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Drondum-Nielsen (GDG S 277) hat angenommen,
LDaass sich gemeinaltnordisches anlautendes ?D- in
gewissen altdd,nischen Mundarten, unter ihnen die
schonischen, um 1300 ztt a- entwickelte, wd,hrend w
in den prd,vokalischen Verbindungen hw-, lcw-, su-,
tu;-, bw- und skus- immerfort fortbestand. Da Schwund
des h in d.er Yerbindung hw- in gewissen schonischen

Quellen schon vor 1300 belegt ztt sein scheint (GDG

S 382), wd,hrend die phonematische Opposition w-
(< hw-): a- (< w-) bis auf weiteres bestand, ist der
i)bergang w- ) u- im Anlaut aber vielleicht nicht un-
betrd,chtlich friiher als 1300 eingetreten. Die Ent-

lich in den Mundarten stattgefundor, wo sich ?D in
den Verbindungen kus-, sr,D-, tlD-, b?D-, skw- zt a- ent-
wickelt hat. iiber geringere geographische und viel-
leicht auch chronologische Variationen, siehe unten
s. 13.

Wie Brondum-Nielsen (GDG S 277) hervorhebt,

schriftlichen Sprachquellen durch den orthographi-
schen Konservatismus erschwert.

Bei der Darstellung der Karte des Wortes a'i,t

'weiss' (20) wurde nicht nur die Entwicklung des

Dentals sondern auch die der anlautenden Verbin-
dung hw- hervorgehobor, obgleich diese Entwicklung
nicht ercirtert wurde. Die Karte 20 zeigt, dass das
anlautende hw- des Wortes uit (< hwit-) labioden-
talen Konsonanten (a-) teils in einem Gebiet, das
Schonen (ausser dem nordcistlichen Teil) und Siid-
halland umfasst, teils im cistlichen Smfi,land, im cist-

lichen Blekinge und auf Oland ergeben hat. Ebenso
kommt u- in einem garrz kleinen Gebiet ncirdlich von
X'alkenberg in Halland vor. Dagegen hat die an-

lautende Verbtndung hw- gerundeten, bilabialen
Konsonanten (w-) im ncirdlichen und mittleren Hal-
land, nordcistlichen Schonor, westlichen Blekinge,
westlichen SmA,lahd, siidlichen Vd,stergcitland (GOt-
lind, Vd,stergcitlands folkmA,l 2: 32 f.) und siidlichen
Bohusld,n ergeben. fm siidcistlichen Schonen kommt
?,o- in einigen Kirchspielen als Relikt vor. Bei der
Auflcisung der Mundarten wird w- durch a- ersetzt.

sischen' Mundarten stattfinden kcinnen. Das scho-
nische u-Gebiet soll mit Bornholm und mit dem Ge-
biet westlich von Or".o(d zusammengehalten wer-
den. (Vgl. Bennike-Kristensen, Kort over de danske
X'olkemaal, Karte 47, Brondum-Nielsen, Dialekter
og Dialektforskning, Karte 17.)

Die Kart'e des Wortes uit ist reprd,sentativ fiir die
Entwicklung von d,lterem hw- in Substantiven, Ad-
jektiven un{ Yerben. Eine z:um Teil abweichende
Entwicklung hpt dagegen in den Pronomen aail'was'
(< h*adh) und aenl 'welcher' ( { husem) stattgefunden.
Von dem Wort uail liegt der Typus aa in Westschonen,
Siidhalland, Mittel- und Ostblekinge, auf Oland und
in SmA,land ausser dem siidwestlichen Teil vor. Ganz
Schonen cistlich von einer nord-siidlichen Linie durch
den Punkt, wo sich Schonor, Halland und Blekinge
begegnen, hat n'ormen wie ha, hu, hatt und hadil. Die
zwei erstgenannten Formen kommen auch im west-
lichen Blekinge vor. Das stidwestliche Smfl,land
(Yd,stbo, Sunnerbo, Allbo, Kinnevald), einige nord-
schonische Grenzorte und Nord- und Mittelhalland
haben ua u.d,. (mit verschiedenen Vokalqualitd,ten).
I Eine derartige Verteilung liegt zwischen h-, ?D- und
o-Formen von dem Pron. aenl vor. Die Vokalquali-
td,ten wechseln stark, besonders im h-Gebiet.
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D "i d.er kartograirhischen Darstellung des Wortes
LDtt inna'X'rau' ist nur die anlautende Konsonan-
tenverbindung beachtet worden. flnter den mundart-
lichen Erscheinungen des Wortes lcuinna, die nicht
dargestellt worden sind, ist vor allem die Entwicklung
des langen Nasals zu bemerken. Diese bietet wesent-
lich dasselbe Bild wie die entsprechende Erscheinung
des Wortes spinna (Karte 4) dar. Die Vokale i und e

wechseln in derselben Weise in kuinna wie in sp'i,nna.

Kw- besteht im Worte lca'i,nna, als Relikt in einem
grossen zusammenhd,ngenden Gebiet, welches das
nordcistliche Scn-onor, das westliche und mittlere
Blekinge, gan;Z Halland (ausser dem stidlichen Teil
und einer kleinen Enklave ncirdlich von Falkenberg)
und das westliche Smfi,land umfasst. Kus- besteht
ebenso im siidlichen Bohusld,n und siidlichen Vd,ster-
gcitland. Daza kommt ein kleines Gebiet im siidcist-
lichen Schonen. Unrigens kommt nur lcu- in diesem
Wort in Siidschweden vor.

Bei d,er Darstellung ist das Zeichen fiir kw- auch
dort verwendet worden, wo lcu- mit kus- in den Auf-
zeichnungen wechselt oder wo lrus- als veraltet be-
zeichnet worden ist. Trotzdem ist die Grenze zwischen
lcus- und lcu- auffallend unscharf besonders im nord-
ostlichen Schonen. Auch in anderen Wcirtern als
lcainna wechseln kw- und ka- in diesem Gebiet. Dieses
diirfte bedeuten, dass ka- in dem letzten Zeitabschnitt
der klassischen Mundart in diesem Gebiet expansiv
war.

Die Karte des Wechsels lcw- ,\, ka- im Wort kuinna
ist fiir die allgemeine siidschwedische Verteilung
zwischen lcu;- und ka- in Wcirtern, die ri,lteres lcw-

enthalten, in der Hauptsache reprd,sentativ. Es ist
jedoch zu bemerken, dass lcrn- in Wortern wie lcuarn,
kuiga, lcuist bis ztt einer Linie Jcinkciping-Nei,ssj6-
Yexjri sporadisch belegt worden ist.

Ebenso wie bei der Verbindung hw- ist bei der Ver-
bindung kw- ein Reliktgebiet dadurch entstanden,
dass die Entwicklung w ) a aus zwei Richtungen
hervorgedrungen ist,. Kw- kommt doch in etwas
grcisseren Gebieten als ru- (< hus-) vor. Besonders sei

erwd,hnt, dass lcw- in einem grcisseren siidostscho-

nischen Gebiet als tn- (< hw-) angetroffen worden ist.
Es ist in diesem Zasammenhang ztt bemerken, dass

kus- auf Bornholm in einigen Wcirtern (jedoch nur vor
a) ziemlich spd,t vorgekommen ist. (Espersen, Born-
holmsk Ordbog $ 65; Bennike-Kristensen, Kort over
de danske Folkemaal, S. 91, Karfu a7.)

Die Verbindung ku;- ist verhriltnismd,ssig stabil, da
sie aus zum Teil homorganen Komponenten besteht.
Der Konsonant us wird mit einer rillenfcirmigen Off-
nung der Lippen gebildet. Die Zangenspitze ist ru-
hend, in der Regel etwas zuriickgezogen. Die Hinter-
zrtlage wird gegen den weichen Gaumen gehobor,
gewcihnlich wie bei europei,ischem 11, bisweilen noch
mehr, wie bei y (spirantischem g). (Jespersen, Lehr-
buch der Phonetik', Berlin 1920, S. 131 f.) Der
Konsonant u kann ftir einen stimmhaften bilabial-
dorsovelaren Spirant gehalten werden, wd,hrend k
in der Stellung vor u) ein stimmloser, dorsovelarer
Klusil wird. Der I)mstard, dass ?D gewissermassen
zwei Artikul"ationsstellen hat, wird von Bedeutung
fiir die Entwicklung von einigen Konsonantenver-
bindungen, die im folgenden dargestellt werden sollen.

N/d,hrend die Entwicklung von Eilt. lcw- in Siid-
W schweden einfach und klar ist,, sind viele Pro-

bleme mit der Entwicklung von 6lt. tw- und pw- ver-
kniipf t " (bw- ist so friih in tw- tibergegangen, dass die
Wcirter, die urspr. pw- enthielten, dasselbe Bild wie
die Wcirter mit urspr. tus- darbieten. Aus praktischen
Griinden wird im folgenden die Bezeichnung tw- als
eine gemeinsamm e B,ezeichnung verwendet. Das Wort
taritta'waschen' enthielt urspriinglich bw-.)

Es ist unmciglich, alle die im Primd,rmaterial be-
nutzt'en Zeichen kartographish wiederzugeben. Oft
wechselt tw- mit tf-, Jfut-, t€u-, was von der wechseln-
den Geschicklichkeit der Exploratoren abhd,ngt,
Laute za artalysieren und phonetische Zeichert ztt ver-
wenden. Dasselbe gilt fiir den Wechsel zwischen sw-,

fw-, €w- und fu;- und den Wechsel zwischen tsa- und

Jfu--
Die Karte des Wortes tucitta kan folgendermassen

beschrieben werden. fn den stidwestlichsten und nord-
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cistlichsten Teilen des Ifntersuchungsgebiets kommt
nur ta- vor. Bis auf kleine Gebiete mit tsu-, Jfa-, ka-
(und einige nordsmfi,leindische Kirchspiele mit l-) hat
das iibrige Gebiet Verbindungen mit f oder k + w oder
daraus .entwickelten stimmlosen Spiranten. Dieses

Gebiet umfasst auch die siidlichen Teile von Bohus-
ld,n und Vd,stergcitland (Gcitlind, Vri,stergcitlands folk-
m6,l 2:L2). fn den hier dargestellten Teilen von diesem

Gebiet kommen drei Typen vor: tut- (mit den Vari-
anten Jfu:-, tl- u.s.w.), ;u- (mit den Yarianten Fw-,
slD- rr.s.'w.) und kus-. Der Typus kw- kommt vor allem
im mittleren Halland rror, liegt aber auch in den
Grenzqebieten zwischen Schonen und Smfi,land vor.
Hinter dem cistblekingischen lca- steckt ein d,lt'eres ku-
(< tw-), und das smfi,ld,ndische tsa- (JSa-) ncirdlich und
nordwestlich davon geht wahrscheinlich auf ei,lteres

JSw- u.d. zuriick. Der Typus ;w- u.d,. kommt haupt-
sd,chlich in Nordhalland vor.

Die Karte ist nicht ganz reprdsentativ ftir die Ent-
wicklung des d,lteren tus-. Vereinzelte Belege mit tu;-

liegen in anderen Wcirtern bis an eine Linie Jcinktiping

-Sd,vsj6, 
in d,lterem Material (aus dem Jahre 1881)

sogar in Nd,ssjti vor.
Als Kontrolle ibt das Wortmaterial, das den Stamm

tacir- 'quer' enthd,lt, mit besonderer Riicksicht auf
den Anlautswech sel tu; -, tu - : ku; -, ka - exzerpiert worden.
Der Typus lcus- kommt in den drei mittelhalld,ndischen
Gerichtsbezirken X'aurfi,s, Arstad und Halmstad all-
gemein vor, daneben auch in Hallaryd im siidcist-
lichsten Teil von Sunnerbo. Ka- liegt sporadisch in
Norrvidinge, Stranda, Konga und Scidra Mcire in
Smri,land vor, d.aneben auch in Sillhcivda im ncird-
lichen Blekinge. Kw- und lcu)- haben also wesentlich
aber nicht vcillig dieselbe Yerbreitung in tacir- wie in
turitta.

Die Entwicklung des d,lteren tw- ist von einer Reihe
X'orscher besonders von Harry Stehl (Kvill och tyll,
1950, bes. S. 50 ff.) bdhandelt' worden. Stehl betont,
dass die Entwicklung tw- ) lcw- nicht lautgesetzlich
ist; sie soll eher als eine Art Substitution betrachtet
werden. Der Einschub eines p-artigen Elementes in
die Verbindung tus- und die Entwicklung ztt t- sind

ebenso von Stehl notiert worden. Stehl hat gezeigt',
dass lcw- ri,lteres tw- in von einander weit getrennten
Sprachgebieten und ztt verschiedenen Zeiben ersetzt
hat,.

Es ist fiir die siidschwedischen Entwicklungen des

tw- wesentlich gewesor, dass tw- eine unbequeme,
heterorgane Lautverbindung ist. Sie besteht aus
einem apikodenth,len Klusil und einem bilabial-
dorsovelaren Spiranten. Die Aussprache wird. er-
leichtert,, wenn ein prd,dorsales Lautelement zwischen
den Klusil und das folgende -w- eingeschoben wird.
Vereinfachung wird aber auch erreicht, wenn der
Verschlusslaut seine Artikulationsstelle d,ndert, wenn
der apikodentale Klusil durch einen dorsovelaren
Klusil ersetzt wird. Endlich wird eine Vereinfachung
erreicht', wenn der bilabiale Spirant (u:) in Stellung
nach einem apikodentalen Klusil durch einen labio-
dentalen Spiranten (u) ersetzt wird.

Im ncirdlichen Halland ist der Klusil in der Ver-
bindumg Jfw- weggefallen. In diesem Gebiet ist auch
die erste Komponente der prti,vokalischen Affrikate
JS- weggefallen. Das Verhd,ltnis zwischen dem aus

Jft:- entstandenen ;iu)- und Konsonantenverbind-
ong"r, die auf tilt. sw- zuriickgehen, wird, unten S. 15

behandelt'.
tibersichtlich kcinnen die verschiedenen fibergd,nge

so veranschaulicht wefden:

ie lautliche Bntwicklung des Wortes suin (<
swin) 'Schwein' ist einfachen Linien gefolgt. In

der d,lteren X'orm swin hat in gewissen Gebieten eine

partielle, regressive Assimilation Formen wie lwgn,
pw?n, u.dergl. hervorgerufen. Eine spd,ter eintretende,
vollstd,ndige, progressive Assimilation hat die X'orm
jpn ergeben. In einigen siidwestsmfi,ld,ndischen Mund-
arten hat endlich -w- eine Labialisierung c > y be-

wirkt.
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Bei der Exzerpierung'des Wortes sain ist das Sim-
plex mit gewissen Zasammensetzungen komplettiert
worden. Die Karte hat an X'iille gewonnen, ohne dass

sich dadurch die Grenzen irgendwie verschieben.
Bei der kartographischen Darstellung sind die

Zeichen des Primd,rmaterials so genau wie mciglich

wiedergegeben. Dieses hat an vielen Orten zu Doppel-
oder Tripelzeichen gefiihrt,, und die Grenzert zwischen
stucn, lwpn und lln treten nicht deutlich hervor. Die
Verhd,ltnisse werden unzweifelhaft dadurch kom-
pliziert, dass einige Exploratoren sw- als eine grobe

Bezeichnung fiir jw- u.d,. absichtlich verwenden.

Wigforss schreibt z.B. (SHn' $5), dass er in seiner

gedruckten Darstellung das sw- der Primd,raufzeich-
nungen behdlt, obgleich ihr s den garra gewcihnlichen

s-Laut sicher nicht reprd,sentiert,. Phonetisch unge-

schulte Aufzeichner verwenden daneben bisweilen
auch eine Rezeichnung sju;in oder sogar swin um die

Aussprache lgn wiederzugeben; sie fiihlen dass ein w
dort einst gewesen ist.

Obschon die Karte durch diese Umstd,nde unscharf
geworden ist, veranschaulicht sie anderseits die Dyna-
mik d"t Mundarten. In Halland wechseln swcn und

lwpn; die halld,ndischen Mundarten wurden nur von
der unvollstd,ndigen Assimilation betroffen. Dasselbe

gilt fiir gewisse ostschonische Mundarten. In Bleking'e

ist die Entwicklung weiter geschritten. Dort ist die

unvollstd,ndige, regressive Assimilation und zrtm Teil
auch die vollstd,ndige, progressive Assimilation durch-
geflihrt. Dasjenige Mundartgebiet, in dem man nur

f oder Wechsel J-[fw- findet, wird Yon Gebieten mit
nur Jw- oder Wechsel Iw-lsw- umgeben. In einem

schmalen Grenzgebiet in Smf,,land hat, die Entwick-

d,lterem lu;pn u.d,. zeugen. (Vgl. oben die Entwicklung
twutta ) kusutta ) kuutta in demselben Gebiet.) Es

diirfte kein Grund vorhand,en sein, mit einem tiber-
gang s?r- ) Ia- za rechnen.

Es spririgt sofort in die Augen, dass -w' weitere
Verbreitung in su'i,n als in ait, kai,nna und tuatta hat.
Diese Frage und eventueller Synkretismus werden
unten (S. 13, 15) behandelt.

TYfcirter mit der anlautenden Konsonantenyer-
W bindung ska- (< skus-) sind in den Wcirter-

sammlungen des Mundartforschungsinstituts ziem-
lich spd,rlich belegt. Bei der Exzerpierung des Wort'es
skua,lgta 'pki,tschern' musste das Material mit dem

Subst. slcua,lp 'Gepld,tscher' ergd,nzt, werden. Die
Zeichen der Karte sind fuotzdem wenige.

Die Entstehung und Verbreitung der verschie-
denen X'ormen lassen sich jedoch leicht feststellen.
In einem siidwestschwedischen Gebiet ist -k- in der
Konsonantengruppe slats- weggefallen. Der Schwund
des k hat eine ungefd,hre Linie Jcinkciping-Kristian-
opel erreicht. Von Nordosten kommt der f)bergang
us ) a yor betontem Yokal. Dieser betrifft nicht nur
dh,s Gebiet mit erhaltenem k sondern dringt auch in
das Gebiet mit k-schwund hinein. Zwischen Jcin-

kciping und Karlskrona befindet sich darum ein
schmaler Giirtel mit sualp-, das aus susa,lp- entstanden

Schonen (ausser dem nordcistlichsten Teil), Stidhal-
land und ein kleines Gebiet ncirdlich von X'alkenberg
im mittleren Halland.

In den Gebietor, wo das durch k-Schwund ent,-

stand,ene sw- nicht von dem iibergang sw- ) sa- be-

troffen worden ist,, besteht s- in einigen Gebieten,
hat sich aber sonst zrt prddorsopalatalem oder bis-
weilen apikoalveolarem Spiranten entwickelt; das Re-
sultat ist fw- , flD-, €w- u. dergl. geworden. Die Ver-
bindung Iw- geht leicht in I- iiber. (Vgl. oben die
Entwicklung von Alt. su;in.)

Ein besonderes Problem bildet die Entwicklung des

kurzen a, nach skw-. Jetzt, Iiegt gerundeter Vokal
(o, q,, o; a) im grcisseren Teil Schonens (jedoch nicht
in den nordcistlicheren und nordwestlicheren Teilen)
und in einigen Orten in Halland vor. Vielleicht ist der
gerundete Vokal in Nordschonen frtiher etwas weiter
verbreitet gewesen. Dafiir spricht teils die unregel-
md,ssige Verteilung von gerundeten und ungelundeten
n'ormen, teils auch , der Umstard, dass gerundeter
Vokal im Yerb slcaala 'fliessen' (< skwd,la) itt gewis=

sen Kirchspielen der Gerichtskreise Tcinnersjo und
Halmstad (Wigforss SHX' 200) vorliegt. In dem Wort

I1
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aagr?, 'W'agen' (Karte 30) ist der Vokal a in einem et-
was kleineren Gebiet als in skaalpa darch den voraus-
gehenden Konsonanten gerundet worden.

A uf Grund des Materials eines sehr kleinen Gebiets
lLi" Siidhalland. stellt Wigforss (SHF 435) folgende
relative Chronologie auf.

4. stD- (Ju:- u.d,.) > sa-

Andere Rand.gebiete als das siidhallei,ndische hat
Wigforss nicht untersucht. Das grcissere Gebiet, das
hier dargestellt wird, bestd,tigt aber die Richtigkeit
der Annahme Wigforss', dass die siidhalki,ndische
Yerteilung zwischen 'u und w in verschiedenen Ver-
bindungen vor betontem Vokal nicht zufrillig sondern
phonetisch bedingt, ist.

fn Schonen besteht anlautendes lD- hauptsd,chlich
in Ostra Gciinge und Villand. Einzelne Belege liegen
im ncirdlichen Gd,rds, und (als Relikte) in einigen
Orten im siidcistlichen Schonen vor. Von dem Wort
suin kommen X'ormen wie slDcnt,, iu:pn ll. dergl. nicht
nur in den oben erwd,hnten Gebieten sondern auch
im iibrigen Gtirds, in Teilen von Albo, in mehreren
Ort'en in Siidostschonor, in galnz Vd,stra Gciinge und
in einigen Orten in Bjd,re, Norra Asbo und X'rosta rror.
In den Wcirtern turitta und kainna wird rt in grcisseren

Gebieten Schonens als im Wort ait aber in kleineren
Gebieten als in sain bewahrt. Die Theorie Wigforss'
ist also fiir die gan,ze siidwestliche ulw-Eront richtig.

An der nordristlichen Grertze alw ist u im Woft, ait
bis &n eine ungefd,hre Linie Jcinkciping--Nri,ssj6-
Vci,xjci-Karlshamn vorgedrungen. Im Wort sain hat
a dagegen schon &n einer Linie Grd,nna-Kristian-
opel (am cistlichsten Rnde der Grenze zwischen
Blekinge und SmA,land) halt gemacht. Im Wort'
lca'i,nna ist a weiter als in sain aber nicht so weit als
in ait vorgedrungen. Anders geht die Linie im Wort

taritta. V ist an eine Linie vorgedrungen, die vom
siidlichsten Teil des Gerichtskreises Mo zrt Scidra
Mcire geht,. Diese Linie kreluzt' also die Grenzlinien
der anderen Wcirter im Siidosten. Wie oben hervor-
gehoben worden ist, zeigen die Grenzen tuuttal
tautta und lcwinnaf lcainna die totale Verbreitung von
tw- und kw- in Smri,land nicht. In der Hauptsache
kcinnen doch dieselben Beobachtungen. &n den fiber-

so- (und slcw- ) ska-) im Nordosten wie im Siidwesten
gemacht werden. Anlaut und Stellung nach t- hat
die Entwicklung us ) D gefcirdert,, Stellung nach

,,unreinem" (dorsalisiertem oder palatalisiertem) I
hat sie erschwert.

Die oben beschriebenen Lautd,nderungen haben in
verschiedenen Orten und Gebieten Zasammenfall
zwischen verschiedenen Phonemen und Phonem-
gruppen verursacht. Am offenbarsten ist der Zusam-
menfall zwischen friihmittelalterlichen w- und hw-;
urspriingliches w- hat zuerst im garrzerr Untersu-
chungsgebiet u- ergeben; spd,ter hat sich (ausser einem
zentralen Reliktgebiet) auch hw- iiber w- zlt a- ent-
wickelt.

In dem Gebiet, wo k in der Verbindung slcw-

weggefallen ist', sind die urspriinglichen Konsonanten-
gruppen sw- und slcw- vcillig zusammengefallen;
Worter die d,lteres s?D- oder d,lteres slcw- enthielten
folgen einander in ihrer Entwicklung.

Weite Yerbreitung hat auch der Zusammenfall
zwischen einerseits urspr. su)- und slcut- und anderseits
sk- (vor palatalem Vokal), sj-, skj- und ,st!j-. Das
Resultat ist in der Regel I geworden. Dieser Zusam-
menfall hat in der siidwestlichen Hrilfte Smfi,lands,
im nordcistlichen Schonen und im grcissten Teil von
Blekinge eintreten kcinnen.

so allgemein, dass er Ztsammenfall zwischen tw-
und lcw- bewirkt hat. fn den iibrigen Teilen des

Untersuchungsgebiets tritt der Ubergang tw- ) kus-

sporadischer ein, jedes Wort bekommt sein eigenes
Bild und vcilliger Synkretismus zwischen tw- und
lcw- kommt dort nicht vor.
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Im nordlichen Halland ist, wie oben erwd,|rnt, die
klusile Komponente in #w- eti. weggefallen. In
demselben Gebiet ist s- vor ?D dorsalisiert oder
palatalisiert worden. In der Regel halten die Explora-
toren jedoch !u;-, FU- u.d,. (< su-) und ;u)- u.fr. (<
tw-) auseinander. Graphematischer Zasammenfall
kommt rror allem in Sammlungen &us Himle (Lind-
berg, Skd,llinge, Stamnared und Valinge), bisweilen
auch aus X'jaire (X'cirlanda, Landa) vor.

T* ganzelsiidschwedischen Gebiet hat Nom. Mask.
Ivon dem geschlechtigen perscinlichen Pronomen
der dritten Person die Form hary (< hann). Dagegen
liegen von dem entsprechenderr rX'emininum sehr
wechselnde X'ormen vor. Als urnordische Ursprungs-
formen pflegt, man hand,R, bzw. (hd,nd >) hd,nri anzlt-
setzen. Nach iiblicher'Auffassung hat sich hd,nil durch
u-Umlaut iiber *h!n ztt hdn entwickelt. (Vgl . z. B.
Brsndum-Nielsen GDG SS 86, 154, 2.) Bin iibergang
hdn ) hdn in unbetonter Stellung wird angenommen,
ebenso eine Entwicklung hiln ) h*n wenn die be-
sonderen schwachtonigen X'ormen betont werden
(Ygl. z. B. GDG $ L54, 3 und 193, 4, vgl. auch Kock
Svljudh. II:171 f., Wigforss SHF 374 und Lech,
Skf,,nemBcijn. 83.) Es ist zlt hemerken, dass Kock
a.&.O. damit rechnet, dass auch h|n in verhd,ltnis-
md,ssig unbetonter Stellung hun ergeben hat,.

Bei der Bxzerpierung erwies es sich, dass hon oft
als eine Nebenform anderer Formen wie he, h%,

hun u. dergl. vorkommt. Es ld,sst sich da nicht immer
entscheiden, ob hory genuin oder durch die Reichs-
sprache beeinflusst ist. Bei der kartographischen
Darstellung ist hory nicht eingetragen worden, wenn
es mit anderen Formen wechselt,.

Die Zeichen der Formen horj und hoy, werden auch
fiir die ein paarmal belegten Formen hurJ und hury

(mit europd,ischem u) in Blekinge und im siidcist-
lichen Smf,,land verwendet. Der Unterschied zwischen
o und u ist in den betreffenden Mundarten nicht
phonematisch, vielleicht auch nicht phonetisch be-
dingt sondern nur von orthographischer Art.

fn Gebieten mit erhaltenem Nasal liegen kurz-
silbige X'ormen wie hun, hon, offenbarlich unbetonte
X'ormen, vor, die ausgelassen worden sind. Nur X'or-
men, die entweder langen Vokal oder langen Konso-
nanten unzweideutig enthalten, sind eingetragen wor-
den. Dagegen sind ho und hu als eindeutige Varianten
von ho, hw eingetra,gen worden.

Restlos erkld,rt kcinnen die siidschwedischen X'or-
men nur dann werden, wenn man mit friihmittel-
alterlichen n'ormen hdn und hdn rechnet. Es scheint
doch nicht mciglich za sein, die verschiedenen z-For-
men mit der Rege1 d > d in unbetonten Silben zrt
erklii,ren. Dieser iibergang muss nd,mlich ztt einer
Zett eingetreten sein, wo d und d in den betreffenden
Mundarten dieselbe Qualitui,t nicht mehr besassen.

Hieraus erfolgt, dass eine Dehnung von il (< d)

nicht d hat ergeben kcinnen. Dagegen ist es nicht
unwahrscheinlich, dass ein u-lumgelautes a vor Nasal
unter gewissen Umstdnden und in gewissen Mundar-
ten d hat ergeben konnen, obgleich 6 das normale
Produkt in den meisten nordischen Mundarten ist.

Die Grenze zwischen einerseits he, ha und ander-
seits Formen mit erhaltenem Nasal folgt der Grenzlinie
zwischen Formen mit weggefallene m,bzw. erhaltenem
Nasal in femininen Substant'iven des Typus bok-en.

(Vgl. Mod6er, Studier civer slutartikeln i starka femi-
niner, Karte 2, S. 19.) In den oft,unbetonten Formen
des Pronomens hon ist ein kurzes z ncirdlich von der
a,ngegebenen Linie weggefallen.

Diese Linie wird durch eine andere Linie gekreuzt,
die Grenze zwischen u- und o-X'ormen. Diese Grenze
lei,uft scharf ncirdlich von der Stidlinie des Nasal-
schwunds. Siidlich davon sind die X'ormen schwieri-
ger zu beurteilen. Die meisten X'ormen sind jedoch
durchschaubar.

Der siidcistliche Typus hry diirfte auf haW zuriick-
gehen. Diese Form umgibt jene; hay kommt in dem
Gebiet vor, wo sich (bonile )) bonne 'Bauer' zlt
bbr3a entwickelt hat. (Vgl. Karte 9.) Die Form hap
in dem siidcistlichen Gebiet ist wahrscheinlich aus

d,lterem hdn durch Wechsel zwischen betonten und
unbetonten X'ormen hervorgewachsen.
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In Ostra und Vd,stra Gciinge liegt eine Form hon
vor, die unmittelbar auf mittelalterliches hdn zuriick-
gehen kann. Unmittelbar westlich und siidlich davon
wird eine X'orm hun verwendet, die ihrerseits wahr-
scheinlich aus mittelalterlichem hfin entstanden ist,.

Der Typus hup im siidlichen Halland und nord-
westlichen Schonen ist vermutlich aus hiln durch
Wechsel zwischen betonten und unbetonten Formen
entstanden.

Die siidschonischen X'ormen auf -n'1, hou, und h,uu,,

(mit den seltenen Variantethqryt und hsru) haben ver-
mutlich ihr n'L durch Einfluss des vorausgehenden
Vokals bekommen, der mit Lippenrundung ausge-

sprochen wird.
Die westschonischen Formen hop, hory,bieten die

grcissten Schwierigkeiten dar. Sie kcinnen zweifels-
ohne durch Quantitd,tsverschiebung unmittelbar aus

d,lterem hdn entstanden sein; jedoch kcinnen sie auch
auf d,lteren htin (< hdn oder h'fi,n) zuriickgehen. Mit
Riicksicht auf die dialektgeographischen Verhd,lt-
nisse will man die westschonischen X'ormen hon und
ham aus n'ormen mit u-Phonem gern erkld,ren (rrgl.

dd,n. hun), aber das Material zeigt nicht eindeutig in
diese Richtung.

T\t" Karte des Worte s sjrila 'selbst' zergt, wie sich
f-,, verschiedene Formen im siidschwedischen Gebiet
begegnen2 gibt aber verhd,ltnismd,ssig wenige Beitrd,ge
z:ur Lcisung der lautgeschichtlichen Probleme. Drei
Probleme werden aktualisiert und zwar der Wechsel
zwischen gebrochenen und scheinbar ungebrochenen
X'ormen, der Wechsel zwischen a,-gebrochenen und
scheinbar u-gebrochenen Formen und endlich der
Schwund des ursprtinglichen -D in der postvokalischen
Verbindung -lb.

Scheinbar ungebrochene X'ormen kommen in galc;Z

Schonor, im westlichen Blekinge, im siidlichsten
Halland und an einigen siidsmf,,ld,ndischen Grenz-
orten vor.

fn mittelalterlichen schonischen Ifrkunden wech-
seln a-gebrochene und ungebrochene X'ormen; dagegen

iiberwiegen a-gebrochene X'ormen stark in mittel-

alterlichen Sprachquellen &us dem iibrigen{Dd,nemark.
Ein umfassendes Material wird von Brondum-Nielsen
(GDG S 578, Anm. 1)vorgelegt. Aus seiner Darstellung
geht hervor, dass gebrochene Formen heutzutage
in Jtitland und auf Fiinen vorkommen, wd,hrend die
formell ungebrochenen Formen in den iibrigen Teilen
Dd,nemarks fast die einzigen sind. Schon am Ende
des Mittelalters siegten diese tr'ormen in der dd,nischen

Schriftsprache.
Mehrere Forscher haben das Problem ercirtert, ob

die neuzeitlichen Formen sela, sul u.d,. in dd,nischen

und siidschwedischen Gebieten auf friihmittelalter-
liche, ungebrochene Formen zuriickgehen, oder ob
man vielleicht besser mit Schwund des i in gebrochen-
en Formen rechnen soll, die von progressivem i-
Umlaut betroffen worden sind. Bennike-Kristensen
meinen (Kort 92), dass j in den Inselmundarten und
im Schonischen in dem Wort sjrila friih gefallen ist,
und Wigforss nimmt (SHF' 686) an dass j im siid-
lichen Halland in gebrochenen Formen des Wortes
gefallen ist. Brondum-Nielsen will seinerseits (GDG

S 578) das mittelalterliche suluur als eine echte
ungebrochene Form betrachten.

Es gibt gute dialektgeographische Griinde fiir die
Annahme Bennike-Kristensens und Wigforss', dass

ein j in den alten ostdci;nischen und inseldd,nischen

Mundarten gefallen ist. Jedoch st'ehen zlur Seite der
scheinbar ungebrochenen X'ormen des Pronomens
sjrilu auch ungebrochene Formen wie srillan 'selten'
(dein. sjulilen), strirt'Schwantz'(schw. stjrirt) und
stilk 'Stengel' (schw. stjcilk) mit verschiedener Aus-
breitung. Wahrscheinlich standen friihmittelalterlich
gebrochene und ungebrochene X'ormen neben einan-
der in ostdd,nischen Mundarten; aus phonotaktischen
Griinden haben die ungebrochenen Formen gesiegt.

Wie man die Brechungsyerhd,ltnisse auch auffasst,
scheint der halld,ndische Typas Jgl schwierig ztt er-
kld,ren. Wigforss versucht (SHX' 686) die Entwicklung
zu o mit verschiedenen Zeibpankten des iibergangs
eines vorausgehenden 2 &us Halbvokal in Spirans ztt
erkld,ren; die Theorie ist jedoch nicht garuz iiberzeu-
gend.
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Der nordhalld,ndische und nordsmA,leindische Typus

f aha erinnert an u-Brechung oder Labialumlaut.
Derselbe Typus liegt auch im grcissten Teil Vd,ster-

gcitlands vor. Formen die als sjdl(a) grob bezeichnet
werden kcinnen, sind ausserdem in grossen Teilen
der skandinavischen Halbinsel vorhanden. Nor-
wegische Forscher wie Hallfrid Christiansen (Grims-

aym. I44) und Ingeborg Hoff (Skjetyem. 104) setzen

den Brechungsvokal A (aus dem Fem.) in den von
ihnen behandelten Mundarten voraus. Erik Noreen
rechnet d.agegen (Artem. 60, 151 f.) mit einem iiber-
gang u ) 0 vor {r. Gdtlind stellt eine d,hnliche Theorie
fiir die vd,stgcitischen Mundarten auf (Ygn'M 1:263 f).
Als Parallele fiihrt er u.a. die Wcirter ikrila'trd,chtig'
und skrilua'zittern' an, die in den Mundarten Vti,ster-
gcitlands offenen o-haltigen Vokal zuweilen haben.

Es scheinen keine zwingenden Griinde vorzuliegen,
u-Rrechung in dem Wort, sjtilu in den hier behandelten
siidschwedischen Mundarten vorauszusetzett. Ein
Ubergang -id > -i6- ist in der betreffenden Stellung
in gewissen Mundarten mciglich gewesen. Jedoch ist
das Problem in allen skandinavischen Mundarten
gar nicht endgiiltig gelost.

Der Schwund des a in sjrila ist keine isolierte Er-
scheinung. Er hat Gegenstiicke in Wcirtern wie ula
'Wolf' , ha,lu 'halb', lcalu 'Kalb', tola 'zwolf' , gola

'Fussboden' in dd,nischen und siidschwedischen Mund-
arten (.rgl. Bennike-Kristensen, Kort 132, Wigforss
SHX' 452), aber alle Einzelkeiten sind noch nicht
klargemacht. Der Schwund ist schon mittelalterlich
belegt. (Vgl . Brsrrdum-Nielsen GDG S 343.)

ie Karte des Plurals des Pronomens nd,gon will
nur die Wortbeugung darstellen. Es ist technisch

unmciglich, alle an jedem Ort vorkommenden Formen
mit Beriicksichtigung sowohl der Phonologie als auch
der Morphologie auf einer Karte darzustellen. Darum
wird der Vokal der Stammsilbe in der Legende durch-
gringig d geschrieben, obgleich er bald fiir o-Vokal,
bald fiir u-Yokal und bald fiir d-Vokal gehalten wer-
den kann und obgleich er im Primdrmaterial mit so

verschiedenen Zeichen als o, &, B, 0, o, 6t,, o, % und ay;

geschrieben ist. Es ist schwierig, eine genaue phone-
matische Bezeichnung dieses Wortes zustandezu-
bringen und d,ltere X'ormen und sprachgeschichtliche
Verld,ufe zt rekonstruierell. In grossem Umfang
diirften jedoch die jetzigen siidschwedischen Formen
auf d,ltere o-X'ormen (ndkra, ndghna u.s.w'.) zurtick-
gehen.

Der Plural des Wortes ld,sst sich vom Singular
vcillig abgetrennt nicht behandeln. Darum werden
unten auch. gewisse Singularformen berthrt.

Bei der Darstellung der Karte ist die stellenweise
vorkommende X'orm nd.,gro nicht eingetra,gen worden.
Dieser Typus ist nirgendwo im Ifntersuchungsgebiet
genuin, sondern diirfte der Reichssprache entlehnt
worden sein.

Im siidschwedischen Gebiet begegnen sich zwei
Haupttypen, nd,ra ( ^, nd,rra) und nd,nna. Jener
Typus ist nrirdlich, dieser ist siidlich. Noch einige
Typen liegen vor, die unten behandelt werden.

Der ncirdliche Typus nd,ra, (n!ra, nd,ya, niya u.e.)
korrespondiert mit, altschwedischen X'ormen wie
noghre(r), noghra(r) u.il. Diese X'ormen gehcirten zlt
einem Paradigma, dessen Nom. Sing. Mask. noghor

u.d,. hiess. Noch das Gesetz vom Jahre 1734 hat im
Sing. die X'orm nd,gor. Der Singular heisst im ncird-
lichen Sm6,land gewrihnlich nd,en (n!an, ndan u.d,.) aber
ein Typus nd,r (nQr, nqr) ist an einigen Orten des ncird-
lichsten SmA,land belegt. Man darf yoraussetzen, dass

ein Paradigma .nd,r: nd,ra im ncirdlichen Sm6,land
friiher weiter verbreitet war.

Der siidliche Typus nd,nna gehcirt als eine natiir-
liche Novation zu einem Paradigma nd,en, nd,nn :

nd,nna.
Neben den Typen nd,r(r)o und nd,nna liegt in zwei

verschiedenen Gebieten ein Typus nd,a vor. Phone-
tisckr" wird er im westlichen Smfi,land gewcihnlich als

tbbcr, auf 0land als rui, n6 u.d,. realisiert,. Die zwei
Gebieten liegen ncirdlich von der Grenze des W"g-
falls von n in Wcirtern wie ga,tan 'die Strasse' und
mina ('meine', Plur.). Das Paradigma Mask. nd,(e)n,

X'em. nd,,a, nd.,n, Plur. nd,a wird von den Paradigmen
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Mask. min, X'em. ffii, Plur. mia 'mein' und Mask.
ingen, X'em . inga, Plur. inga 'kein' gestiitzt.

Spd,rlich kommt an der Grenze zwischen Schonen
und Sm6,land ein Typus nd,lla (nb!a) vor. Er korrespon-
diert mit d,lterem dd,nischem noghlu ebenso wie nd,nna
(ndpa) mit ri,lterem noghn@.

Die Entstehung der Typen noghnu und noghlu in
dd,nischen Mundarten und in der dd,nischen Schrift-
sprache im 15. Jahrhundert behandelt Brondum-
Nielsen in GDG S 598, Anm. 2. Br zeigt, dass plurale
n- und /-X'ormen zrt dieser Zett hauptsd,chlich in
seeld,ndischen und schonischen Sprachquellen vor-
kommor, wd,hrend r-X'ormen in westlicheren, vor
allem jiitischen Sprachquellen bestehen. Er zeigt
auch, dass r-X'ormen friiher und in grcisserem Um-
fang im Singular als im Plural durch n-Eormen er-
setzt, werden. Dieses stimmt mit dem oben angestell-
ten Beobachtung gut iiberein, dass das ncirdliche
Smfi,land n- oder r-X'ormen (nd,en, nd,r) im Singular
aber nur r-Formen im Plural hat.

Der eigentiimliche /-Typus diirfte durch Analogie
mit meghen, meghel, Plur. meghnu, meghlu 'gross'
entstanden sein. Brondum-Nielsen fiihrt einige zer-
streut'e Belege aus ostdd,nischen Quellen an (mS nagel
rutt, Malmci 1447, ffij nogell hande ruth ga,ngh, Var-
berg 1481), aber der /-Typus diirfte cistlich von der
Oresund niemals besonders gewcihnlich gewesen sein.
Der n-Typus steht als eine seeldndische und schonische
Novation da, die im Mittelalter nach dem Singular
neugebildet ist. Spd,ter haben die pluralen n-Eormen
in der dri,nischen Reichssprache den /-Formen Platz
machen miissen.

Dt" Pluralbeugung der Substantive und die Beu-

-lJ gung der suffigierten Artikel in stidschwedischen
Mundarten sind rron mehreren X'orschern behandelt
worden. Hier seien besonders G. Lech (SkA,nemfi,lens

bojningsld,ra), J. Swennirg (Folkmfi,let i Listers hd,rad),
f. Modeer (Studier civer slutartikeln i starha femi-
niner) und B. Magnusson (Om plurald,ndelserna -ar
,\/ -er hos feminina vokalstammar) erwd,hnt. Wesent-
liche Probleme werden auch von G. Hedstrcim in

Ordstudier... behandelt. Ebenso beriihrt Hessel-
man mehrmals die siidschwedische Nominalflexion
in seiner Arbeit Huvudlinjer i nordisk spri,khistoria.
Zw Unterschiede rron den anderen Forschern arbeitet
I{esselman hauptsd,chlich mit gedrucktem Material aus

den stidschwedischen Mundarten. Er betrachtet in
erster Linie das Formsystem als Resultat der l-,aut-
entwicklungen der unbetonten Silben, wd,hrend die
systemschaffenden Krd,fte der Sprache in den Hinter-
grund geschoben werden.

Da die Hauptzige der Beugungssysteme der siid-
schwedischen Substantive p,lso bekannt sind, werden
hier nur zwei Probleme behandelt und zwar die be-

stimmte Form Singular und Plural der Substantive
des Typus torpare. Yerschiedene Ifrsachen haben
bewirkt, dass die lJntersuchung z:um Teil anderen
Linien als sonst, in dieser Arbeit folgen muss. In den
Wortsammlungen aus den nordlicheren Teilen des

Untersuchungsgebiets ist torpare 'Kcitner' das ge-

wohnlichste der Wcirter mit dem Suffix -ore.. Als
Synonym dieses Worts wird aber in Schonen husman
cifter verwendet. Das an den Kiisten wohl belegte
Wort lislcare 'Fischer' ist im Binnenland sehr spd,rlich

belegt. X'iir die Karten sind darum mehrere.Worter
exzerpiert, worden: bagare'Bd,ckat', fislta,re'X'ischer'
hanillare'Kaufmann', kira,re'Lehrer', md,lare'Maler',
rrittare'Meier', skoma,lca,re'Schuhmacher', skrriildare
'schneid.er' , snickare 'Tischler' , sotare 'Schornstein-
feger' , torpare'Kotner'. Einzelne unregelmhlssige For-
men sind bei der Darstellung der Karten nicht etn-

getragor, regelmd,ssiger Wechsel zwischen verschie-
denen Typen ist dagegen markiert, worden.

In den Legenden und im Kommentar der Karten
wird das Wort torpare als Typ*ort verwendet,, auch
wenn sich die Zeichen der Karten auf andere Wcirter
beziehen.

Karte 61 zeigt die mundartlichen Formen, die dem
mittelalterlichen Tyrpus torp-aren, 'der Ktitner' ent-
sprechen.

In dem stidschwedischen Gebiet sind mehrere
Lautregeln in diesem Typus in Funktion getreteri.

I. Schwd,chung des a-Vokals. In dem Suffix -&re
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wird -a- teils im siidwestlichsten Schonor, teils im
cistlichen Blekinge, cistlichen SmA,land und auf Oland
za &, ? rr. dgl. geschwd,cht. (Auf Oland wird der Ulti-
mavokal obendrein apokopiert.) Schwd,chung kommt
also auch in anderen Mundarten als in den traditio-
nellen e-Mundarten vor. Daneben wird a, wahrschein-
lich durch Einwirkung des folgenden r, irt einem zert-
tralen Gebiet Smfi,lands und in einem Ort im mitt-
leren Hallan d zu & verschoben. Entsprechende tTber-
gd,nge sind in der bestimmten X'orm torp-are?a einge-
treten. Diese X'orm wird aber auch von anderen Yer-
d,nderungen betroffen.

2. Der unbetonte Ultimavokal e wird in der Form
torp-aren, -eren zwischen den wesentlich homorga,nen
Konsonantert r urrd n synkopiert. Diese Synkope ist
im galcLzela Untersuchungsgebiet ausser Schonen und
Siidhalland eingetreten. Wegen Association mit den
artikellosen Formen kommen jedoch dreisilbigen
X'ormen auch im Synkopegebiet yor.

3. Nach der Synkope sohmelzen -rr?, ztt einem
apikoalveolaren Nasal rL zusammen, der in gewissen
nordlichen Gebieten besteht aber sonst mit apikogin-
givalem oder apikodentalem z spd,ter zusammenfd,llt.

4. Vor -rnL (-n) hat der aus a entwickelte q,- ) a-

haltige Vokal in gewissen Mundarten solche qualita-
tive Verd,nderungen durchgemacht, dass er nach
dem im vorigen Moment erwd,hnten fibergang n >n
nicht mit dem e der " d,lteren Verbindungen -e%, -ewb

zusammenfd,llt. Das einmal vorliegende r manife-
stiert sich immerfort, durch die. Vokalqualitd,t. Dies
gilt ftir Norra und Scidra Mtire, Teile von Oland und
ein z;entralsmfr,kindisches Gebiet. Das Resultat dieser
Entwicklungen wird, wie die Karte zeigt, ein Gegen-
satz zwischen zwei- und dreisilbigen X'ormen; ein
Gegensatz zwischen X'ormen mit und ohne qualitative
Pd,nultimaschwd,chorg; verschiedene Manifestationen
von d,lterem -arn) -ern u.dergl.

Dr" Karte von dem bestimmten Plural der Sub-
IJ stantive des Typus torpare baut auf dasselbe
Wortmaterial wie die yorausgehende Karte. Die kri-
tische Behandlung des Materials folgt denselben Prinzi-

pien. Es ergab sich, das dasWort hanillare'Kaufmann'
unregelmd,ssige Formen im bestimmten Plural hat.
fn Mundarten mit Synkope der Antepd,nultima in
Wcirtern wie torp-ara,??,& wiirde bei Antepd,nultima-
synkope einer X'orm hanill-arana, in der Regel phono-
taktisch unmcigliche X'ormen entstehen, und das
Wort hanillare folgt darum in gewissen Mundarten
seinen eigenen Regeln. Die speziellen Formen des
Subst. hand,lare werden hier nicht dargestellt.

Viersilbige Typen torp-arana, torp-arena, liegen im
nordtistlichen Schonen vor. Sie sind urspriinglicher
als die zwei- und dreisilbigen Formen, die sonst vor-
handen sind . (i)ber viersilbiges torgt-ercrnasiehe unten! )
Der geographisch bedingte Wechsel torp-arana ,=

torp-arerLo hd,ngt mit dem Wechseltorp-ara /\, torp-are
im unbestimmten Plural zus&mmen; rrgl. Lech,
SkA,nemBcijnL 24, 38, 52 f..

Stidlich, westlich und nordwestlich rron dem vier-
silbigen Typus, d.h. in galaz Schonen ausser dem
nordcistlichen Teil und in Siidhalland liegen dreisilbige
Typen (torp-ar%a und 

- 
im Stidwesten - torp-erne)

torp-orrbe) mit Pd,nultimasynkope vor. Hinsichtlich
der Synkope stimmen diese Formen mit denen der
schwedischen und dd,nischen Reichsspra,chen iiberein.
Der im siidwestlichen SmA,land und in einigen Orten
Hallands vorkommende Typus torp-ana diirfte auf
d,lteres torp-arna (event. iiber -n-) zuriickgehen.

fn Blekinge und dem siidcistlichen Smfi,land sind
X'ormen vorhanden, die durch Schwd,chung der Ante-
pd,nultima entstanden sind. fn einigen Orten kommt
torp-erct,no, mit nur qualitativer Reduktion vor, aber
die gewcihnlichste X'orm ist torp-rana mit durchge-
fiihrter Synkope des Antepd,nultimavokals. (Auch in
diesen Gebieten kommt der Typus torp-ana als
Wechselform vor.) Mit dem best. Plur. torgt-rana,
korrespondieren die unbestimmten Pluralform en torp-
arq,) -a,re, -era,, -ere und -ro. Die bestimmte Plural-
form torp-rana ist also nicht durch eine mechanische
Artikelsuffigierung aus den vorliegenden unbestimm-
ten Pluralform entstanden, sie hat ihre eigene Ent-
wicklung durchgemacht.

Ncirdlich von der bekannten Linie, die das Schwund
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eines n nach unbetontem Vokal markiert,, liegen X'or-
men wie torp-ar,a, -a,rfi,) -a,rct ) -a,ra,, -era, -era, \ror. Auf
Oland isb torp-ra die einzige X'orm.

.Die dreisilbigen Typen mit m-Schwund und Reduk-
tion der Silbenzahl sind nicht garuz leicht zu erkld,ren.

Man kann sowohl Apokope +'ru-Schwund wie n-
Schwund zwischen unbetonten Yokalen + Kontrak-
tion der Vokale annehmen. Der Umstard, dass n-
Schwund dieselbe Verbreitung in torp-a,ran& wie in
gat-an () -a, -a) hat und dass der auslautende Yokal
der beiden Typen dieselbe Qualitd,t bekommt, spricht
fiir die erstgenannte Alternative, ist aber nicht bin-
dend. Der ciki,ndische Typus torp-ra (best. Plur.) stiitzt
ebenso den Gedanken an Apokope. Es ist wahrschein-
lich, dass dieser Typus durch Synkope der Antepd,n-
ultima und Apokope der Ultima entstanden ist. So-

gar der Typus hanillarana zeigt im ciltindischen eine

doppelte Reduktion; das Wort heisst hand,vlra Ir.
dergl.

Die Entstehung der velaren a-Qualitdt (a) in
suffigierten Artikeln behandelt Mod6er ausfiihrlich
in seiner Arbeit Studier civer slut'artikeln i starka
femininer (88 ff.). Mod6er betont u.a. die funktio-
nelle Rolle der Vokalqualitd,t. Nur die Vokalqualitd,t
unterscheid.et in gewissen Mundarten gat-a.'die Stras-
se' von gat-a 'Strasse'; hast-a 'die Pferde' von hrist-a
'Pferde', torp-ar-a.,'die Kcitner' von torp-ar-a'Kcitner'
(unbest. Plur.)

Ebenso wie im Sing. kommt in gewissen ncirdlichen
Teilen Smf,,lands eine besondere Schwd,chung des a-

Vokals vor r vor. Das Result'at ist im Plur. n'ormen
wie torp-arct,, -{trt geworden.

fJu* Wort marknad, u. d.ergl. 'Jahrmarkt,' der
l-l nordischen Sprachen ist ein altes Lehnwort, aus
dem Deutschen. Es liegt im Attd€inischen in n'ormen
wie marlcet, markneth,im Altschwedischen als ma,rknod,

marknat, ma,rknet, marknadhu.s.w., im Altisltindischen
als ma,rk(n)adr vor. Die altsd,chsische X'orm war
marlcat, die mittelniederdeutsche market. (Siehe spd-

testens N. A. Xielsen, Dansk etymologisk Ordbog.)
Wahrscheinlich ist die letzte Silbe des Lehnwortes

markaf sehr friih von den einheimischen Wcirtern auf
-ailh und -nailh beeinflusst worden. fm Dd,nischen
siegt die X'orm marked, (ohne -n-), im Schwedischen
marlcnad,. fn den siidschwedischen Mundarten ent-
wickelt sich das Wort,, als hd,tte es d,Iteres -(n)ad,h

enthalten.
Bei der kartographischen Darstellung ist von ge-

ringeren phonetischen Eigentiimlichkeiten abgesehen
worden. Die Vokalisierung von r ) der t)bergang ct,

und Dehnung des betonten Vokals werden nicht
markiert. Der Apikoalveolar rL wird in der Legende
und bei der Ercirterung rrl r??., aufgelcist.

In Schonor, Siidhalland und Westblekinge liegen
Formen wie marlcad.,, marked,, marlcat, marlcnad, vor;
daza kommen in Brd,kne in Blekinge ein marlcnat, im.
siidwestlichen Smfi,land ein markned, und in drei
Orten Schonens ein marlca. Das schonische marka
diirfte unrichtig sein; sd,mtliche Belege riihren von
demselben Explorator her. Zweifelhaft sind auch das
nordschonische markeil und das siidwestsmfl,ld,ndische
markned,. In iibrigen Teilen des IJntersuchungsge-
biets kommen sonst, fast' nur Formen ohne d oder t
im Auslaut vor: marlcna,, rlarken, marten, n?,a,rne u.s.w.
(Es wird hier von einzelne Belege des Typus ma,rknad,

abgesehen. )

Die wichtigste Grenze dieser Karte geht zwischen
Formen mit weggefallenem und erhaltenem aus-
lautendem Dental (d, t). Die Entwicklung des er-
haltenen Dentals ist wahrscheinlich -itr > -p > -t
(> -d) gewesen. (tiber diese Entwicklung, siehe z.B.
Brondum-Nielsen GDG S 289; lrgl. auch oben den
Kommentar der Karte 27.) Anders aber vermutlich
unrichtig fasst' I{esselman (Huvudlinjer i nordisk
spr&,khistoria 320) das auslautende -t in Wtlrtern wie
marknad, md.,nail auf : ,,eine iibertriebene schwedische
Reaktion".

Im Auslaut nach schwachtonigem Vokal geht -t
in ganz Schonen (ausser dem nordcistlichen Teil) und
in Siidhalland in -d iiber. Das westliche Blekinge,
das ebenso wie das nordcistliche Schonen von einem
iibergang -t > -d nach betontem Vokal betroffen
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worden ist, hat das -t nach unbetontem Yokal be-

wahrt. Ausserhalb des Gebiets mit Ubergang -iI >
-t imW-ort marknad, ist iI im Auslaut geschwunden.

Ztt Kontrolle ist das Wort md,nail im garLT,eL Ge-

biet exzerpiert worden, wird aber hier aus Mangel an

Platz nicht kartographisch dargestellt. Dieses Wort
heisst md,nail, md,ned, it garrz Schonor, im Hauptteil
von Blekinge und in Siidhalland. (Yon der Qualitd,t
des betonten Yokals wird hier abgesehen.) Im mitt-
leren Halland, mittleren Blekinge und siidwestlichen

Smfi,land kommt, md,nat sporadisch vor. Im iibrigen
heisst das Wort gewcihnlich rrLd,ne. Diese X'orm kann
als eine maskuline Grundform eines md,na neugebildet

sein, dass durch Schwund des -d im Auslaut ent-

standen ist. Noch mehr Material mit Wechsel -d, -t
und Schwund liegt bei I{esselman a.a.O. und Hed-

strcim SSI'M XXXIV vor. Zrt einer X'orm markna (mit'

Schwund des -d) wird eine neue maskuline Grund-
form markne gebildet. I{esselman nimmt, S. 83 &r,

dass eine Apokope spezieller Art eine Entwicklung
markne ) marlcen bewirkt hat. Er stellt diesen iiber-
gang den iibergd,ngen lcaale ) kaael, naule t naael

,.r.*. gleich. Er fiihrt mehrere X'aktoren &r, d.ie zu

dieser Entwicklung haben fiihren kcinnen, u:&. die

Stellung vor suffigiertem Artikel.
Aus marlcna,, marlcne sind die X'ormen martna,,

ma,rtne durch partielle Assimilation entstanden; durch

Schwund in Dreikonsonantengruppen sind rtla,rna,

rnctrt?,e entstanden. Martne hat marten ergeben, in
derselben Weise wie markne ztt marken geschritten
ist.

ie Karte des Prd,teritums des Verbs kasta'werfen'
zeigb die,, regelmd,ssige'' E ntwicklung eines Verb s,

das zu d.er ersten schwachen Konjugation gehcirt. Viele

Verben, die urspriinglich ztt dieser Konjugation ge-

hort haben, sind besonders in Smflland und

Blekinge in die zweite schwache Konjugation
iibergetreten, wti,hrend sie in Schonen dem Muster

der ersten Konjugation immerfort folgen. Tlrtzwei-

felhaft hat eine Tendenz ztr Pd,nultimareduktion
od.er sogar Pd,nultimasynkope einen solchen tiber-

gang gefcirdert. In vielen X'd,llen wird jedoch ein
iibergang in die zweite Konjugation durch phono-

taktische X'aktoren erschwert' oder verhindert. Dieses

gilt Verben wie hand,la'handeln', snickra 'tischlern',
kasta'werfen'.

Bei der kartographischen Darstellung sind die

Quantitd,ts- und Qualitd,tsverhei,ltnisse der Stammsilbe

nicht beachtet worden. Der Vokal ist a-haltig oder

bisweilen sogar d,-traltig beinahe im garrzeln Unter-
suchungsgebiet ausser auf Oland; er ist lang in Siid-
schonor, sonst, kurz. (Vgl. den Kommentar des

Worts lampa, Karte 38.)

Die vorliegenden Haupttypen sind:

1. kastaile in Sm6,lard, dem nordcistlichen Schonen

und siidlichen Halland und im grcissten Teil von
Blekinge;

2. lcastede im siidwestlichsten Schonen und nord-

cistlichen SmA,land;
3. kasta im iibrigen Teilen Schonens und Hallands

und auf d.em mittleren Oland;
4. lcasteil in Teilen Olands;
5. lcaste teils im siidwestlichsten Schonor, teils im

nord.cistlichsten Smfl,land und in teilen Olands;

6. lcastate im cistlichen Blekinge und in einem Ort
im nordcistlichen Halland (Fagered);

7 . lcastat im cistlichen Blekinge;
8. kd,,stin einigen Orten d.es nordlichen 0lands.

Von diesen Typen steht lrustaile der mittelalterlichen
X'orm lcastailhe amnti,chsten. Der Typus kasted,e kommt
nur in sogenannten e-Mundarten vor; der Dental dh

(d) hat sich wie im erstgenannten Typus zwischen

unbetonten Yokalen zv d entwickelt. Der Typus

kasteil ist durch cild,ndische Apokope entstanden.

Eventuelle Tendetrzerr zrtrm Schwund des Dentals

sind in den betreffenden Mundarten durch die gram-
matische Eunktion des Beugungsmorphems aufge-

hoben worden.
Es ist schwieriger, die iibrigen Typ ert zlt beurteilen.

I{esselman meint (Huvudlinjer i nordisk spr6,k-

historia L54 f.), dass Prd,t. kalla aus lcallaile (!) durch

Ultimaapokope und spd,teren Schwund des Dentals
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entstanden ist. Fiir die schonischen Mundarten nimmt
er &r, dass eine Prd,teritumform lcallail einst vorge-
legen hat, und dass diese ihr d, vor Wcirtern mit an-
lautendem Konsonanten, z. B. d,,et, dig, s'ig, verloren
hat. Nach Hesselman bleibt nd,mlich d in schonischen
Mundarten zwischen unbet'onten Yokalen. Als Be-
griindung seiner Theorie fiihrt, er einige bornholmsche
Prd,teritumformen auf -ad,' (statt des normalen -ad,a)

an.
I{esselmans Theorie kann nur teilweise richtig

sein. Sie stimmt fiir verschiedene mittelschwedische
Mundarten und findet eine Stiitze in dem cilcindischen
Typus loasteiL Die bornholmschen Belege sind aber
nicht beweiskrd,ftig, sie kommen in Versen vor und
beruhen zweifelsohne auf licentia poetica. fn den
schonischen Mundarten wird die Ultima regelmd,ssig
nicht apokopiert, sei die Silbe offen oder geschlossen.
Dagegen wird im Hauptteil Schonens a,, ztt e (a) i, der
Ultima dreisilbiger Wcirter geschwei,cht, die urspr.
auf a ! Kons. + o ausgingen. (Vgl. oben S. 23 Plur.
torpara, im nordcistlichen Schonor, sonst, gewcihnlich

kalen ist im llauptteil Schonens iI (nictrt d!) gefallen,
wobei der Ultimavokal elidiert worden ist. fn nrird-
licheren Gebieten (Smfi,land) ist auslautendes d nach
unbetontem Vokal in Substantiven auf -(n)ad,h ge-

fallen, wd,hrend es in dem Prd,teritummorphem -ailhe
und dem Partizipiummorphem -adher -d- ergeben
hat,.

Der cistblekingische Typus lcastate ist wahrschein-
lich aus kastailhe durch eine funktionell bedingte
Schflrfung entstanden. Aus lcastate ist lcastat durch
Apokope entstanden. Pret. -at(e) hat in den Mund-
arten etwas weitere Verbreitung als die Karte des

Verbs lcasta zeigt; vgl. Benson in Sydsvenska ort-
namnssd,llskapets A,rsskrift 1966, wo anderseits das
spd,rlich vorkommende Prd,teritum -at der Kiisten-
kirchspiele nicht aufgenommen worden ist.

Prd,t,. auf -ail ist in Sridra Mcire in gewissen Verben,
jedoch nicht kasta belegt. Der Typus korrespondiert
was die Apokope betrifft mit dem siidcileindischen
lcasted,.

Du* Prd,teritum der urspr. reduplizierend.en Ver-
-lJ ben gehcirt ztt den instabilsten Elementen des

X'lexionssystems der nordischen Sprachen. Schon die
urnordischen X'ormen dtirften in grossem Umfang
analogisch gewesen sein, und in den ostnordischen
mittelalterlichen Sprachquellen kommt oft ein buntes
Formenmaterial vor. Nur in beschrd,nktem Umfang
diirfte im cistlichen Norden eine mittelalterliche
geographische Verteilung vorgelegen haben, die mit
den neuzeitlichen mundartlichen Verhd,ltnissen kor-
respondiert,. Analogiebildendb Krd,fte haben auch in
der neueren Zett sowohl in der Reichssprache wie in
den Mundarten gewirkt. Und die mundartliche Dyna-
mik weicht in vielen Hinsichten von der reichssprach-
lichen und schriftsprachlichen ab.

Dieses gilt in hohem Grade von dem Prd,teritum
des Yerbs falla,. SdwOrdb. und SdwOrdbSuppl.
enthd,lt singulare mittelalterliche X'ormen wie fiol(l),
liolil, ti6l(l), ti6ld, fydll, ffywld,h, fi,al,fol(l), ful(l), tdl(l),
fdld,lyll,tfiill, fd,lal(l). SAOB nimmt aus den 16. und
L7 . Jahrhunderten Formen wie f el(l), ful(l), f dll, f dl(l),

tyll, fijll, fall und lalth auf. Von diesen siegt die Form

ldll rn der schwedischen Reichssprache und Schrift-
sprache. KalkarOrdb. hat fiir das Dd,nische einen
beinahe ebenso reichen Formbestand von der Periode
1300-17q0: liolil, fiol(|,), fiold, fysl, fyold,, fi,al(l),
fiul(l), fiuld,(h), field,h, feld(t), feeld, fall, fal(d)t,
fald,(h). Von diesen Formen siegt, falt in der dd,nischen
Reichssprache und Schriftsprache, nicht aber in
allen reichsdd,nischen Mundarten. (Siehe Bennike-
Kristensen, Kort over de danske Folkemaal, S. 171

und Karte 89.)
Die Verteilung zwischen den verschiedenen X'or-

or, die hier auf Karte 69 zlum Vorschein kommt, ist
wahrscheinlich jorg. Die Karte enthd,lt sowohl d,ltere
wie jiingere Formen, und der Zustand, den sie wieder-
gibt, diirfte nicht statisch sein.

Nur 6in schwacher Typus liegt vor: fallde. Dieser
Typus kommt in einem zusammenhd,ngenden ost-
schonischen Gebiet vor, erscheint daneben sporadisch
in verschiedenen Orten der anderen Provinzer\. Der
Typus diirfte jrrg sein.
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Unter den starken Verbformen reprd,sentieren
Formen mit anlautendem tj- eine d,ltere Stufe. Sie

kommen als Relikte im nordcistlichen Schonen und
in einigen Mundarten im westlichen Blekinge und
siidlichen Smf,,land vor. Anlautendem ti- folgt im-
mer der Vokal 6; die vorliegenden n'ormen sind fi6ll
und tjdllt.

Im iibrigen liegen hinsichtlich des Stammvokals
drei Typen vor: fall(t), full(t) und tdll(t). Der a-Vokal
ist siidlich und westlich; er kommt in Skfl,ne, Blekinge,
Halland, Yd,stergtitland und dem westlichen Sm6,land

vor. Dieser Typus ist eine dd,nische Novation, aber
es ist, nicht vcillig.unwahrsoheinlich, dass er in gewis-
sen Mundarten als eine spgntane Neuerung entstan-
den ist.

Der u-Yokal ist eine smA;ld,ndische Novation mit
Verbreitung auch in Vd,stergcitland und auf 0land.
Einige siidhalltindische Belege mit -o- werden hier
dem smf,,ld,ndischen Typus full(t) gleichgestellt. (An-
ders Wigforss SHX' 301, Hedstrcim SSFM 337.)

Schwerer zrt beurteilen ist der Typus tdll(t). Er
kommt, sporadisch in SmA,land, auf Oland und in
Blekinge vor. fn der Regel wechselt er mit anderen
Typen und man muss oft mit Einfluss der Reichs-
sprache rechltelt. In Blekinge und gewissen Teilen
des cistlichen SmA,lands kann jedoch tdll aus fi6ll
durch analogisch bedingten Schwund des 7 entstan-
den sein.

Das auslautende -t in fa,llt, fullt, fdllt und fi\llt ist
hauptsd,chlich eine dd,nische Neuerung. Es ist za be-
merken, dass der Typus fallt in der Regel an lall grenzt
und dass sich -f also innerhalb dem Gebiet mit a-Vokal
verbreitet hat: Nur im ostlichen Blekinge wird fallt
durch l6llt abgekist, welches seinerseits an 16ll grenzt.
Das auslautende -f ist unter Einfluss von oder paral-
lel mit X'ormen wie hdllt, hdllt'hielt' , bant'band' , fant
'fand' , rAnt 'rann' , spant 'spann', sprant 'lief' , uant
'gewann' entstanden. Auslautendes -, bildet nicht, nur
ein zusammenhd,ngendes Gebiet in Schonen, Blekinge,
Stidhalland und Siidsmfi,land, es kommt, auch in
einigen Orten im nordcistlichen Smfi,land sporadisch
vor.

Es ist zu bemerken, dass auslautendes -f im Prd,teri-
tum des Verbs fa,lla nur im Singular vorkommt.
X'olgende Beispiele der X'lexionst;rpen seien ange-

zogen:

falla; fallt;- sg.; falleil siidw. Schonen

falla; fallt; falle; falled, nordw. Schonen, siidl. Halland

falla; fall; - sg.; fallet nordl. Halland

falla; fall; fulle;.fallet /\, lullet mittl. Halland

falla; falld,e; -' sg.; falllrd, -et ostl. Schonen

falta; fallde; - sg,i fallt nordcistl. Schonen, Blekinge

falla; tjdll(t); fjdlle, fallet nordostl. Schonen, Lister

falla; ldll; fdlle, fallet Brd,kne

falla; l6ll(t); - sB.; falle S. Tjust
falla; l6ll(t); - sB.; f\llet cistl. Blekinge

falla; fullt; fulle; fullet Allbo

f atta; fult; fulte; f'ullet Arstad

Nicht selten werden X'ormen aus verschiedenen
Beugungsmustern gemischt. Das ergibt sich sehr gut
aus den Wortersamlungen des Mundartforschungs-
instituts; vgl. auch Lech SkA,nemBcijnl. 113 f.

T\u* Verb itd 'sterben' wurd.e schon in den mit-
l-r, telalterlichen ostrlordischen Mundarten unregel-
md,ssig flektiert. Der Infinitiv hatte X'ormen, die von
dem regelmd,ssigen Muster der 6. starken Klasse ab-
wichen. Prei,t,. Part,. wurde im grcissten Umfang durch
dem Adj . ddd 'tot' ersetzt,. In der mittelalterlichen
schwedischen Schriftsprache wechselte im Prd,t. Sing.

die regelmd,ssige X'orm d,o mit neugebildeten n'ormen
wie d,6ilhe, d,6dile. Auch im Altdenischen wechselten
starke und schwache X'ormen.

In Siidschweden liegen teils schwache Formen wie
dya, ilo{,a, dQ, teils der starke Typus d,o vor. Daneben
kommt im ncirdlichen Smfi,land teils ein schwaches

Prd,teritum dqad,a, teils ein dazu neugebildeter In-
finitiv dqa und ein Supinum doat vor. Das Prd,t.

ilqa,ila ist auf der Karte nicht eingetragen worden, da
es z:um Teil za einem anderen Verb gehort. Ebenso
sind die X'orme, do7 und doj ausgelassen worden; sie

kommen spd,rlich in' verschiedenen Orten vor und
diirften der Reichssprache entlehnt sein; dqj ist' nach
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dem Lautsystem der betreffenden Mundarten um-
gestaltet, worden.

Die Grenze zwischen starken und schwachen X'or-
men ist nicht scharf. Schwache X'ormen kommen in
Schonor, Halland, Blekinge und dem siidlichen
Smf,,lard, starke Formen im ncirdlichen und cistlichen
SmA,latrd, im cistlichen Blekinge und auf Oland vor.
Starke und schwache X'ormen wechseln im cistlichen
Blekinge und siidcistlichen SmA,land, in einem kleinen
Gebiet im westlichen Smf,,land und in gewissen Gegen-
den Hallands, hauptsd,chlich in der Nd,he von Var-
berg.

Verben, die zlt der sogenannten 3. schwachen
Konjugation gehciren, werden in den schonischen
Mundarten auf verschiedene Weisen flektiert. Viele
Yerben haben langvokalische n'ormen im Prd,teritum
in Siidschonen, Iangkonsonantische X'ormen in Nord-
schoneo. Das Yerb sd, 'silen' wird z. B. s&t sdd,a, sq,d

in Stid'schonen, sa%, sd,tl,fla, sap! in Nordschonen flek-
tiert. In gewissen Yerben kommt, jedoch langer Vokal
* -de, in anderen karzer Vokal f -clde in -ganz Scho-
nen vor. (Siehe Lech, Skfi,nemBcijnL. I30 ff.) Allen
diesen Yerben gemeinsam ist aber das Vorhandensein
eines Dentalmorphems. 

,

Anders verhd,lt sich das Verb d0. Stidschonen und
Nordhalland haben ein einsilbiges Prd,teritum dg,

Nordschonen, Stidhalland, Siidwestsmf,,land und der
Hauptteil rron Blekinge hab ert zweisilbiges dga. (Vgl.
Lech 113.) Bisweilen wechseln dg und dqa. Prd,t,.

ilif,e, u.d,. kommt beinahe nur in den Gebieten yor,

wo starke und schwache X'ormen wechseln. (Ygl.
oben.)

Prd,t,. dqa isb durch Schwund des stimmhaften spi-
rantischen Dentals aus d,lterem d,6d,he regelmd,ssig
entstanden. Die einsilbige X'orm dg diirfte ihrerseits,
durch Apokope im Hiat aus dga entwichelt sein. (Vgl.

In einigen Orten Nordschonens kommt eine sekun-
dd,re Numerusflexion mit Anschluss an starke Beu-
gungsmuster vor. Die X'orm dg wird als Prd,t. Sing.,
die X'orm dba als Prd,t. Plur.bezeichnet. Dieses stimmt
mit' dem Muster to 'n&m': tda 'namen' tiberein. Ver-
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mutlioh liegt hier eine galaz junge Analogie vor.
Valter Jansson hat in NysvStud. 27 (L947) 113 ff.

die Entstehung der sog. 3. schwachen Konjugation
nd,her untersucht. U.a. hebt er die Sonderstellung
des Verbs dd trewor. In grcisserem Umgang als andere
Verben hat, dieses Verb den kurzen Dental bewahrt.
Jansson betont, dass ein starkes Prd,t. Part. nicht
vorhanden gewesen-ist, und dass das Prd,t. Sing. von
dem Verb d0 eine verhei,ltnismd,ssig heiufige Form ist,
die sich analogischen Umgestaltungen wiclersetzt.

Hieraus folgt, dass die siidschwedische X'orm dida
vqrmutlich ziemlich spd,t entstanden ist. Bs diirfte
kein Zaf.all sein, dass diese Form eben im Grenzge-
biet zwischen den altertiimlicheren X'ormen d,o und
dDa vorliegt.

T" der reichen Welt, d.er sprachlichen Verd,nd,erungen
I ist es oft fruchtbar, zwischen inneren, spontanen
Verd;nderungen und von aussen kommenden Ver-
d,nderungen zu scheiden. Diese kcinnen eine Sprache,
ein Mundartgebiet oder eine Mundart beeinflussen.
Die Resultate der Verd,nderungen krinnen bisweilen
auf eine Fld,che, auf eine Karte projiziert werden, sie

kcinnen sprachgeographisch, dialektgeographisch stu-
diert rferden.

Eine Sonderstellung,nehmen die Verd,nderungen
des Wortbestands ein. Von Yerd,nderungen durch
Ableitung und Zusammensetzung und von gewissen
Typen onomatopoetischer Neubildungen abgesehen
verd,ndert sich der Wortbestand vor allem durch
Entlehnung und Untergang von Wcirtern. Wie die
Lehnwcirter in die Mundarten eindringen und auf
welchen Wegen sie sich verbreiten, diese Probleme
haben mehrere X'orscher behandelt, in Schweden be-
sond.ers Nat. Lindqvist in seiner Arbeit Sydvci,st-
Sverige i sprflkgeografisk belysnirg. Hinsichtlich der
neuen Wcirter der Mundarten kann man gewisse
Regeln und Gesetze beobachten. Zafillliger kommen
Restwcirter vor. fm Prinzip sterben Wcirter &b, weil
Begriffe in einem Gebiet schwinden oder weil ein
Wort von einem anderor, in der Regel einem Syno-
nym verdrd,ngt wird.



Die Probleme der Regelmd,ssigkeit der Lautgesetze
und der dialektgeographischen Verschiedenheiten
scheinbar gleichwertiger Wcirt'er werden seit einem
Jahrhundert, in verschiedenen Ld,ndern ercirtert. In
Schweden sind diese Fragen neulich von Gcista HoIm
und Gun Widmark in Svenska landsmA,l 1960-1964
duschsprochen worden.

Wenn mehrere gleichfcirmige und sprachsozial
gleichwertige Wcirter dieselben dialektgeographischen
Bilder darbieten, darf man annehmen, dass sie die
Result ate lautgesetzlicher Entwicklungen zeigen Im
vorigen sind zu wiederholten Malen die Kongruettz,
verschiedener Bilder und die Schltisse, die daraus
gezogen werden krinnen, hervorgehoben worden.
(Siehe besonders die Ercirterung der Karten 2-8.)
Anderseits liegen zuweilen Inkongruenzett vor, die
auf Stcirungen hindeuten. Wcirter die d,lteres tus-

enthalten, haben 1D in verschiedenem Umfang be-
wahrt. Dieses erkld,rt m&n am einfachsten so, dass

gewisse Grenze vorgedrungen ist,, und dass die

,,fertigen" Wcirter mit ta- dann in die Gebiete mit
genuinerem tu- eingedrungen sind. Das Vordringen
ist dadurch befcirdert, worden, dass ta- die anlautende
Phonemsequettz der betreffenden Wcirter in der
Reichssprache ist.

Zaweilen kann ein weniger sonderartiger Laut einen
sonderartigeren ablcisen, obgleich die Reichssprache
keinen von den beiden Lauten im betreffenden Wort
hat. Im Wort spinna 'spinnen' wird das genuine
spi,rya im siidlichen Schonen durch spi,r3a ercebzt,;

der ry-Luat kommt in anderen Wcirtern der Reichs-
sprache Yor, nicht aber r7.

Auch innerhalb des genuinen Wortschatzes muss
man also mit einer Art Wcirterwanderung rechnen,
welche die durch Lautgesetze entstandenen Dialekt-
grerrzerL verschieben. Es liegt leider ausser dem Rah-
men dieser Arbeit, auf die X'aktoren nd,her einzugehen,
die Wcirterwanderung dieser Art bewirken kcinnen.

Die Umgestaltungen, welche die Beugungsysteme
der Sprachen und besonders der Mundarten betreffen,
sind weniger durchsprochen worden als die Yerd,nde-

rungen der Lautbestd,nde und der Lautsysteme. Fiir
die Generationen von Forschern, die vor allem mit der
Theorie der Lautverd,nderungen wohl vertraut waren,
lrg es nahe, die morphologischen Umgestaltungen in
erster Linie als Resultabe lautgesetzlicher Verd,n-
derungen in unbetonten Silben zu betrachten. Aber
ebenso wie die phonologischen Oppositionen in
grossem Umfang die sogenannten lautgesetzlichen
Verd,nderungen regeln, ebenso behalten die einzelnen
Mundarten gern gewisse morphologische Opposi-
tionen. Dabei kommen verschiedene Oppositionen in
verschiedenen Mundarten vor. Gewisse Mundarten
kcinnen die Numerusopposition der Verben, andere
oft Tempus- und Modusoppositionen entbehren. Die
meisten Kasusmorpheme sind in vielen nordischen
Mundarten beinahe vcillig geschwunden, zttweilen
auch die Genusopposition. Die Speziesopposition kann
in gewissen Worttypen zuweilen in einer Mund art
aufgehoben, in einer anderen erhalten sein. Wie bei
den Lautd,nderungen'steht bei den Formend,nde-
rungen die X'orderung an Deutlichkeit der Forderung
an Einfachheit gegeniiber. ,

Die Karten, die in dieser Arbeit vorgelegt worden
sind, bezwecken nicht, ein vollstd,ndiges oder ali-
seitiges Bild des siidschwedischen Mundartgebiets
ztt geben. Sie sind hauptsd,chlich dazu angetan, ge-
wisse lautgeschichtliche oder 

- 
in geringerem Grade

- formengeschichtliche Erscheinung ert ztt beleuchten.
Bei der Auswahl sind vor allem Erscheinungen auf-
genommen worden, die Grenzen innerhalb des siid-
schwedischen Gebiets darbieten. Darum sind dessen

Verschiedenartigkeit auf Kosten der Einheitlichkeit
hervorgehoben worden. Es hat ganlz ausser dem
Rahmen dieser Arbeit gelegen, diejenigen Erschei-
nungen ztt behandeln, die ein einheitliches Bild im
grcissten Teil des siidschwedischen Gebiets oder in
diesem garrzela Gebiet ncirdlicheren Mundarten und/
oder der Reichssprache gegeniiber darbieten.

Durch ihre Anlage komplettiert diese Arbeit ge-
wissermassen die obengenannte Arbeit Nat. Lind-
qvists, die in erster Linie wortgeographische Probleme
behandelte.
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Mit den Reservationor, die aus dem 
. Gesagten

folgen, sei es gestattet, gewisse stratigraphische
Betrachtungen und Beurteilungen des siidschwe-
dischen Gebiets &nzustellen.

Wie Nat. Lindqvist, gezeigt, hat,, sind viele neue

Wcirter aus Dd,nemark in Stidschweden eingedrungen.
Letztlich kommen gewisse von diesen Novationen
aus Deutschland.

Auch Neuerungen anderer Art drangen aus Siid-
westen ein. In begrenrtem Umfang geht dieses aus

den Karten Lindqvists, Brondum-Nielsens und Wig-
forss' hervor.

Gewisse der &us den dilnischen Inseln eindringenden
Novationen betrafen nur Teile rron Schonen, Blekinge
und Halland. Diese drei Provinzerr waren im Mittel-
alter und anderthalb Jahrhunderte der Neuzeit ein
Teil Dd,nemarks. Halland wurde im Jahre 1648,

Schonen und Blekinge im Jahre 1658 an Schweden
abgetreten. Insofern die Novationen nur diese Pro-
vinzen oder Teile davori betrafbn und vor der Mitte
des 17. Jahrhundert's stattfanden, miissen sie fiir
intern dd,nisch gehalten werden.

Keine Novationen sind aber angetroffen worden,
die alle diese drei Provinzerl vcillig betroffen haben
und nicht zagleich in Smfi,land hineingedrungen sind.
Die alte politische Gren-,e zwischen Dd,nemark und
Schweden w&r keine Sprachgrelaze.

Aus Siidwesten drangen sowohl phonologische als

morphologische Novationen vor. Die phonologischen
Anderungen waren sowohl quantitativer als qualita-
tiver Art. IInter den quantitativen Verd,nderungen
bemerkt man besonders die Dehnung von urspr.
kurzen Vokalen vor gewissen Konsonantengruppen.
(Siehe dariiber vor allem 3: 5-9). fn vielen Fd,llen
trat eine spd,tere Kiirzlulcrg ein, und die einstige Ld,nge

der Vokale wird jetzt nur durch ihre Qualitatbezeugt.
Das Wort lampa (Karte 38) kann dieses Verhd,ltnis
illustrieren. Uber die Kiirzurg, siehe unten.

I/nter den qualitativen Verd,nderungen weist die
Palatalisierung von n,n und nil (die Karten 2-7)
viele AhnHchkeiten mit jener Erscheinung auf. Die
Palatalisierung drang im Mittelalter nordwd,rts, aber
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a

wenn sie nicht zu Jotierung oder Palatalisierung (mit
r7 oder ry als Endprodukte) fiihrte, schwand sie spd,ter;
doch blieben gewisse Spuren davon in der Qualitri,t
des vorausgehenden Yokals zuriick.

tontem Vokal hat eine westlichere Verbreitung als
die Palatalisierung. Von Blekinge wurde nur den
westlichsten Teil betroffen, aber im Westen wurde
nicht nur Schonen und Halland sondern auch das
friiher norwegische Bohusld,n und Teile des dermaligen
norwegischen Kiistenlands betroffen.

Die Lenisierung t > d breitete sich weniger nach
unbetontem Vokal als nach betontem; die Endpunkte
der Grenzlinie sind Halmstad und Ahus. Der -Leni-
sierung in dieser Stellung ging eine Entwicklung
-dh > -t nach unbetontem Yokal voran; siehe die
Kart'en 27 (huauil) und 63 (marknail) mit Kommentar.

Die Entwicklung des d,lteren j rn Siid.schweden ist
kompliziefi. Nach Vorderzangenvokal ging S in bei-
nahe dem galazeln siidschwedischen Gebiet in j iiber.
Im westlichen Teil des Gebiets ging j nach Hinter-
nilagenvokalen in us iiber; im Osten ging es abpr auch
in dieser Position i, j iiber. Die erstgenannte Ent-
wicklung ist fiir Stidschweden und Dd,nemaik ge-
meinsam. Der Ubergang j > w nach Hinterz:u:ngen-
vokalen, der wahrscheinlich d,Iter als die Entwicklung
j > j in verschiedenen Stellungen ist,, scheint sich &us

einem mittelalterlichen denischen Kerngebiet ver-
breiteb ztt haben.

Von dd,nischen Kerngebieten gingen auch Ent-
wicklungen wie ilw ) & (die Karten 13, L4) :und ilb

Unt'er siidlichen Vokalentwicklungen in speziellen
Positionen seien auch die Entwicklung jA > jy mit
verschiedener Verbreitung neben verschiedenen Kon-
sonanten (Karte 2L mit Komment'ar), die Palatali-
sierung von d zwischen Dentalen (Karte 52) und der
Ubergang wd,- ) wd- (Karte 30) erwd,hnt.

IJnt'er siidlichen Konsonantenentwicklungen seien

2I-23), stidschonische Affuizierungen wie -kk >-ttj,
-gg > -ddj und -lc > -dj (Karte 24 mit Kommentar)



und die Jotierung von palatalisiertem nn (die Karten
2-5) hervorgehoben.

Ifnter morphologischen Verd,nderungen bemerkt
man das Vordringen des Plurals nd,nna 'einige'
(Karte 60) und der Preteritumformen fallt 'fiel' und
il6(e) (< d,6ilhe) 'starb' (die Karten 65, 66).

Die Anzahl der aus Stden kommenden Novationen
ist in Siidschweden sehr gross, und die oben erwd,hnt'en

Erscheinungen sind nur Beispiele, die im Kommentar
der Karten ausfiihrlicher behandelt worden sind.
trInter den nicht behandelten Novationen seien ge-

wisse r- und l- Probleme erwd,hnt,.

Bisweilen sind Novationen &us Siidwest'en und aus

Nordosten hereingedrungeri, ohne jedoch sich ztt
begegnen. Dabei sind inselartige Reliktgebiete ent-
standen. Typische Reliktgebiete liegen auf den Karten
20 und 54-57 vor, woraus hervorgeht, wie 1D in
verschiedenen Verbindungen vor starktonigem Vokal
bewahrt blieb. Als ein Relikt soll auch der schwere

Typus torparano, (Karte 62) im nordcistlichen Schonen
betrachtet werden. Der Preteritumtypus kastad,e

'warf' (Karte 64) ist eine Relikterscheinung, wonn ein
etwas grcisseres Gebiet Schwedens beachtet wird.
Der Typus kastaile ist von den Typen kasted,e, lcaste,

kasta umgeben, di.e verschiedene Novationstypen
reprd,sentieren.

Parallele Erneuerungen bilden jedoch nicht immer
Reliktgebiete. Im siidwestlichen Schonen kommt
ebenso wie auf Seeland ein Ubergang a ) e in unbe-
tonten Silben vor. Eine gleichartige Schwd,chung hat
in Teilen Ostergcitlands, Olands und des nordcistlichen
Sm6,lands stattgefunden auf Qland hat die
Schwd,chung in vielen Stellungen za Apokope oder
Synkope gefiihrt - aber das dazwischenliegende Ge-

biet kann trotzdem kaum ftir ein Reliktgebiet ge-

halten werden. Es ist fruchtbarer, die zwei Schwd,-

chungsgebiete nur als voneinander unabhd,ngige

Novationsgebiete zu bet'rachten.
Das siidschwedische Gebiet enthd,lt auch aus Nor-

den kommende Neuerungen, denen keine aus Stiden
kommenden Novationen begegnen. Gewisse von die-
sen Erneuerungen sind bis an die Siidkiiste vorge-

drungen und haben sogar Bornholm betroffen. Dar-
unter seien erwd,hnt,: die Bntwicklung des langen

,,europd,ischen" u-Laat,s za ry; die Affrizierung von k
und g vor Vorderzarugenvokalen nebst Verschiebung
vorwd,rts und sogar Schwund der ersten Komponente
der Affrikaten; in jiingster Zeit vollzogener Uber-

das allerlebze Moment fehlt auf Bornholm, und kleine
Sprachinseln mit unerweichten slc- und stj- sind noch
in diesem Jahrhundert in siidschwedischen Mundarten
vorhand.en gewesen.

Viele aus Norden kommende Novationen sind ohne

Gegenstiick in reichsdd,nischen Gebieten und haben
nur Teile Stid.schwedens betroffen. Der Ubergang
?i > d in kurzer Stammsilbe, der weder i noch %

folgt, hat in Stidschweden nur Oland und ostlichere
Teile von Blekinge und SmA,land betroffen; das west-
lichste SmA,lard, Halland und Schonen sind davon
nicht beriihrt. Der Ubergang A > e im Hiat (vor a)
hat den nordlicheren Teilen des Untersuchungsgebiets
betroffen; siehe Karte 42 mit Kommentar. Schwund
des -n in den Typen ga,tan 'die Strasse', stenan(a)
'die Steine', gasteran(a) 'die Gd,ste' und torparan(a)
'die Kcitner' kommt in Siidschweden nur auf Oland,
im ncirdlichen Sm6,land und ncirdlichen Halland vor;
siehe Karte 62 mit Kommentar. Schwund des aus-

lautenden -t in gewissen Supinumt'ypen hat in Siid-
schweden nur Oland, das cistlichste Smf,,land und
einen kleinen Teil von Blekinge betroffen. (Siehe

Wess6n, VA,ra folkmA;I, Karte 3; vgl. auch Benson,
Sydsvenska ortnamnssd,llskapets fi,rsskrift 1966: 2af .)

Wenn die aus Norden kommenden Neuerungen bis
an die Ktisten nicht vordringen, entstehen Randre-
likte. Als ein siidschwedisches Randrelikt kcinnen die
dreisilbigen Formen torparen, torperen 'der Kotner'
(Karte 61) beurteilt werden. Randrelikte sind auch
die langen Vokale in Wcirtern wie kraft, lampa,, kant,
hassel, lcasta,. Die Vokalqualitd,ten zeugen davon, dass

der lange Yokal dieser Wcirter friiher eine weitere
Verbreitung gehabt hat.

Kurzes i wird in Gcitaland oft zlt e geciffnet; siehe

dariiber Karte 45 mit Kommentar. Vermutlich lug
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das Novationszentrum in Vd,stergritlatrd, aber der
Hauptteil Smf,,lands, Blekinge, Halland und das
niirdliche Schonen haben die Entwicklung mit-
gemacht. Als Randerscheinungen kommt a vor.

Endlich soll erwd,hnt werden, dass das siidschwe-
dische Gebiet auch von internen Novationen betroffen
worden ist. Die wichtigsten sind die grossen siid-
schwedischen Diphthongierungen von O, d und d
(die Karten 37 , 4l-44). Es ist auffallend, dass das
Novationsgebiet von st*n ) stuin u.s.\M. mit dem
Reliktgebiet der w-Yerbindungen beinahe identisch
ist. In beiden X'd,llen handelt es sich um Brschei-
nungen die die alte Reichsgrenze iiberqueren.

fntern siidschwedisch sind auch die r- Vokalisierung
(siehe Sjcistedt, Studier civer r-ljuden i sydskandina-
viska mA,l), die Ubergd,nge hfr > nn vrtd ryA ) nn im
nordcistlichen Schonen und westlichen Blekinge
(siehe I: 17) und die Apokope auf Oland und im siid-
cistlichen Sm6,land und nordcistlichen Blekinge. (Vgl.
Karte 9.) Eine interessante morphologische Novation
ist das ostblekingische Preteritum kastate (Karte 64).

Es ergibt sich also, dass das stidschwedische Gebiet
sowohl Novationen als Relikte enthd,lt; interne Nova-
tionen sowohl als Novationen, die &us verschiedenen
Richtungen eingedrungen sind; Inselrelikte und
Randrelikte.

Offenbar waren vor der Mitte des 17 . J ahrhunderts
die aus Siidwesten kommende Neuerungen die std,rk-
sten. Seitdem steht aber das garlze Gebiet unter dem
Einfluss der schwedischen Schriftsprache und der
gesprochenen schwedischen R eichssprache. Seit einem
Jahrhundert sind die ,,klassischen" Mundarten in
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Aufkisung, sie werden durch cirtlich gefd,rbte Reichs-
sprache ersetzt,. Die Morphologie der Reichssprache
dringt durch, ebenso ihr Phonemsystem. Erhalten
bleiben vor allem die Akzentuierung, die cirtlichen
Realisationen der Phoneme und gewisse provinziell
gefd,rbte Wcirter und syntaktische Konstruktionen.

T\er Siid.schwedische Sprachatlas ist beendet. Ohne

-l-r, die Arbeit, die wd,hrend eines Jahrhunderts
durch viele Mitteiler, Ezploratoren und X'orscher ver-
richtet worden ist, hd,tte er nicht zustandekommen
ktinnen. Es lug darum in dem urspriinglichen Plan,
gegen friihere Forscher und ihre Resultate nicht un-
ncitigerweise zu polemisieren. Quellen und Hilfsmittel,
die in der allgemeinen Literaturiibersicht des ersten
Teils (s. 11, 13) nicht eingetragen worden sind, sind
in dem laufenden Text erwd,hnt worden. Aus nattir-
lichen Griinden ist die Anzahl von Literaturhinweisen
am grcissten in den zwei letzten Teilen.

Die Pld,ne zlt diesem Atlas nahmen schon rror 12

Jahren feste Gestalt. Die lange Zeit, in der die Arbeit
fortgedauert hat, hat viele fnkonsequenzerr mitge-
bracht. Leider ist eine Liste iiber Berichtigungen nci-
tig geworden.

Ein herzlicher Dank wird an die derzeitigen und
ehemaligen Angestellten im Mundartforschungsinsti-
tut fiir ihre Hilfe gerichtet. Der Dank richtet sich
auch an Frd,ulein Dr. Erika Bauer und I{errn Dozent,
Dr. W. Schlaug, die bei der Durchsicht von Manu-
skripten und Korrekturen behilflich waren. X'iir die
sachlichen und formalen X'ehler fud,gt nur der Ver-
fasser die Verantwortung.



1: 7a:7 vier ) hier
l: 11a: 29 havd > havn
1: llb: 30 Blekingekusten ) Blekingskusten
I: LZa: 3 boryn-) ) borjn-

l: 16b: 2 spcq ) spr,r3-

1: f 7b: 33 Vokal ) Konsonant
L:24a:Lhag,)hq,n
l: 27b: 15 eingetroffen ) eingetreten
l: 3Ib: 16 zum Entstanden > z,w Entstehung
t: 35b: L4 entstandenen ) entstandene
l: 35b: L7 f . das Eritstehen ) die Entstehung

Berichtigungen

Register

Kursivschrift bezeichnet' I(art en

bunden l: 19 21 2g

bfr,ga l: 35

det 4: 29
dig 4z 29
djrrp 2: 7 8 I 11 13 17

djur 2: I
dot'tor 3: 38 39
drrepin Lz 27
do 4: 30 31 32
ddd 4: 3I

ek 2z 14 L5 L7 19 39

falla 4: 28 29 3f
fangit l: 27
fara (s.) 3: 5
fara (v.) 3: 5 I 11 12 lg
finger l:9
finna 4: 3l
fisk 3z 22 28 25

1: 37a: 31 hat ) haben
l: 43a: 42 hfi,ua, mq,aa ) hfiaa, mfuua

2:7a:39 Vokal ) Konsona,nten
2:7b: 13 2:34 ) 2: 32

2: llb: 23 b > Y),

2: lSa:5 @ > O

2: 18c: 6 stly,a, stiwa ) stiy,a

2: I9a: 32 steua > stpata

3: 26c: 6 adfila ) ud,fi1a

3: 27b: 28 iibergang > Ufergang
3: 31a: 14 einer ) einem

akta 2z 23 34 35 3Z 39; 3: 9
andnr l: 27
anrrat, l: 27
arnen lz 27
ax 2z 35 37 39
axel 'Achse' 2z 23 35 36 37 39; 3: 9
axel 'Schult,er' 2z 23 35 37 38 39; 3: I

backe 2z 35
bagaro 4:21
band lz 25
bast 3: 5
bastu 3: 5
berg 3z 2l
binda l: 12 15 17 Lg 21 23 25; 4: 3l 47

blind lz 14 15 17 Lg 21 23

blunda lz 2l
bok 4: 15
bonde lz 26 27;32 Ll; 4: 15

brod 3: f5
brottjas 3: 25

fiskare 4z 2l
fj6t 3: f 9. 21 37
fluga l: 33 34 35 37 39 43
flugen l: 38 39
flyga 1: 39; 2z 25
fot s. fdtter
frrendum L: 27
fA,gel 2: 22 23 27 37

fii, 3: lg 2l
ftin 3: 29
fd,na 3z 29
fotter 3: 25 29 30 3L

galen 3: l3
ganga 3:7
gapa 3: 11

gat (prd,t.) 3: 1l
gata 3: 9 10 ll 13; 4: Lg 25
gavel 2z 37 39
gett'er 3: 3l
glti,dje 3: 19
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golv 4: fg
grop 2z 7 10 ll 13 15 17

gropa 2: l3
gropkairt 2: l3
grov 2: 13 17

gruppor 2z ll
grd,s 3: fg
gA,3z67
g6,rd 3: 5
g6,s 3: 5
gfl,va 2z 2l; 3: 5
grerningum lz 27

hage 1: 33 4L 42,43 45; 2z 25; 4z 37
hagel 2: 23 24 25 27 29 37
hagla 2: 25
halv 4: tg
halvst'op 2z 13

hamp(a) 3: 9
hare4zf5
hand l: 19 23 24 25 27;32 5 7
handla 4: 27
handlare 4z 21 23

handlosen lz 27

herde 3: L7

hinna 1: 17 19

hon 4z 14 L5 17

hona 3: 29
hop2:fB
hund l: Lg 20 2L 23

hundra lz 2L

hundrrethre lz 2V

husman 4: 2l
huvud 2: Lg 20 2l
hfr,lla 3: 5; 4: 4L
hrengi lz 27
hrennre lz 27

hei,r 3: 19

hd,st 4z 25
hona 3: 28 29

ihop 2: fB
ikEi,lv 4: 19

in f z 17 fg
ingen 4z 2L

inne l: 17 19

kal 3: 5
kalla 4z 27 29
kalv 3z 5; 4z l9
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kar 3: 13

karl 3: 13

kasta 3: 9; 4: 26 27 29
kavel 4z 27
kne 3z 18 Lg 2l
krok 2: l5 16 f7 19 39
kunungi l: 2l
kvarn 4z 7
kviga 4z 7
kvinna. l: L7 27; 4: 6 7 lt I3
kvist 4z 7
kfr,l 3: 7
kd,ra l: l5
kopa 2z 7

lakan(e) 3: 29
lamrn 3: 5
lampa 3: 8 9; 4z 27
land lz 25
Levene 3z 29
lie 3: l7
ligga 2: 15 17

liuande lz 27
lov 2: 2l
lova 2z 2l
luden 3: 37
lunga l: 23
lust 3: 35
16,9 3: 5
l&,ng 2z 27; 3: 5
lEigre 3: 19

ld,raro 4: 2L

ld,sa 3: 19 21
lcipa 2z 7

mage l: 41 43 44 45;22 25; 4: 37
magle s. mikill
marlrlen L: 27
mannum 1z 27
marknad 4z 24 25 27
mat 3: l1
mikill 2: 23 29; 4: 2l
min 4: 19

minni Lz 27
modd l: 47
mogen lz 46 47
myndir lz 27
m6,lare 4z 2l
m6,nad 4z 25 27
md,la 3: 19

mcin 3z 29
mcina 3z 29

navel 4: 2l
nytt 3: 35
nytta 3: 35
nfi,gon 4: 18 lg 2l
nrefndre lz 27

oktober 2z tB
oxe 2z 39

par 3: tB
pinne l: L7

pis[< 3: 23
prata 3:. l1

rand Lz 25
ring l: 19

rinna 4: 31

ropa 2z 7 13

rurrd l: 2L

rutten 3: 36 37
ruva 1: 35
16,g 1: 33 35 36 37 39 41 43;2: 19 23
rd,ttare 4: 2l
rott 3: 35

sd, 3: 5
sakna 2z 3l 33
sakta 2: 35
sand l: 23 25
sanki L: 27
satt (prEi,t.) 3: l1
se 3: 16 l7
sickla 2: 29 3l
sig 4: 29

sina 3: 29
sinne l: 17

sitta 3: Ll 23 24 25
sjii,lv 4z 16 17 19

skinn 1: 15 17 18 19

sko 2: 5
skog Lz 40 41 47; 2: L7

skomakare 4z 2L

skrEi,ddarc 4z 2l
skvala 4: 11

skvalp 4: I1
skvalpa 4z ll 12 l3 ,.

skiilva 4i f g



slakta 2: 35
slem (s.) 3: 23
slem (adj.) 3: 23
s16, 3: 5
smed 3: 5
smedja 3z 27
snickare 4z 2l
snickra 4: 27
so-cken 2: 23 30 3L 33 37 39
sopa 2: f B

sotare 4: 2l
spinrra l: 15 16 17 19 21 23; 4:7 31 37
qpjuttig 2z 29
springa 4z 3L

sprungo l: 23
sprd,cklig 2: 23 28 29 31 33 37
spunnen l: 21 22 23
spA 2: 5; 4z 32
stangre l: 27
stege lz 28 29
sten 3: 14 L5 17

stjti,lk 4: L7

stjti,rt 4: 17

stop 2: Ll 12 13 I 5 17

strand l: 25
stuga 1: 35; 2z 18 lg 2l; 4z 37
st6, 2: 5
svin 4: I 10 Ll 13 '

pytt 3: 35
sbb 4: 32
sfl,d 3: 37
sd,d 3: 2l
sd,ga I: 30 31 33 45
sii,llan 4: L7

sii,te 3: 37
sdpa 2: 7.

sdtt 3: 35

t'aga 4: 32
tena 3z 29
thing lz 27
tiga l: 31 45
tjugo 1: 35
tju" 2: I
tjEi,ra l: 15

tolv 4: 19

torpare 4: 20 21 22 23 25 29
torsk 3: 33
troska 3: 32 BB

troskel 3: 33
t'unn 3: 35
tvii,r- 4: I
tvatta,4z789Ifl3
tycka 2z 17; 3: 34 35

ulv 4: 19

undan l: 2L
nrrder L: 2l
undra lz 2L

vad L:5
vagn 2z 23 26 27 29 31 33 37; 4:
vakta 2z 27
vapen 2:33
vapenhus 2: 33; vgl. vA,konhus
vax 2:27
rraxa 2:27
vem 4: 15

vidja 3: 26 27 29; 4z 37
vind l: 17

vinna 4: 3l
vit 2: 6 7 15 17; 4z 5 lt
vA,kenhus 2: 23 32 33 37 39
vd,pna 3: 19

6,n 3: 29

Ei,n 3: 29
d,ring 3: 19
d,ta 3: l9 20 2L

oga l: 32 33 39; 2: 7
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