wodurch sich dotter in ancteren I\[und.ar-
ten zLt d,otter entwickelt hat. Die ltrntwicklung c > ta

ist von Axel Kock, Svensk ljudhistoria 2: I69 ff. be-
handetrt worden. Vgl" auch Benson, Blekingska ciia-
lektstudier l: 101 "

Die I'ornr dotar ist im ostlichen Teitr tLes LInLer-

suchungsgebiets d,urch Kiirzung des Konsonanten
entstanden" Za einem gewissen Graile clilrfte die
X'orm dqtar zrt der Sprache der hriherere I(lassen ge-

hort haben" So erkliirt rnan alTr einfachsben, warum.
diese lrorm auch in llallancl und Schonen r.orkont-
rrren kanrr" In diesen Prclvirlzen w[-rrde cler I(orrsonan&

n;i,m1ich im l{alle einer friihen l(onsonantenklirzung
an der I-,enisierung teilger:lomnren haLren. Weniger
wahrscheinlich ist eine eventuelie Annahrne, d-ass

das Wort in diesen GegencLen clie iiberlange Quantit rit
fakurltativ ziernlich lange behalten hab. Wahrscirein-
lich hat sich di;tar miL SLtitze der ortliclien Reichs-
sprache wd,hrend der ietzLen Periocle der klassischen
Mund.arten verbreitet "
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